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Fortschritte der Dampfkraftversorgung in Hiittenwerken.
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(Beachtungdes wirtschaftlichen Betriebszustandes. KesselanUge. Die neuen Oaskessel. Energiekosten An*avt- 
dampfvoiwarmung. Anlage und Besitzkosten. Betriebskosten. Abschliefiende Stellungnahme Froitzheim-Wolf )

■ Jie  kurzlich von H. Froitzheim veroffentlichte 
* Kritik1) meiner Ausfiihrungen uber „Fortschritte 

der Dampfkraftversorgung inHiittenwerken“2) zwingt 
zu einer eingehenden Erwiderung und zur Erganzung 
meiner ersten Abhandlung.

Die ehemals lang umstrittene Frage, ob Gas- 
oder Dampfkraftmaschine, war langer ais zehn 
Jahre nicht mehr behandelt worden, und so be- 

stimmten mich die Fortschritte im eigenen Betrieb, 
die Frage von neuem zu stellen: Ist heute in Hiitten- 

werken die Gasmaschine oder die Dampfturbine fur 
die Kraf terze ugung zu wahlen? Vielleicht wird fiir 

manche Werke der gemischte Betrieb vorteilhaft 
sein, doch ist eine derartige Anlage absichtlich nicht 
in die Untersuchung einbezogen worden; es wiirde 

zu weit fuhren, alle moglichen Sonderfalle zu be- 
handeln, jedes Werk wird seinen wirtschaftlichen 
Betriebszustand stets selbst ermitteln und sich ent
sprechend einrichten.

Die Dampfturbine ist im letzten Jahrzehnt so 
vervollkommnet worden, daB sie sich der Gas

maschine warmetechnisch nahert und ihr betriebs- 
technisch mindestens gleichwertig, wenn nicht iiber- 
legen ist. Der Ausbau der Zentralen schreitet weiter 
fort, wenn auch vorlaufig die schlechte Wirtschafts- 
lage auf dem Eisenmarkt eine schnelle Entwicklung 

hemmt. Man wird immer gróBere Maschineneinheiten 
wahlen. Die Leistung der Gasmaschine ist begrenzt, 
hingegen baut man Dampfturbinen in Einheiten 

weit iiber die Grenzleistung der Gasmaschinen 

hinaus; die Dampfturbine hat sich zur GroBkraft- 

maschine entwickelt. Wenn sie auch vorlaufig ais 
solche in erster Linie in den Elektrizitatswerken am 

Platze ist, so scheint doch die Zeit gekommen zu 
sein, wo sie auch in den deutschen Hiittenwerken 

Eingang findet. Selbstverstandlich werden in erster 
Linie die an den groBen FluBlaufen gelegenen Werke 
hierfiir geeignet sein.

Von ausschlaggebender Bedeutung fiir die Dampf- 

kraftversorgung der Hiittenwerke ist die Wirt- 

schaftlichkeit der Dampferzeugung, die infolge 
der nach dem Krieg einsetzenden Warmewirtschaft 

und der hiermit verbundenen eingehenden Betriebs- 

uberwachung groBe Fortschritte gemacht hat.

') St. u. E. 46 (1926) S. 737/42.
2) St. u. E. 45 (1925) S. 1225/32.

X L I ..

Zu der Kritik yon H. Froitzheim ist hier zunachst 
folgendes zu erwidern: Es geht nicht an, Dampf - 

leistungsziffern von Ueberlandkraftwerken und Wan- 
derrostfeuerungen mit 50 bis 60 kg je m2 Heiz
flache und st zum Vergleich heranzuziehen, wenn 
die Frage zu beantworten ist, ob Hochofengas in 

Gasmaschinen oder Dampfkesseln wirtschaftlicher 
zu verbrennen ist. Ferner darf die Leistung eines 
Kessels mit Luftvorwarmung nicht mit der Leistung 
eines Kessels ohne Luftvorwarmung in Yergleich 
gestellt werden, denn es ist selbstverstandlich” daB 
auch der neue Gaskessel, mit Luftvorwarmer aus- 
geriistet, eine entsprechend hohere Leistung erzielt. 
AuBerdem scheiden reine Flammrohrkessel fiir den 
Vergleich aus, weil sie hohe spezifische Leistungen 
nur auf Kosten hoher Abgastemperaturen erreichen. 
Z. B. hat der Oberkessel unseres neuen Gaskessels 
mit den fiinf Flammrohren eine spezifische Dampf- 
leistung bis 80 kg Normaldampf. Es ware zu be- 

gruBen, wenn der Allgemeinheit die mit Hochofengas 
gefeuerten Kessel namhaft gemacht wiirden, welche 
bei gleichen Anlagekosten je m2 Heizflache mit 

8o% Wirkungsgrad im Dauerbetrieb Leistungen von 
45 kg je m2 Heizflache und st bei 18 at Betriebsdruck 
und 400° Ueberhitzung erreicht haben sollen.

Die Ansicht Froitzheims, daB Gasfeuerung, ver- 
glichen mit Wanderrostfeuerung, einen hoheren 

Wirkungsgrad ergeben muB, weil durch den gerin- 

geren LuftiiberschuB der Schornsteinverlust geringer 
gehalten werden kann, ist nicht ganz richtig, denn 

beide Feuerungen konnen mit annahernd dem gleichen 
LuftiiberschuB betrieben werden. Zudem ist die 

Gichtgasfeuerung infolge der geringeren Verbren- 

nungstemperatur und durch den Stickstoffballast im 
Nachteil, denn die Abgasverluste werden bei gleicher 
spezifischer Leistung des Kessels wesentlich hoher. 

Z. B. betragen die Abgasverluste bei gleichem Luft- 
uberschuB von 12 bzw. 24% und gleicher Abgas- 

temperatur von 150° fiir Hochofengasfeuerung°9,l 
bzw. 9,4%, fiir Steinkohlenfeuerung nur 6 bzw. 6,8%. 

Ferner beobachtet man bei Umstellung eines Kessels 

von Gas- auf Kohlenstaubfeuerung ein Fallen der 

Abgastemperatur um mindestens 50° trotz gleicher 
Kesselleistung.

F r o i t z h e i m  s a g t  i n  s e i n e r  G e g e n s c h r i f t :  „ D i e  
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Funktion der in der Zeiteinheit dem Kessel zugefiihrten 
Gaswarmeeinheiten. Es ist nur fiir eine gute Ver- 

brennung zu sorgen, wozu man durch Anwendung 
von Unter wind oder vorgewarmtem Ventilatorwind, 

durch kiinstlichen Zug, geeignete Brennerbauart usw. 

geniigend Mittel an Hand hat.
Mit diesen zwei Satzen sind die Richtlinien fiir 

die bauliche Durchbildung und wirtschaftliche 
Betriebsmoglichkeit von Dampfkesselanlagen nicht 

erschopft. Wichtiger ist die Frage und maBgebend 
fiir die Bauart eines Gaskessels, daB bei hóchster 
Leistung die Verluste durch Strahlung und Abgas- 
warme auf das geringste MaB herabgedriickt werden. 
Man kann einen Kessel mit den angegebenen Mitteln 

wohl starker betreiben, es geht aber stets in erhohtem 
MaBe auf Kosten der Wirtschaftlichkeit, wenn der 
Kessel nicht entsprechend gebaut ist. Froitzheim ist 
mit unserer neuen Kesselbauart nicht einverstanden, 
er urteilt, ohne die guten Eigenschaften der neu- 
artigen Kesselbauart aus eigener Erfahrung zukennen. 

Es erscheint daher angebracht, iiber unsere Anlage, 
weiche in Fachkreisen viel Anerkennung gefunden 

hat, eingehender zu berichten.

Langjahrige Betriebserfahrungen mit Kesseln 

alter und neuester Bauart, darunter drei Steilrohr- 
kessel von je 575 m2 Heizflache, fiilirten zu der 
Erkenntnis, daB Dampfkessel fur die Yerbrennung 
von Hochofengas konstruktiv anders zu behandeln 
sind ais Kessel, die mit festen Brennstoffen gefeuert 
werden. Bisher riistete man die fiir Kohlenfeuerung 
gebauten Kessel mit Gasbrennern aus. und der Gas- 
kessel war fertig. Diese Losung ist fiir bestehende 
Anlagen einfach und billig, fiir Neuanlagen aber 

nicht richtig. Der Kohlenkessel gebraucht eine groBe 
Rostflache und damit einen groBen Raum. Fiir die 
Verbrennung der Staubkohle sind noch groBere 
Raume erforderlich, fiir Gaskessel hingegen sind 
die grofien Verbrennungskammern nutzlose, tote 

Raume, weiche nur den Nachteil erhohter Anlage- 
kosten und groBer Strahlungsverluste haben. Sie 
sind daher iiberfliissig. In Abb. 1 sind die Ver- 
brennungsraume von Kesseln gleicher Leistung mit 
Wanderrost-, Staubkohlen- und der neuen Gas- 
feuerung zum Vergleich dargestellt.

Ein weiterer Gesichtspunkt fiir die konstruktive 
Behandlung der neuen Kesselart war folgender: 
In den Verbrennungsraumen der Dampfkessel 
herrschen hohe Anfangstemperaturen; diese Raume 
miiBten daher sorgfaltig isoliert werden, weil gerade 
an dieser Stelle die groBten Strahlungsverluste auf
treten. Hinzu kommt, daB auch hier der groBte 
VerschleiB der feuerfesten Ausmauerung liegt. Wenn 
die Feuergase vom Anfang bis zum Ende des Kessels 
vom Wasserraum umschlossen werden, dann sind 
diese Nachteile vermieden. Es strahlen nicht mehr 
die Feuerraume mit ihren hohen Temperaturen, 

sondern lediglich der Kesselmantel mit der verhalt- 
nismaBig niedrigen, dem Druck des Kessels ent- 
sprechenden Temperatur von etwa 200°. Die Iso- 
lierung dieser Strahlflachen ist einfach und billig. 

Auch der fiir den Ueberhitzer erforderlicbe Raum 

sollte auf das geringste MaB herabgesetzt werden,

um auch hierdurch die Strahlflachen zu vermindern. 

Die Ueberhitzerrohre wurden daher nach Art des 
Schmidtschen Ueberhitzers in die Rauchróhren des 

Unterkessels gelegt. Diese Anordnung hat sich 
entgegen der Anschauung von Froitzheim bestens be
wahrt. Der Ueberhitzer beansprucht keinen beson

deren Platz, und durch die Ueberhitzerrohre wird die 
Geschwindigkeit der Heizgase in den Rauchróhren 
gesteigert, der Warmeubergang verbessert und die 

Abgastemperaturen yerringert.
Aus all diesen Ueberlegungen heraus entstand 

der neue Kessel, ein Fiinfflammrohrkessel mit dar- 
unterliegendem Rauchrohrenkessel und eingebautem 
Schmidtschen Ueberhitzer in freistehender Aus-

Abbildung 1. Verbrennungsraume yon Dampfkesseln 
gleicher Leistung. Heizflache 485 m2.

fuhrung ohne Einmauerung. Seit zwei Jahren sind 
die neuen Gaskessel in Betrieb und haben sich 
betriebs- und warmetechnisch bestens bewahrt. Die 
Strahlungsverluste sind auBergewóhnlich gering und 
die Abgastemperaturen auch bei hochster Leistung 

niedrig.
Der Kessel wird nicht mit Maschinengas, sondern 

mit vorgereinigtem Gas mit 0,1 bis 0,2 g Staub je m3 
ohne jede Betriebsschwierigkeit gefeuert. Die iibrigen 
Einwendungen sind auf Grund der bisherigen Betriebs

erfahrungen haltlos.

Auf der Duisburger Kupferhiitte sind kohlen-, 

kohlenstaub- und gasgefeuerte Kessel im Betrieb. 

Wir sind nach wie vor der Meinung, daB die ver- 

schiedenen Feuerungen im Dauerbetrieb nicht ge- 

mischt werden diirfen, weil jede Feuerungsart sowohl 
konstruktiv ais auch betriebstechnisch besonders zu



14. Oktober 1926. Fortschritte der Dampflcraftversorgung in Hiiłtenwerken. Stahl und Eisen. 1387

behandeln ist. Nicht das Durcheinanderarbeiten 
verschiedener Feuerungen in einem Kessel, sondern 

das Nebeneinanderarbeiten verschiedener Feuerungs- 

arten ist anzustreben. Selbstverstandlich schlieBt 
diese grundsatzliche Anschauung nicht aus, daB 

einzelne kombinierte Kessel zum Ausgleich yorhanden 
sein miissen. So betreiben wir selbst seit fast einem 

Jahr Steilrohrkessel von je 575 m2 Heizflache mit 
gemischter Kohlenstaub- und Gasfeuerung im Par- 
allelbetrieb mit Gaskesseln. Nur mit Gas betrieben 
ergeben sie aber niemals den guten Wirkungsgrad 
der reinen Gaskessel.

Zur Frage des Dampfverbrauchs der Turbinę 
ist zu sagen, daB sich die in meiner ersten Abhandlung 
aufgegebenen Garantiezahlen einer 10000-kW-Ma- 
schine 18 atii/4250 nach den neuesten Ergebnissen 
noch gunstiger stellen. In Zahlentafel 1 sind die 

heutigen Garantiezahlen aufgefiihrt und gleichzeitig 
fiir die hoheren Kiihlwassertemperaturen von 25 und 
30° erganzt, damit auch die nicht an groBen FluB- 
laufen gelegenen Werke ihre Rechnung fiir riick- 
gekiihltes Wasser durchfiihren konnen.

Die Garantien fiir die zum Vergleich gewahlte 

12500-kW-Maschine 18 atii/4250 sind in Zahlentafel 2 
wiedergegeben.

Bei Anwendung der Verbrennungsluftvorwarmung 

und Anzapfung der Turbinę zur Yorwarmung des 

Speisewassers wird eine weitere Verbesserung des 

Warmeverbrauchs erreicht. Brown, Boveri & Cie., 
Mannheim, geben fur eine Dreizylinderturbine von 
16000 kW bei 30 atu und 400 0 Ueberhitzung eine 

klar aufgebaute Rechnung, die zur Wiedergabe an 

dieser Stelle geeignet erscheint.

Der Anzapfdampf hat in der Turbinę bereits 
Arbeit geleistet, ist also nicht mehr so hochwertig 

wie der Kesseldampf. Seine Yerdampfungswarme 

bleibt aber dem Kreislauf erhalten und geht nicht 

im Kiihlwasser verlore‘n. In den ersten Vorwarme- 

stufen, bei niedrigem Druck, ist die Yorwarmung 

durch reichlich groBe Vorwarmer und groBe An- 

zapfungen móglichst weit zu treiben, da dort der zur

Arbeitsleistung weiter ausnutzbare restliche Warme- 
inhalt nur noch gering ist. Nach der Theorie ware 

eine Unterteilung in viele Anzapfstufen das Gegebene; 
sie wiirde in baulicher Hinsicht naturlich auBer
ordentlich schwierig sein. Es hat sich auBerdem 

gezeigt, daB sich praktisch bei fiinf Vorwarmern die 
hochste Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ergibt. 
Meistens kommt man mit drei Vorwarmern aus und 
erreicht praktisch unter Berechnung der Yerbilligung 

und Vereinfachung der Anlage mit drei Yorwarmern 
dasselbe wie mit fiinf. Die Wahl der Driicke an 
den Anzapfstellen ist von Bedeutung.

Da ein Teil des Turbinendampfes nicht mehr in 
den Kondensator gelangt, werden Kondensator 
und Pumpen kleiner, die geringere Dampfmenge im 

Niederdruckteil bedingt geringere AuslaBverluste. Die 
Frischdampfmenge nimmt zu, dadurch wird die 
Dampfausnutzung im Hochdruckteil gunstiger.

Das Kesselspeisewasser ist auf hohe Temperaturen 
vorgewarmt, die Warmezufuhr im Kessel, demnach 
die Heizflache, wird kleiner. Speisewasservorwarmer 
konnen in Wegfall kommen und durch Verbren- 

nungsluftvorwarmer er- 
setzt werden.

Bisher wurde die Giite 
einer Turbinę nach dem 
Dampf yerbrauch allein
bzw. nach dem Wirkungs

grad ais Betriebsmaschine 
beurteilt. Bei Anwendung 
der Anzapfdampf yorwar
mung kommt aber dafiir 
das Gesamtbild der War- 
mebilanz in Frage, und 
maBgebend werden nun
mehr sein: Der „Warme- 

aufwand“ inWE je kWst 

und die „Wirtschaftlich- 
keitszahl“, d. h. das Ver- 

haltnis der theoretisch 
einer kWst entsprechen
den Warmemenge zu der 
wirklich aufgewendeten. 

Abb. 2 zeigt das Schema der Anzapfdampfvorwar- 
mung einer Dreizylinderturbine. Eine Turbinę von
16 000 kW werde betrieben mit Dampf von 30 atu 

und 400°, das Vakuum sei 96%. An den Entnahme- 
stellen seien folgende Verhaltnisse festgesetzt:

EntnahmesteUe Abs. Druck Warmeinhalt
des Dampfes

 1 ............................ 0,9 at 618 W E/kg
 2 ............................ 4,5 at 681
 3 ............................ 10,5 at 718 ,,

Die Berechnung ergibt Werte entsprechend 
Zahlentafel 3.

Selbstverstandlich konnen die im vorstehenden 

Beispiel ermittelten Warmeverbrauchszahlen nicht 
fiir die zum Yergleich herangezogene 18-at-Anlage 
gelten. Fiir diesen Betriebszustand sind in Zahlen

tafel 4 die Garantien einer Dreizylinderturbine von 
12 500 kW Leistung bei 18 atii und 4250 Dampf - 

temperatur mit Anzapfdampfvor\varmung des Speise
wassers wiedergegeben.

Zahlentafel 1. D a m p fv e rb ra u e h  e iner 10 000-kW-Turbine.

Einzylinder-Maschine 
einschl. 99—183 kW 

fiir Kondensation

Dreizylinder-Maschins 
einschl. 97—170 kW 

fiir Kondensation

Kiihlwassereintritts- 
temperatur °C 5 10 15 20 25 30 5 30 15 20 25 30

1I1 Last . . kg 4,04 4,1 4,15 4,22 4,45 4,6£ 3,9 3,93 4,0 4,1 4,27 4,4

7« >• • ■ „ 4,15 4,2 4,25 4,33 4,6 4,8 4,06 4,1 4,19 4,29 4,48 4,63
7* » • • 4,35 4,4 4,45 4,55 4,9 5,1 4,25 4,3 4,41 4,53 4,75 4,94

Zahlentafel 2. D a m p f y e rb ra u ch  e iner 12 500-kW-Turbinę.

Einzylinder-Maschine 
einschl. 120—230 kW 

fiir Kondensation

Dreizylinder-Maschine 
einschl. 118—215 kW 

fiir Kondensation

Kilhlwassereintritts- 
temperatur 0 0

5
5

10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

1/1 Last . . kg 3,94 4,0 4,05 4,12 4,3b 4,57 3,85 3,88 3,95 4,04 4,21 4,34
74 „  . . „ 4,05 4.1 4,15 4,24 4,51 4,7 4,03 4,07 4,16 4,28 4,46 4,61

7« .. ■ • 4,25 4,3 4,35 4,45 4,75 4,9£ 4,20 4,25 4,36 4,49 4,70 4,89
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Zahlentafel 3. R e chnung se rge bn isse  fu r  e ine T u rb in ę  m it  u n d  ohne 
A n za p  f d am p f yo rw arm ung  in  y e rsch iedener S tu fe n z a h l.

Die Turbinę wird gebaut fiir Betrieb mit 
Yorwarmern 

Das Speisewasser wird vorgewarmt auf 0 C 
Dazu sind je kg Dampf erforderlich im :

1. V orw arm er......................... kg Dampf

2. .. ......................... ....
3. .. ......................... ......

.
zusammen

Der Dampfyerbrauch bei Vollast, gemessen 
an der Kupplung, ist nach der Dampftur- 
binenberechnung ohne und mit Anzapfung

kg/kWst

Der Mehryerbrauch gegenuber reinem Kon- 
densationsbetrieb ohne Anzapfung bei 

Vollast ist a l s o .................................. %
Der Dampfyerbrauch bei 16 000 kW  Klem- 

menleistung unter Beriicksichtigung des 
Generatorwirkungsgrades ist . . kg/st

Davon werden angezapft:
fur den 1. Y o rw arm e r................. ,,

„ 2...........................................
. . . .  3. ..............................

zusammen

In  den Kondensator strómen kg/st

Leistung der
Kondensationspum pen.....................kW
Kesselspeisepumpen................................

zusammen

Demnach nutzbare Leistung . . . .  kW  
Warmeinhalt des Frischdampfes vor der

T u r b in ę ...........................................WE/kg
des Kesselspeisewassers . . .  ,,

Im  Kessel zuzufiihren

3,80

64 000

64 000

320
100

420

15 580

770,5
26,5

744

89

0,111

2
140,5

0,100
0,092

0,111 0,195

3,96

66 500

7 400

7 400

4,2C

10, E

70 500

6 500
7 000

13 501

59 100

29C
10E

39;

15 605

770,5
89

57 00C

28E
11C

39ó

15 605

770,5
141

681, ć 629,E

174

0,080
0,080
0,066

0,241

4,4]

16

74 00C

6 600 
6 350 
4 900

17 850

56 150

270
120

390

15 610

770,5
176

Bei einem Kesselwirkungsgrad yon 85 %  und 
7,5 W E/kg Leitungsyerlusten sind im

Kessel a u fz u w e n d e n ..................................

und bei 16 000 kW

WE/kg 
Klemmenleistung 

Millionen W E/st

Verhaltnis der Kesselbelastung ist 

W arm eaufw and .........................W E/kW st

W irtschaftlichke itszah l.................................

o//o
Die Verbcsserung ist a l s o .....................%

Unter Einbeziehung des Kesselwirkungs- 
grades und der Leitungsverluste ergibt 
sich der Anlagewirkungsgrad zu . . .

Die Yerbesserung ist also.

744 + 7,5

0,85 
=  885

56,7

56.7 X

1

10'

15E8J 
3635 

5580 • 860

64000 • 744 
=  28,2

15580 ■ 860

Ó4000 • 885 
=  23,6

Bei einem Wirkungsgrad einer Kesselanlage mit 
Luftvorwarmung von 85%, dem Dampfyerbrauch 

der Turbinę von 4,62 kg je kWst bei % Last, einer 
Vorwarmung des Speisewassers durch Anzapfdampf 

auf 126° ergibt sich ein Warmeverbrauch von 

4,62 • (791 -  126)

0,i>5
3610 WE.

Unter Beriicksichtigung 

der Warmeverluste auCcr- 

halb des Kessels in Hohe 
von 3% stellt sich der 
Gesamtwarmeverbrauch je 

kWst auf

=  37.20 WE.
0 ,9 7

In dieser Rechnung ist 

die Warme fur die Speise- 
wasservorwarmung restlos 

dem Kreislauf entnommen. 
Stehen fremde Abdampf- 
ąuellen zur Verfugung, so 
hindert nichts daran, die- 
selben fiir die Speisewasser- 
vorwarmung heranzuzie- 
hen, um hierdurch den 

gesamtenWarmewirkungs- 
grad einer Anlage zuheben. 
Werden doch z.B.in yielen 

Zentralen fur die Speise- 
wasservorwarmung ganze 

Aggregate auf Auspuff und 
Gegendruck geschaltet, 
weil sich diese Art des 
Betriebs unter Umstanden 
noch giinstiger rechnet ais 
die Anzapfdampfvorwar- 
mung des Speisewassers.

Die Kondensationstur- 
bine von 12 500 kW hat 
bei 18atu und 425° Dampf- 
temperatur, % Last einen 
Dampfyerbrauch von 4,15 
kg. Wenn Anzapf- oder 
Abdampf irgendeiner Kol- 
benmaschine oder guten 
Turbinę zur Yerfugung 

steht, so kann derselbe 
mit 60% der eingefiihrten 
Warme kostenlos ausge- 
nutzt werden, so daB bei 
teilweiser Dampfyorwar- 
mung des Speisewassers um

350 ^ ^ l 00 =  21 WE 
100

je kg Dampf weniger auf
zuwenden sind. In diesem 

Falle betragt der Wiirme- 
verbrauch der Turbinę 

4,15- 791 —(354-21)

U ,8 5  • 0 ,9 /
=  3700 WE.

Die vorliegenden War
mebilanzen und Dampf- 

garantien berechtigen keineswegs dazu, auf der einen 
Seite den Warmeverbrauch der Turbinenanlage auf 

4200 WE je kWst heraufzusetzpn und auf der anderen 

Seite fiir die Gasmaschine mit der noch nicht iiber 
Yersuche hinausgekommenen Warmeriickgewinnung 

aus HeiBkuhlung 2670 WE ais praktisch erreichte 

Warmezahl zu rechnen. Die HeiBkuhlung kann fiir

594,5

810

53,!

0,952

3450

29,6
5

24,9
5,5

748

52,8

0,935

3380

30,3
7,5

25,4
7,6

708

52,3

-0,927

3350

30,6
8,5

25,6

8,5
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Zahlentafel 4. D a m p fv e rb ra u c h  e ine r 12 500-kW 
D r e iz y l in d e r tu r b in e  m it  A n za p fd a m p f-  

vo rw a rm u ng .

KuLilwassereintritts- 
temperatui o O 5 10 15 20 25 30

1/1 Last . . . .  kg

*u -..........................
V . ......................

4,28
4,47
4,66

4,31
4,52
4,71

4,39
4,62
4,85

4,49
4,75
4,98

4,68

4,95
5,21

4,81
5,12
5,44

Yorwarmung . . 0 C 120 123 126 129 | 132 | 135

einen Vergleich vorlaufig nicht in Rechnung gezogen 

werden, weil die Maschinenfabriken es ablehnen, 
entsprechende Garantien abzugeben.

Die Energiekosten fiir die zu vergleichende 
Jahresleistung von 100000000 kWst betragen dem- 
nach bei einem Gaspreis von 0,0023 M je m3 fiir 
die Dampfzentrale

100 • 106 • 3700 • 0,0023
Jqqq =  851000 M,

fiir die Gaszentrale

100 • 1C*. 2850 • 0,0023 
------ ---------- =  655500 J l.

An dieser Stelle sei ein Schreibfehler der ersten 
Abhandlung berichtigt. Die Energiekosten der 

Dampfzentrale betragen dort nicht 844 000 J l, 
sondern 874 000 J l.

Die Anlagekosten einer Gaszentrale einschlieB
lich Feingasreinigung, Pumpenhaus, Abhitzekessel, 

Kuhltiirme, samtlicher Wasserleitungen, Gasleitun- 

gen usw. bewertet Froitzheim mit 370 J l je installiertes 
kW. In meiner ersten Abhandlung ist auf S. 1230 

der Wert je installiertes kW fiir eine Gaszentrale 
ausschlieBlich der oben genannten Nebenanlagen mit 

257 J l angegeben, und im Nachsatz auf S. 1231 wird 

der Anlagewert ohne Abhitzekessel mit 5 500 000 J l =  

314 J l je installiertes kW genannt. Rechnen wir den 

Wert der Abhitzekessel usw. hinzu, so wird sich kein

wesentlicher Unterschied in der beiderseitigen Be
rechnung der Anlagekosten einer Gaszentrale ergeben.

Dagegen besteht ein groBer Unterschied in der 

Anlagebewertung einer neuzeitlichen Dampfkraft- 
zentrale. Die Anlagewerte werden von Froitzheim 
nach Professor Klingenberg wie f olgt wiedergegeben :

Zentralen bis 10 000 k W ..............  300 M

mittlere Zentralen bis 30 000 kW . 200 J l 

gróBere Zentralen iiber 30 000 kW. 160 Al.

In seinem Buche „Bau groBer Elektrizitatswerke11 
schreibt Klingenberg3):

„Alles in allem kónnen Yergleichsrechnungen 
etwa folgende Werte fiir die Anlagekosten, bezogen 
auf 1 kW gesamter Maschinenleistung, zugrunde 
gelegt werden:

kleinere Werke mit einer Leistung von rd. 1000 kW 
=  rd. 300 J l je kW, 

mittlere Werke mit einer Leistung von rd. 10 000 
bis 30 000 kW =  rd. 200 J l je kW, 

groBe Werke mit einer Leistung von rd. 50 000 kW 
und mehr =  rd. 140 bis 150 J l je kW.“

Nach Klingenberg werden die Anlagekosten fur 
Maschinenleistungen von 5000 bis 7000 kW ohne 
Yerwaltungsgebaude, Transformatoren u. dgl., jedoch 
einschlieBlich Kohlenforderanlagen und AnschluB- 
gleise, von vier Werken fast iibereinstimmend 
mit 180 J l angegeben. Auf S. 349 seines Buches 
ermittelt Klingenberg aus einer gróBeren Anzahl 
neuerer Werke die Anlagekosten fiir Turbinen, 
Kessel und Ueberhitzer mit rd. 72,80 J l je kW 

und erwahnt amerikanische Vergleichswerte mit 
105 J l. Fiir unsere zum Yergleich gestellte Anlage 
ergeben sich fiir die Turbinen, Kessel und Ueberhitzer 

ohne Gebaude, Fundamente, Pumpenanlagen und 
Leitungen rd. 1 930 000 J l =  77 J l je inst. kW. 

Wird unsere Kesselleistung auf die Gesamtturbinen- 

leistung, also auf den gleiehen Ausnutzungsfaktor 
abgestimmt, so erhoht sich dieser spezifische Anlage- 

4 2180 000

W6rt aU " 25 000 =  rd- 85 M j® inst kW-

Die vorstehende Vergleichsrechnung beweist, 

daB die Anlagewerte der Dampfkraftzentrale nicht 
zu niedrig bemessen sind, trotzdem ist von mir eine 

zweite Rechnung auf S. 1231 durchgefiihrt worden, 

welche fiir die Dampf kr aft anlage einen 20% hóheren 
Anlagewert vorsieht, also 156 M je kWst ergibt. 

Es ist ferner zu berucksichtigen, daB Elektrizitats

werke Kohlenumschlag-, Bekohlungs-, Entaschungs- 

und groBe Transformatorenanlagen mit kostspieligen 
Bauten, auBerdem Verwaltungsgebaude usw. er- 
fordern; das alles fallt fiir eine Gaskesselanlage fort.

Abb. 3 zeigt, daB die neue mit Hochofengas 
gefeuerte Kesselanlage weniger umfangreich und 

dementsprechend billiger ist ais die mit festen Brenn- 

stoffen beschickte Kesselanlage eines Elektrizitats- 
werkes.

Wenn der betriebswirtschaftliche Yergleich fur 

eine 18-at-Dampfkraftanlage durchgefiihrt und der 
diesem Druck entsprechende Energieverbrauch ein-

3) 2. Aufl. (Berlin: Ju l. Springer 1924) S. 20.
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gesetzt wird. so ist es nicht zulassig, mit dem Anlage- 
wert einer Kesseianlage fiir 32 at zu rechnen. Welchen 
EinfluB die Drucksteigerung auf die Anlagekosten 

hat, gibt Klingenberg auf S. 349 bis 352 seines oben 
genannten Buches an. Z. B. steigen die Anlagekosten 

je installiertes kW bei 80 at fiir Kessel, Ueberhitzer 
und Speisewasseryorwarmer in Uebereinstimmung 

mit amerikanischen Werten tun rd. 100 %, also um 

mindestens 70 J i je kWst. Unser neuer Gaskessel 
kostet heute mit Armaturen und Ueberhitzer fiir 

18 at 104 000 M, fiir 32 at 
212 600 JC, das ergibt einen 
Unterschied im Anlagewert des 

Kessels von rd. 100 %.

a) Dampfkesselanlage der 
Reservekraftwerke Isartal- 
strafle von 4 x 1000 m2 Heizfl., 

1400 m2 Grundflache,
35 500 m  Rauminhalt.

b) Erweiterte Dampf

kesselanlage der Duis- 

burger Kupferhiitte von 

8 X 485 m2 Heizflache, 

930 m2 Grundflache, 

11 500 m3 Rauminhalt.

Abbildung 3. Platz- und Eaumbedarf einer kohlen- 
gefeuerten und gasgefeuerten Kesseianlage. Yerhaltnis 

1,5 : 1 bzw. 3,1 : 1.

Froitzheim stellt nun mit seiner 32-at-Kessel- 
anlage yon 3360 m2 Heizflache eine eigenartige Rech
nung auf. Bei 30 kg durchschnittlicher Dampf

leistung je m2 und st werden 3360 ■ 30 =  100 800 kg 
Dampf erzeugt. Mit dem von ihm angenommenen 

Dampfyerbrauch von 5 kg je kWst ergibt sich 
nach unserer Auffassung eine Stromleistung von

1 0 0  8 0 0  o n  -i e n  , Tir r  ^  , . 1,-- ---  =  20 160 kW. In der von mir durchge-

fiihrten Rechnung wurden 11400 kW Durch- 
schnittsleistung fiir 100 000 000 kWst im Jahr 
angenommen, so daB selbst bei dem hohen 
Dampfyerbrauch von 5 kg bei 32 at 77 % Kessel- 

reserye yorhanden ist. Es werden dann noch 
weitere 20 % von 3360 =  672 m2 Reserveheiz- 

flache hinzugerechnet. Aus dem Anlagewert dieser

32-at-Kesseianlage mit 112 % Heizflachenreserve 

wird nun der Anlagewert der zum Yergleich 
stehenden 18-at-Kesselanlage mit 150 M je instal
liertes kW ermittelt. Die Gesamtanlagekosten der 

Turbinenzentrale werden nicht durch die installierte 
Leistung yon 25 000 kW, sondern durch eine will- 
kiirlich angenommene Betriebsleistung von 12 500 kW 

geteilt und schlieBlich ein Gesamtanlagewert von 
310 M je kW ermittelt, den „der erfahrene Praktiker“ 

anerkennen soli.

Zum SchluB kostet die Gaskraftanlage 370 .H 

und die Dampfkraftanlage 300 M je installiertes kW, 

d. h. der Wert der Gesamtanlage betragt

fiir die Gaskraftanlage mit 17 500 inst. kW
17 500 • 370 =  6 475 000 M , 

fiir die Dampfkraftanlage mit 25 000 inst. kW 
25 000 • 300 =  7 500 000 M,

wahrend an anderer Stelle die Gesamtanlagekosten 

der Dampfkraftanlage sogar unter Einbeziehung 
einer 30-at-Kesseianlage mit 2 196 000 -f- 2 000 000 =
4196 000 J l genannt werden. Hier sind offensichtlich 
die Begriffe der installierten kW-Leistung und 
kW-Betriebsleistung durcheinandergeraten. Rechnen 

wir mit den von Froitzheim angegebenen Kosten fur 

die Gesamtanlagen, d. h. mit 6 475 000 fur die 
Gaszentrale und 4 396 000 M fiir die Dampfzentrale 
(einschlieBlich 200 000 M fiir das Einlaufwerk), so 
betragen die Besitzkosten mit 15% Tilgung and Yer- 
zinsung derAnlagewerte: fiir die Gaszentrale 971000.((, 

also je kWst 0,971 und nicht 0,785 Pf., fur die 
Dampfzentrale 659 400 M , also je kWst 0,659 und 
nicht 0,643 Pf. Eine Zusammenstellung dieser 
rechnerisch berichtigten Zahlen fiir Tilgung und 
Yerzinsung der Anlagen mit den iibrigen vom Yer- 
fasser ermittelten Werte n zeigen bereits einen kleinen 

Yorsprung des Dampfkraftbetriebes.
Gasbetrieb Dampfbetrieb

Energiekosten....................  0,655 Pf. 0,966 Pf.
Betriebskosten ................ 0,3 ,, 0,21 ,,
B es itzko s ten ....................  0,971 ,, 0,659 ,,

Gesamtkosten der kWst . 1,926 Pf. 1,835 Pf.

Um jeden Irrtum auszuschalten, sind in Zahlen
tafel 5 die Kosten der gesamten Dampfkraftanlage 

einschlieBlich Reseryen, nochmals in allen Einzel- 
heiten sorgfaltig nachgepruft, wiedergegeben. Es 
handelt sich hier nicht etwa um geschatzte oder 
irgendeiner Quelle entnommene Zahlen, sondern 
um Werte ausgebauter Anlagen, erganzt durch 
yerbindliche Angebote einschlieBlich der erforder- 

lichen Sicherheitszuschlage.
Nach dem Ergebnis der vorliegenden Rechnung 

stehen also den Besitzkosten der Gaskraftzentrale 

mit 971000 M =  0,971 Pf. je kWst die Besitz
kosten der Dampfkraftzentrale mit 517 500 .H 

=  0,518 Pf. je kWst gegeniiber.
Wenn die Dortmunder Union mit ihren neuen 

Gasmaschinen 0,3 Pf. Betriebskosten fiir eine 

Betriebs-kWst erreicht hat, so ist das fiir den Gas- 
maschinenbetrieb ein erfreulicher Fortschritt. Wir 
haben die Betriebskosten fiir eine Dampfturbinen- 

anlage absichtlich nicht mit den von Klingenberg
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Zahlentafel 5. A n lageko s ten  e iner D am p fk ra ft-  
an lage  fu r  11 400 kW B e tr ie bs le is tu ng , 

bestehend aus der m it Hochofengas gefeuerten Sonder- 
kesselanlage fiir 18 atu, 4250 Ueberhitzung und zwei 
Turbogeneratoren von je 12 500 k\V Leistung, der 
Maschinensehaltanlage und dem Einlaufwerk.

1. K esselan lage:

a) Kessel:
1 Kessel mit Ueberhitzer und Jt 

Armatur ............................  104 000
G asbrenner.............................
Warmefang und Saugzug mit

M otor.....................................
Kesselfundamente................
Kesselisolierung und Ausmaue-

r u n g .....................................

Speise wasser vorwarmerfunda- 
ment, Einmauerung und Ar
matur .................................

Montage des Kessels, Speise- 
wasserrorwarmers, der Saug-
zuganlage usw........................

fiir einen Kessel 
fur 6 Kessel 6

6 000

25 000 
6 000

11 000

6 000

10 000

168 000 
168 000

Unvorhergesehenes

M
1 008 000 

52 000 

1 060 000

Je
=  37 000

10 000 
8 000 

13 000 
2 000 

10 000 80 000

b) Gebaude fu r  6 Kessel:
Eisenkonstruktion 105 t

350 J L .........................
Gebaudefundamente, Flur fur 

Kessel- und Pumpenhaus .
Gebaudeausmauerung . . . .
Dacheindeekung u. Yerglasung
Anstrieh ................................
Unvorhergesehenes................

c) P um penan lage  f iir
6 Kessel:

6 Speisepumpen mit Funda- 
menten und Motoren . . .

Pumpenleitungen m it Isolie-
r u n g .....................................

Dampfleitungen m it Isolierung 
Rohraufhangungen, Ab- 

schlammleitungen und K a
nale ........................

Hauptgasleitung und Brenner 
zufuhrung mit Sehieber 

Installation und Sonstiges 
UnTorhergesehenes . . .

d)MeBwesen f iir  6 Kessel

2. Z en tra le :

a) 2 Turbogeneratoren je
12 500 k W .............................

b) Gebaude und Fundamente ein-
schlieCl. L a u f k r a n ................  400 000

c) Le itungen .................................  100 000

d) Schaltanlage fiir 2 Maschinen 200 000
e) Montage .................................  100 000

3. E in la u f w e r k .............................

Anlagekosten zusammen 
Besitzkosten 15 %

genannten niedrigen Werten von 0,075 bis 0,1 Pf. 

je kWst eingesetzt, sondern mit einem Sicherheits- 
zuschlag auf 0,21 Pf. erhoht. Behalten diese Zahlen 

ihre Giiltigkeit, so betragen die Gesamtkosten:

14 ooo

13 ooo 
18 500

6 000

15 000 
3 500 

10 000

1 200 000

80 000 

30 000

2 000 000 

200 000 

3 450 000 
517 500

Energiekosten .

Betriebskosten
Besitzkosten

Gesamtkosten 

Ber Preis je kWst . . .

Gasm aschine

Jt
655 500 

300 000 
971 000

1 926 500 

0,192 Pf.

D am pfturbine

M
851 000 
210 000 
517 500

1 578 500 

0,158 Pf.

Die betriebswirtschaftliche Bewertung der ab- 
geschriebenen Anlagen scheidet aus dem Rahmen 

unserer Vergleichsrechnung aus, wenn die Summę 
der Energie- und Betriebskosten beider Anlagen 
keinen sicheren Vorteil zugunsten des Gaskraft- 

betriebes ergibt. Sie betragen fiir den Dampfbetrieb 
1 065 000 M im Jahr, fiir den Gasbetrieb 955 500 Jt 

im Jahr, falls mit 0,3 Pf. bzw. 300 000 X  Betriebs
kosten fiir den Gaskraftbetrieb auszukommen ist.

Zum SchluB schneidet Froitzheim einige Fragen 
an, dereń Folgerungen durchaus abwegig sind. Er 

sagt: „Es ist noch lange nicht gleichgiiltig, ob man 
die gesamte erforderliche Kraft in eigenem Betrieb 
mittels Gasmaschinen erzeugen kann oder nur einen 
Teil und fiii* den Rest auf Fremdbezug des Stromes 
angewiesen ist, wodurch in den meisten Fallen die 

'Wirtschaftlichkeit des Dampfbetriebes einen gewal- 
tigen StoB erleidet.“ Der Fali trifft zufallig fur die 

Duisburger Kupferhiitte zu, nur mit dem Unter
schied, daB infolge dieses Betriebszustandes ein 
StoB in umgekehrter Richtung erfolgt ist, d. h. es 
ist eine wesentliche Yerbilligung der Energiekosten 
eingetreten, weil infolge Ausfalls der teueren Hoch- 

ofengase verhaltnismaBig groBe Mengen billigen 
Brennstoffes fiir die Kohlenstaubfeuerungen heran- 
gezogen werden konnten. Auch der Gedanke, daB 

ein Hochofenwerk nur dann wirtschaftlich arbeiten 
kann, wenn das Hauptabfallerzeugnis, das Gichtgas, 
ihm eine dem Warmewert entsprechende Gutschrift 
bringt, ist in seiner Folgerung nicht richtig. Die 
Zentrale muB also das teuere Gas zu teuerem Strom 
verarbeiten, auch wenn die billigen Brennstoffe 
vorhanden sind. Diese SchluBfolgerung erscheint 

doch sehr bedenklich. Das Gas mogę in erster Linie 
in den Betrieben Yerwendung finden, wo ein anderer 

Brennstoff nicht so yorteilhaft oder iiberhaupt nicht 
zu gebrauchen ist, dort kann es vielleicht besser 
bezahlt werden. Fiir die Krafterzeugung stehen 
billigere Brennstoffe zur Yerfiigung, und es ist selbst- 
yerstandlich. daB ein groBes Angebot billiger Brenn

stoffe den Wert der Gichtgase herabsetzen muB. 
Wir haben das Rohgas auf der Preisgrundlage fiir 
Fettforderkohle mit 15 M je 1000 kg ab Zeche 

bewertet. Diese hohe Bewertung ist nicht mehr 
berechtigt, wenn man billige Feinkohle in den er- 
forderlichen Mengen kaufen und wirtschaftlich ver- 
feuern kann.

Dieser wichtige Umstand ist neuerdings fiir die 
wirtschaftliche Beurteilung der ganzen Energiefrage 

auch in den Huttenwerken von groBter Bedeutung 

geworden, nachdem die Frage der Kohlenstaub- 
feuerung gelost ist. Wenn ein Werk laufend iiber 

groBe Mengen billiger Abfallkohle verfiigt, so ware 

es unwirtschaftlich, wiirde es die Verwendung im 

eigenen Betriebe zuriickhalten oder gar verhindern, 
indem es fiir teueres Geld Anlagen baut, weiche die 

hóchste Stromausbeute der Gichtgase gewahrleisten. 
GewiB ist es besonders bei der heutigen miBlichen 

Lage auf dem Roheisenmarkt fur den Hochofen 
schmerzlich, wenn der Wert der Gichtgase herab- 

gesetzt wird. Gegen die natiirlichen Gesetze der 

Wirtschaft kann man sich aber auf die Dauer nicht
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Sc/ra/tan/age
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a =  G°skraftanlage. 5300 m2 Grundflache, 5 Maschinen 
zu je 3500 kW , davon 2 in Bereitschaft, 2 Abhitze- 

turbinen zu je 3000 kW , davon 1 in  Bereitschaft.

Abbildung 4. Platzbedarf einer Gas- und 
Dampf kraf tanlage fur 12 500 kW  Betriebs- 

leistung. Yerhaltnis 2,3 : 1.

b =  Dampfkraftanlage. 
2300 m2 Grundflache, 
2 Turbinen m it Anzapf- 
dampfyorwarmer zu je 
12 500 kW , daYon 1 in 
Bereitschaft, 6 Dampf
kessel, je 485 m2 Heiz
flache, davon 2 in Bereit

schaft.

AeuBerung von Betriebsdirektor
H. F ro itzhe im  in Dortmund.

Ich habe mit Aufmerksamkeit die 
Einwendungen bzw. die von 2)r.=3ng. 
Wolf angegebenen Betriebs- bzw. Wirt- 
schaftlichkeitszahlen gelesen. Ich halte 

nach wie vor die yon mir angegebenen 
Zahlen aufrecht und kann sie jederzeit 
durch Betriebsangaben belegen, und bin 

auch bereit, jedem hierfiir mit Unter- 
lagen zu dienen. Durch yorliegende 

Arbeit bin ich nur um so mehr iiber- 
zeugt, daB es richtig von mir war, die

a a  p a  o n  c n a  p o  p a  l m  lz e o  |

7600 m2 Grundflache, 8 Maschinen zu je 3500 kW , dayon 

2 in  Bereitschaft, 2 Abhitzeturbinen zu je 5500 kW , davon 1 in Bereitschaft.

Abbildung 5. Platzbedarf einer Gas- und Dampfkraftanlage 

fur 25 000 kW  Betriebsleistung. Yerhaltnis 2,45 : 1.

wehren. Unter dem 

EinfiuB billiger 
Brennstoffe ver- 
schiebt sich natiir- 
lich das Wirtschafts- 
bild zugunsten des 

Dampfkraftbetrie- 
bes.

In Abb. 4 und 5 
sind zwei neuzeit- 
liche Gas- und 
Dampfkraftzentra- 
len fiir eine Be
triebsleistung yon 12 500 und 25 000 kW im Grund- 
riB wiedergegeben, um den groBen Unterschied des 
Platzbedarfs beider Anlagen zu zeigen; auffallend 
ist der geringe Platzbedarf der neuen Dampfkessel.

In Abb. 6 und 7 ist die Wirtschaftlichkeit des 

Gas- und Dampfkraftbetriefces nach Berechnungen 
von Stauber, Froitzheim und Wolf zusammengefaBt. 

Danach kostet die kWst:
Gaskraft

nach Stauber 1913 . . 1,98 Pf.
,, Froitzheim 1926 . . 1,926 ,,
„ Wolf 1925 . . 1,935 „
„  Wolf 1926 . .

Die Darstellungen lassen deutlich 
erkennen, daB der Dampfkraftbetrieb 

in den letzten dreizehn Jahren wesentlich 

groBere Fortschritte gemacht hat ais 
der Gaskraftbetrieb. Jedenfalls kann 
von einer unbedingten Ueberlegenheit 

des Gaskraftbetriebes auch nach dem 
Ergebnis der von Froitzheim aufge- 
stellten Rechnung heute nicht mehr 
die Rede sein. Die Anlagekosten spielen 
bei der allgemein wenig erfreulichen 
geldlichen Lage der Werke ebenfalls eine 

Rolle. Man wird sich immer fiir die 
billigere Anlage entscheiden, sobald das 

wirtschaftliche Ergebnis beider Betriebs- 
arten dasselbe ist. Die Eisenhiitten- 
werke werden daher bei der Erweiterung 
ihrer Kraftanlagen auch den Dampf

kraftbetrieb beriicksichtigen miissen, 

denn eine einseitige Einstellung auf 
den Gaskraftbetrieb ist heute nicht 

mehr berechtigt.

Sc/ra/fan/age

Purrrperircri//rt

TZJ

Sc/ra/torr/acfe

uzi P T

Pu.rrpęrr̂ ou.T̂

000003030
Iaj|[0||[0j|l°j|l0j|l°j|błj|l£j|i£]'

b =  Dampfkraftanlage. 3100 m2 
Grundflache, 3 Turbinen mit An- 
zapfdampfvorwarmer zu je 
12 500 kW , davon 1 in Bereit
schaft, 9 Dampfkessel, je 485 m* 
Heizflache, davon 2 in  Bereit

schaft.

Dampfkraft 

2,4 Pf. 
1,835 „  «) 
1,603 „ 
1,58 „

Frage „Gasmaschinen- oder Dampfturbinenbetrieb“ 

behandelt zu haben, damit auch die Gasmaschine 
zu ihrem Recht kommt. Ich habe in meinem Auf- 
satze weder der Gasmaschine noch der Dampf
turbine das Wort geredet, sondern beide Betriebsarten 
rein sachlich beurteilt, um dem Ingenieur Zahlen an 
Hand zu geben, sich fiir Dampf- oder Gasmaschinenbe- 
trieb zu entscheiden, und zwar unter Berucksichtigung 

der Belange des gesamten Werkes und nicht lediglich 
mit Riicksicht auf den Kilowattstundenpreis allein. 
Ich darf daher auf Zahlen yon Professor Klingen- 
berg, der lediglich nur Landzentralen bzw. nur Kraft-

Nach Stauber 1913. 
Ausnutzung der Anlage 
52 % , Belastung 72 % , 
Gesamtanlage 33 000 PS 

Pfg/kWst =  24 000 kW .

2,0

Nach Froitzheim 1926 
(berichtigte Zahl). Aus
nutzung der Anlage 65%. 

Installierte Leistung 
17 500 kW.

- 1,8

- 1,6

—  1,2

—  1,0

—  0,8

- 0,6

-o,*

- 0,2

J s o o o  k c a l / k  W a t  ^

y  E n e r g ie k o s t e n  ^  
^ e in sc h l.6 a sre in ig .
6  905 000 M k  = 7/

6  0,905 P fg / k ^ s t  A

m

Nach Wolf 1925.
Anlagewert fur Abhitze- 
kessel, nachtraglich ein- 
getragen, Ausnutzung der 
Anlage 65 % . Installierte. 

Leistung 17 500 kW.

al/kWst £'////////Aw///////////////Ay 
a  E n e r g ie k o s t e n  
^ e in s c h l .  G a sre in ig .^  
ł  65 5000 M K= V/

i  ............

1̂  d e s i i z h o s t e n  ^

Geaamtkosten
1 987 500 M 

Strompreisl,98 Pf./kWst

Gesamtkosten
l non j(, 

Strompr. 1,926 Pf./kWst

Gesamtkosten
1 935 000 Jtt 

Strompr. 1,935 Pf./kWst

Berichtigte Zahl.

Abbildung 6. Gaskraftanlagen: Stromkosten fur die Erzeugung von 

100 Mili. kWst/Jahr, Betriebsstunden 8760, durchschnittliche Belastung

11 400 kW.
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werke fiir sich allein ver- 

gleieht, ohne diese Zah- 
leninZusammenhangzu 
bringen mit den Bediirf-

Nach Stauber 1913. 

Ausnutzung der Anlage 
67 % . Belastung 72 % .

Pfd  /kWit Gesamtanlage 
s 30000 PS =22000

kW .

Nach Froitzheim 1926 

(berichtigte Zahl).

Die Anlagekosten sind: 

Kessel m it 
Gebaude 2,19 Mill.,M 

Zentrale . . 2,00 „ „ 
Einlaulwerk

am Khein 0,20 „  „ 

zus. . . 4,39 Mill.jfC 

Die Kosten fiir die 
Kesselanlage sind zu 
hoch, da 32 atii Kessel 
und der Warmeaufwand 

fiir Kessel von 18 atii 
eingesetzt ist. 

Ausnutzung der An la
ge 46 % . Installierte 
Leistung 25 000 kW.

........
y ,  łZ O O k c a l/k W st -y. 
^//////////////y%  
Z  E n e rg ie k o s t e n  
/̂ einschl.Gasreiniĝ Z 
t  96ćOO0Mk = V, 
$ o,96b Pfg./Wst;^

M

Nach Wolf 1925.

In  den Anlagekosten 
ist nachtraglich ein Ein- 
laufwerk m it 200 000 M 
beriicksichtigt. 

Ausnutzung der Anlage 
46 % . Installierte Lei
stung 25 000 kW.

Nach W olf 1926.

Wie Abb. fiir 1925, 
nur m it einem Warme- 
verbrauch von 3700 WE 
je kWst gerechnet. 

Ausnutzung der Anlage 
46 %. Installierte Lei
stung 25 000 kW.

O-esamtkosten
2 421 000 M

^ ś e o o k c a l/ k W it  Ź  
» • / / / / / / / / * / , ' / / / / «  
%  E n e rg ie k o s t e n  %■ 

^ e in s c h l .  fia sp e in ig .^  
4 , 875000 M k  = %  
?  0,875-Pfg Ik W it %

'^ 3 7 0 0  W cal/kW it ^
Y / / / / / / / / / / / / / / / / A  
^ E n e r g ie k o s t e n  'A  

% e in s c h l.6 a 5 r e in ig ^  
Z  6 5 1 0 0 0  M k -  6  

^ o . e s P f y k W s ł ^

|l B e tr le b s K ó ś ^ e n  lll|  
210000 Mk=,0,ZlPfqJ|<VW I If f le t  r  i eb s  k  o ś ̂ te nł I ff 

210 000 • 0,21 P fg./KWst

^ B e s i + z  k o s t e n
517500 M K= X X

^  0,510 P fg .

^ B e s i t z  k o s t e n ' '^ :  
^  517500 =

0,516 P f g ./ k W s t ^

Gesamtkosten Gesamtkosten Gesamtkosten

1 835 400 M 1 602 500 M 1 578 500 M
Strompreis 2,4 Pf./kWst Strompr. 1,835 Pf./kWst Strompreis 1,6 Pf./kWst Strompreis 1,58 Pf./kWst

Abbildung 7 Dampfkraftanlagen: Stromkosten fiir die Erzeugung von 100 Mili.
K W s t /Jahr, Betriebsstunden 8760, durchschnittliche Belastung 11 400  k W .

nissen eines Huttenwerkes, nicht allzusehr fuBen. Ich 
greife nur einen meiner Satze heraus, den $r.=$ng. 

Wolf ais nicht richtighingestellt hat: „Es ist noch lange 
nicht gleichgultig, ob man die gesamte erforderliche 
Kraft in eigenem Betrieb mittels Gasmaschinen er
zeugen kann oder nur einen Teil und fur den Rest 

auf Fremdbezug des Stromes angewiesen ist, wodurch 
in den meisten Fallen die Wirtschaftlichkeit des 

Dampfbetriebes einen gewaltigen StoB erleidet." 
®»8ng.Wolf sagt, daB auf der Duisburger Kupfer- 
hutte infolge dieses Betriebszustandes der StoB in 
umgekehrter Richtung erfolgt ist, weil er das teuere 
Hochofengas ausfallen laBt und verhaltnismaBig 

groBe Mengen billigen Brennstoffes fur Kohlenstaub- 
feuerung heranziehen konnte. Es ist m. E. immer 

noch richtiger, ein teueres Hochofengas zu ver- 
brennen und daraus teueren Strcm zu erzeugen, ais 
es nutzlos in die Luft fliegen zu lassen. Die Kosten 
fiir den billigen Brennstoff miissen auf jeden Fali 

v°m Werk besonders aufgebracht werden. ohne daB 
dadurch eine kWst mehr erzeugt wird, wahrend auf 

der anderen Seite keine Brennstoffkosten auf- 

zuwenden sind. Das Gesamtwerk hat auf jeden Fali 

unter Beriicksichtigung der Gutschrift fiir den Hoch
ofen den Nutzen und spart in diesem Falle voll und 

ganz die von der Kupferhiitte aufzuwendenden 
Kosten fur den billigen Brennstoff. Zweck und 

Begriindung meiner Arbeit ergeben sich aus dem von 

mir zum SchluB meiner Abhandlung Gesagten. 

Es steht dort: „Ich darf die Frage, ob Gasmaschine 

o er Turbinę, nicht allein fiir sich, losgelóst von den 

ii rigen Betrieben und der Gesamtwirtschaft eines 

X L I . „

Huttenwerkes, betrachten." Diese Behauptung diirfte wohl durch 

meine Ausfiihrungen ais richtig bewiesen sein. Ich versage mir. 
auf weitere Einwendungen im einzelnen einzugehen, da dadurch 

m. E. der Sache nicht gedient ist. ©r.^rtg. Wolf hat die Frage mit 
auBerordentlichem FleiB und Sorgfalt behandelt und wichtige 

Betriebsdatengegeben. Wenn seine und meine Zahlen auch nicht 

ubereinstimmenund Gegensatze yorhanden sind, so willich nicht 
einseitig behaupten, daB nur meine Zahlen unbedingt fiir alle

Yerhaltnisse richtig 
sind. Was fiir den 

von mir untersuch
ten Betrieb richtig 
ist, ist nicht immer 
auf den yon®r.=$ttg. 
Wolf untersuchten 

Betrieb anzuwen- 
den, worauf ich auch 

stets in meiner Ar
beit hingewiesen 

habe. Auf jeden Fali 
ist letzten Endes 

durch bei de Arbeiten 
das vo n mir bzw. 

das von 3)r.=5ng. 
Wolf gewollte Ziel 

erreicht, zur Kla- 
rung der Frage, ob 

Gasmaschinen- oder 

Dampfturbinenbe- 
trieb am Platze ist, 

beigetragen zu ha
ben, ohne dadurch diese Frage jedoch restlos gelóst 
zu haben, da, wie gesagt, die Frage nicht losgelóst 
vom Gesamtwerk betrachtet werden darf.

SchluBwort von Direktor 2>r.=Sttg. H. Wolf in Duisburg.

Den guten Willen von Froitzheim, beide Betriebs- 
arten sachlich zu beurteilen, will ich nicht bezweifeln, 

aber die Behauptung, daB seine Bewertung der Anlage

kosten einer Dampfkraftanlage allzusehr aus dem Rah
men der sachlichen Behandlung der Frage herausfallt, 
muBich aufrechterhalten. Mit solchen Zahlen kommt der 
Ingenieur auch unter Beriicksichtigung der Belange des 

gesamten Werkes nicht zu dem richtigen Endergebnis 

Ueber die Anfangsgriinde der Warmewirtschaft

eines Hochofenwerkes, Hochofengas nicht mehr nutzlos
m die Luft fliegen zu lassen, sind wir hinaus, so daB ich 

hierzu nichts mehr zu sagen habe. Wer meine Ausfiih- 
rungen richtig verstanden hat, wird einsehen, daB es 

nicht immer wirtschaftlich ist, teuere Anlagen zu bauen 

und zu betreiben, welche die hóchste Stromausbeute aus 
dem Hochofengas gewahrleisten. Sind derartige An

lagen yorhanden, dann ist es selbstverstandlich, sie 
voll auszunutzen, bevor andere, auch billigere Brenn
stoffe zur Krafterzeugung herangezogen werden.

Um jede irrtiimliche Auffassung zu verrueiden, 
weise ich nochmals ausdriicklich darauf hin, daB in 

meiner Abhandlung lediglich die W irtschaftl ich-

keit einer neuzeitlichen Gas-und D am pfkra ft
anlage gegenUbergestellt ist. Jeder kann hieraus fur 

die weitere Entwicklung seiner Energiewirtschaft unter 

Riicksichtnahme auf die vorhandenen Anlagen und die 

Eigenart eines jeden Betriebes seine Schlusse ziehen.

177
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Erzeugung von Spiegeleisen, weifiem und grauem Roheisen 
im Siegerland vor 50 jahren.

Von Paul Capito in Dusseldorf1).

(V arkommende Rohstoffe und ihre Beschaffenheit. Die Bedeutung des Mangans bei der Roheisen
erzeugung. Betriebsergebnisse bei der Herstellung verschiedener Roheisensorten bei wechselnder 

Molier zusammensetzung. Windverbrauch, Ofenleistung und entfallende Schlacken.)

A łs Erze, die im Siegerland gewonnen und ver- 
hiittet werden, kommen Spateisenstein, Braun- 

eisenstein und Eisenglanz in Betracht. Besonders der 
erste spielt eine gro Be Rolle, da er am meisten vor- 
kommt und von vorziiglicher Beschaffenheit ist. 

Sein Manganoxydulgehalt schwankt zwischen 4,5 
und 8 %, wobei der Musener und Eisenfelder Gangzug 
rd. 8 %, der Gosenbacher und Eiserner hochstens 

7,5 % erreichen und nicht unter 4,5 % herunter- 
gehen. Mehr noch ais durch den Unterschied im 
Mangangehalt unterscheiden sich die Spateisen- 

steine durch die fremden Beimengungen, wie Quarz, 
Gangart, Kupferkies, und zwar sind die Gosenbacher 
und Eiserner Erze besonders stark verunreinigt; 
Kalk- und Magnesiagehalt sind gering und betragen

0,25 bis 0,50% bzw. 1,25 bis 3,24%.

Auch in der auBeren Beschaffenheit zeigen die 
Spateisensteine, selbst bei gleicher chemischer Zu
sammensetzung, oft Unterschiede. Es gibt grob- 
spatige und dichte, feinspatige Eisensteine gleicher 
Zusammensetzung, doch kann man allgemein an- 
nehmen, daB ein Erz um so reiner und manganreicher 

ist, je grobspatiger es ist

Ais Ausgehendes der Spateisensteingange finden 

sich im Siegerland Brauneisensteine, die bei einem 
Mangangehalt von 3 bis 4 % einen Eisengehalt von 
40 bis 48 % aufweisen. Der gewonnene Eisenglanz 
zeichnet sich durch verhaltnismaBig groBe Reinheit 
aus und ist fur die Erzeugung gewisser Roheisen

sorten besonders geeignet.

Seit der Yerbindung des Sieg- und Lahntals durch 

eine Eisenbahnlinie kommen auch die Erze des 
letzteren zur Verhiittung. Es sind dies hauptsachlich 
kieselige und kalkige Roteisensteine, die bei hohem 
Mangangehalt gewohnlich Mangansteine genannt 

werden.

Einige Analysen der yerschiedenen Erze sind in 

Zahlentafel 1 zusammengestellt.

Samtliche Spateisensteine werden vor ihrer Yer- 

hiittung in Schachtofen von rd. 1,5 m (1) und 3 m 
Hohe gerostet und wie alle iibrigen Eisensteine zu 
Stucken von FaustgroBe zerschlagen. Yor dem Auf- 
geben werden die Eisenerze mit Wasser bespritzt, 

falls sie nicht schon durch langeres Lagern im Freien 
eine hinreichende Menge Feuchtigkeit besitzen; da
durch soli eine Lockerhaltung der Beschickung er

reicht werden.

Ais Brennstoff dient bei fast allen Oefen Ruhr- 

koks mit einem Aschengehalt von 12 bis 18%. 
Unterschiede in der Art des verwendeten Kokses 
werden insofern gemacht, ais man bei Oefen mit

i \ Nach einem Bericht aus dem Jahre 1872.

schwachen Geblasen leichten Gaskoks benutzt, 
wahrend man bei starken Geblasen dichten und 

schweren Koks vorzieht.

Obwohl die Erzeugung einer bestimmten Roh- 

eisenart wesentlich von der Gestalt des Hochofens 
beeinfluBt wird, so ist im Siegerlande doch kein 
einziger Ofen zu finden, dessen Bau fiir eine bestimmte 
Roheisensorte eingerichtet ware; man erzeugt in ein 
und demselben Ofen samtliche Roheisensorten.

Die beiden Hauptgruppen, das weiBe und das 
graue Roheisen, unterscheiden sich, wie bekannt, 
hauptsachlich durch die Art, in der der Kohlenstoff 
in ihnen vorkommt, und diese hangt im wesentlichen 
von der Temperatur ab, bei weicher das Eisen redu
ziert und nachher geschmolzen wird. So glaube ich, 
daB der Bildung jeder Roheisenart eine ganz be
stimmte Temperatur entspricht, die nicht iiberschrit- 

ten werden darf, aber auch erreicht werden muB: 
nur ist dieses nicht so zu verstehen, daB dieselbe 
durch einzelne Temperaturgrade begrenzt sei.

Spiegeleisen liegt in der Mitte zwischen grauem 
und weiBem Roheisen. Sein Mangangehalt betragt 
heute beim Betriebe mit Koks 8 bis 12 %, wahrend

Zahlentafel 1. E rzan a ly se n .

Bezeichnung
Fe

%

Mn

%

Rilck-
stand
%

U ng e ro s te te r  S p a te is e n 

s te in  von Grube:
F lu f ib e rg .............................. 33,44 5,82 9,71

Eiserfelder Gangzug . . . 35,8 6,3 6,15

Musener Gangzug . . . . 36,6 8,2 —
Gosenbacher Gangzug . . 35,87 7,8 5,71

Eiserner Gangzug . . . . 35,75 7,97 8,43

1 R o s ts p a t  von Grube:
Kirschenbaum ................. 44,5 9,5 16,01

R o se n g a r te n ..................... 44,26 9,01 18,20

H o n ig s m u n d ..................... 48,75 8,40 16,55

Dreisbach ......................... 49,50 6,04 12,80

Griiner L ó w e ..................... 48,45 7,7 18,35

B autenberg ......................... 47,50 8,5 15,15

H am b e rg .............................. 48,27 8.12
'

13,9

B ra u n e is e n s te in  

yon Grube:
Pickhardt ......................... 45,68 4,56 14,7

Eisenzeche, Griiner Lówe . 43,32 3,0 26,65

Eisengarten......................... 41,09 12,0 24,02

W u t h .................................. 31,4 12,46 21,1

M a n g a n s t e i n ..................... 26,1 22,65 16,9

E is e n g la n z  von Grube
K ra e m e r .............................. 59,92 — 11,89

E ise n g la n z  von Grube:
K ra e m e r .............................. 54,36 18,81

Schmiedeberg..................... 64,55 6,8

R o te is e n s te in  von Grube:
K o n ig s z u g .......................... 40,17 28,5

Yolpertse iche ..................... 38,5 1 — 21,8
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Zahlentafel 2. M ó lle rz u s a m m e n s e tz u n g  f i ir  y e rsch iedene  R o h e is e n so r te n .

Spiegeleisen
WeiBes
Roh
eisen

Bessemer-
Roheisen

Halbiert.
Besse-
mer-
R.-E.

I II III IV V I I II III I

R o s ts p a t  von Grube Kirschenbaum . . .  % 25 20 25 20 20 30 _

,, ,, ,, Rosengarten . . . .  % 25 20 25 20 20 _ _ _ 25 10
,, ,, ,, Honigsmund . . . .  % 12,5 20 12,5 20

,, ,, D r e is b a c h .................% 12,5 20 12,5 20 40 _ _ _ _ 20
,, ,, Gruner Lowe . . . .  % 12,5 12,5 _ _ 25 _ _ _ _

,, „ ,, Bautenberg .................% — _ _ 20
„ „ „ H am berg ..................... % — - - - - - 30 - - -

U ng e ró s te te r  S p a te is e n s te in  von Grube
F lu B b e r g ............................................................% 25 — — — -

B ra u n e is e n s te in  von Grube Pickhardt . . % _ _ 12,5
Eisenzeche, Gruner L ó w e ..............................% — _ _ 20 10 _ _ _ _ 25
E ise n g a r te n .......................................................  % — _ _ _ _ 25 30 20 _ _
W u t h .................................................................... % 25 — — - -

M a n g a n s te in ........................................................% 12,5 20 — — 10

E ise n g la n z  von Grube K rae m e r .................% - 40 40 50 25

R o te is e n s te in  yon Grube Kónigszug . . .  % - - — — — — — 10 — —

R o te is e n s te in  yon Grube Yolpertseiche . . % — 25 -

dieser friiher, beim Holzkohlenbetriebe, stets zwischen 
4 und 5 % schwankte. Wenn es nach allen Betrach- 
tungen nun auch feststeht, daB das Mangan fiir die 
Bildung des Spiegeleisens unerlaBlich ist, so braucht 
doch nicht alles Eisen mit hohem Mangangehalt, ja 
mit hóherem ais dem des Spiegeleisens, spiegelig zu 
erstarren. Es kann auch, wie yerschiedene Beob
achtungen zeigten, ais grobkórniges, graues Roheisen 
erstarren. Die Rolle des Mangans bei der Spiegel- 
eisenbildung ist demnach scheinbar eine mittelbare 
und vielleicht so zu erklaren, daB es durch Erhóhung 
des Schmelzpunktes des Roheisens und durch Bildung 

einer leichtflussigen Schlacke die Innehaltung der 
Temperaturgrenzen ermóglicht, die zur Reduktion 
und zur Schmelzung des Eisens, das spiegelig er
starren soli, notwendig sind. Diese Auffassung wird 

noch bekraftigt durch die Tatsache, daB man nicht 
aus allen Eisenerzen mit hohem Mangangehalt 
Spiegeleisen erzeugen kann, weil Eisen und Mangan 

in einer Form vorliegen konnen, die eine andere 
Reduktions- und Schmelztemperatur erfordert, ais 

zur Erzeugung von Spiegeleisen notwendig ist.

Wichtig ist auch die Zusammensetzung der 

Schlacke. Ist diese sauer, so kann das Mangan des 
Erzes groBtenteils in die Schlacke ubergehen, das 

Eisen fallt dann ais weiBes oder bei groBer Ueber- 
hitzung ais graues Roheisen. Aehnlichen EinfluB 

zeigt der Schwefel, von dem um so mehr yom Eisen 

aufgenommen wird, je weniger Basen in der Schlacke 

enthalten sind, und der dann das Eisen steif und 

zahfliissig macht und eine Kristallisation von Spiegel
eisen vereiteln kann.

In welcher Weise ein groBerer Kupfergehalt der 

Erze wirkt, kann nicht entschieden werden. Beob
achtungen ergaben, daB bei steigendem Mangan

gehalt im Spiegeleisen der Kupfergehalt fiel, z. B. 
zeigte ein Spiegeleisen mit 8,44 % Mn einen Kupfer

gehalt von 0,74 %, ein anderes mit 9,5 % Mn einen 
solchen von 0,38 % Cu.

Der EinfluB des Siliziums bei der Spiegeleisen- 
erzeugung ist unbedeutend, da dieses erst bei hoheren 
Temperaturen reduziert wird.

Die im Siegerlande gewonnenen Erze, yorzugs- 
weise Spateisensteine, eignen sich im allgemeinen zur 
Spiegeleisenerzeugung in heryorragender Weise. 
Zeigen die Erze der einen oder anderen Grube nicht 

die gewiinschten Eigenschaften, so wird eine ent- 
sprechende Mollerung notwendig. Brauneisenstein 
und Manganstein lassen sich in Hohe von 10 bis 15 % 
ais Zusatz zum Molier yerwenden. Spateisenstein 
wird heute nur gerostet verwendet. Zahlentafel 2 
und 3 zeigen die Móllerzusammensetzung und Be- 
triebsergebnisse beim Erblasen von Spiegeleisen.

Fallt bei leichtfliissiger Beschickung die Tem
peratur im Hochofen unter eine bestimmte Hohe, 
so entsteht weiBes Roheisen mit geringerem Kohlen- 
stoff- und Mangangehalt ais Spiegeleisen. Da weiBes 

Roheisen auch weniger rein verwendet werden 
kann, ist man in der Wahl des Móllers bei weitem 

nicht so beschrankt wie bei der Spiegeleisenher- 
stellung; es laBt sich auch aus weniger guten Erzen 

weiBes Roheisen sehr wohl darstellen. Die Betriebs

ergebnisse und die Mollerung sind aus Zahlentafel 2 
und 3 zu ersehen. Graues Roheisen kann aus 
allen schmelzwiirdigen Erzen hergestellt werden, 

wenn man durch Erhóhung des Kokssatzes die Tem
peratur entsprechend erhoht. Mangan und Phosphor 

konnen die Bildung desselben erschweren, Silizium 

vermag sie zu befórdern; nur Schwefel konnte sie 
ganzlich verhindern, wenn man nicht in der Lage 

ware, denselben durch geeignete Zuschlage zu binden. 

Die Zusammensetzung des Móllers richtet sich nach 

dem spateren Yerwendungszweck und wird ent

sprechend gewahlt. Wegen eines geringen Phosphor- 

gehaltes eignet sich das graue Roheisen des Sieger- 

landes weniger zu GieBereizwecken ais zur Dar

stellung von Bessemer-Roheisen, das in vorzuglicher 

Beschaffenheit ausEisenglanz, Brauneisen- und Spat-
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Zahlentafel 3. B e tr ie b se rg e bn isse  be i der E rz e u g u n g  y e rsch iedene r  R o h e is e n so rte n .

Spiegel

M oH erzusam m ensetzung U  E in sa tz  je 1000 U  A u sb rin g e n 2)

A u s 
b rin 

gen  in

U B esch affen h eit
eisen

F e  % Mn %
RUck-
st.%

M n: F e R tickst. K o k s
S pat-
eisen
stein

M an
gan

siein

Brann-
eisen

K a lk -

stein

Spie
g e l

eisen

Molier I

„  I I

„ H I  

„ IV

V

43,88
42,42

46,21

45,8

44,5

10,13
11,53

7,95

7,2

8,6

16,57
15,94

16,07

17,76

16,3

1:4,33:1,63
1:3,68:1,38

1:5,81:2,02

1:6,36:2,46

1:5,17:1,89

1250
1681

1230

1560

1736

1951
1915

1822

1561

1800

280
480

225

268

386

225

827
956

856

736

948

1000
505

1000

1000

1000

sehr gut; ohne Ausfall 
schlecht; Ofen muB um- 

gesetzt werden,

331 U Strahleisen,
164 U Spiegelstrahleisen 

g u t; zuweilen kleinspie- 

gelig
nicht gleichmaBig, sehr 

gut, strahlig und bis- 
weilen kleinspiegelig 

gleichmaBig u. schon

Wei Ces 
Roheisen 38,59 7,02 18,29 1:5,5:2,6

---- s-------
1500 1330 — 1330 940 1000 gut

Graues

Roheisen

Eisen,-
gla n z

!Rot-
eisen-
stein

Graues
Besse-

m er
R .-E.

Molier I

„  I I
„ I I I  

„ IV

55,77

47,33
47,87
49,94

3,07

3,27
2,25
5,16

16,13

19,98
19,4
15,85

813

861
1080
635

215
540

1540

1640
1465
1455

610

646
540

1001

-

611

430

635

942

764
540
803

1000

1000
1000
1000

jgrobkornig, tiefgrau, 
| gleichmaBig gut

halbiertes Roheisen

eisenstein erblasen werden kann. Betriebsergebnisse 
und Móllerung sind in den schon genannten Zahlen
tafeln 2 und 3 wiedergegeben.

Aus allem Gesagten geht hervor, daB im Sieger
lande die Unterschiede in der Erzeugung von Spiegel
eisen, weiBem und grauem Roheisen dadurch gekenn
zeichnet sind, daB

bei Spiegeleisen 80 bis 90 % bester Spateisenstein 
und 10 bis 12 % bester Brauneisenstein bei einem 
geringsten Mangangehalt im Molier von 7,2 % 
gebraucht werden, 

bei weiBem Roheisen bis zu einer Menge von 50 % 

schlechtere Braun- und Spateisensteine benutzt 
werden konnen, und daB 

bei grauem Roheisen 40 bis 50% Eisenglanz mit 
gleichen Teilen Spateisenstein und Braun- oder 
Roteisenstein gattiert werden, wahrend Koks und 
Zuschlagskalkstein fiir alle Eisensorten von 
gleicher Beschaffenheit sind.

Der Koksverbrauch fiir die einzelnen Roheisen
sorten sowie auch fur ein und dieselbe Sorte schwankt 
in weiten Grenzen. Der Grund hierfiir liegt in der 
yerschiedenen Vorwarmung des Windes, der yer

schiedenen Erz- und Koksbeschaffenheit sowie in 
den yerschiedenen Abmessungen der Hochofen.

Spiegeleisen und graues Roheisen erfordern an- 
nahernd den gleichen Koksaufwand, weiBes Roheisen 
einen um 10 bis 20 % niedrigeren.

Die Leistung eines Ofens hangt von seiner GróBe 

undGestalt, demBlasąuerschnitt, derWindtemperatur 
und -pressung sowie von der Beschaffenheit der Erze 

und des Brennstoffs ab. In den Jahren 1867/68 
stellte sich die Tagesleistung auf 150 000 Pfd., 

wahrend sie heute nur etwa 100 000 Pfd. betragt.

Arbeiten zwei Oefen unter denselben Betriebsbe- 
dingungen, so ist die Erzeugung dem Koksverbrauche- 
proportional.

Die Abmessungen zweier Oefen gehen aus- 
folgender Zusammenstellung heryor:

Ofen I Ofen II

Hohe des Gestells..................... 8 FuB2) 9 EuB
,, der R a s t .......................... 8 „ 12 „
,, des Kohlensacks . . . . _ 4 ..
,, des Schachtes................. 28 ,. 26 ..
„ des ganzen Ofens . . . 44 „ 51 „

Unterer Durchmesser d. Gestells 4 „ • 7 „
Oberer Durchmesser d. Gestells 5 „ 8 „
Durchmesser des Kohlensacks 14 17 .,

„  der Gicht . .  . 7,5 . , 10 „

Pressungshohe des Windes QS 0,1485 m 0,1617 m
Pressungshohe im  Innern des

O f e n s ..............................QS 0,0405 m 0,081 m
Diisendurchmesser...................... 0,0719 m 0,0719 m
Anzahl der D iise n ..................... 4 7

Der Windyerbrauch konnte bei Ofen I zu 88,06 
m3/min errechnet werden. In drei Tagen ergaben 

sich — Stillstande abgezogen — 355 461 m3 Wind 
bei einer Spiegeleisenerzeugung von 161550 Pfd. 
und einem Koksaufwande von 266 400 Pfd. bei einer 

Windtemperatur von 310° oder je 1000 Pfd. Spiegel
eisen 2200 m3 Wind und 1650 Pfd. Koks. Bei Ofen II 

bei der Erzeugung von Bessemerroheisen ergeben 
sich 2049 m3 Wind und 1800 Pfd. Koks je 1000 Pfd. 

Roheisen bei 260° Windtemperatur. WeiBes Roh
eisen zeigte bei gleicher Windvorwarmung einen Wind- 

bedarf von 1944 m3/1000 Pfd. und benótigte einen 
Koksaufwand von 1740 Pfd. Aus den Berechnungen 
folgt, daB der Windyerbrauch dem Koksaufwande

2) 1 U =  0,5 kg; 1 FuB =  313,85 mm.
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Zahlentafel 4. S ch la ck e n an a ly se n .

Bei Erzeugung yon Si02

%

ai203

%

CaO

%

MgO
0//o

FeO

%

MnO

%

Spiegeleisen . . 31,69 7,94 45,48 1,96 0,67 7,36
— — — — — 8,21

>» • • — — — — — 8,5<
weiB. Roheisen . 35,97 10,50 36,48 3,38 0,56 10,23

»> M • • — — — — — 7,75
t) 7t • • — — — — —12,63

grauem ,, . . 34,36 8,66 43,33 2,14 0,406 5,88
łt ii • • — — — — — 5,83
>> >» • • 5,26

proportional ist und daB derselbe um so groBer wird, 
je hoher die Temperatur des Windes steigt, was nur 
darin seinen Grund haben kann, daB alsdann eine 
gróBere Menge Koks zu Kohlensaure verbrennt.

Der Satz, daB jedem Schmelzyerfahren eine be- 
stimmte Schlacke entspricht, ist allgemeingultig, und 
ihre auBeren Eigenschaften, wie Farbę, Fliissigkeits- 
grad usw., dienen den meisten praktischen Hiitten-

Umschau.

Ein neues KraftmeBverfahren.

Die von dem Yerfasser bisher gebauten Kraftpriifer1) 
beruhen auf der Tatsache, da 13 einzelne Stahlsorten 
ziemlich streng proportionale Federungen im Verhaltnis 
zur wirkenden Kraft zeigen. Die Anzeige dieser an sich 
sehr kleinen Formanderungen erfolgt auf hydraulischem 
Wege, entweder unter Zuhilfenahme von durch Hand zu 
bedienender Feinschraubkolben oder selbsttatig durch 
eingeschliffene Kolben m it geeignetem Uhrwerk ais 
Anzeiger des Kolbenweges.

Gegeniiber diesen elastisch-volumetrischen Kraft- 
prufern ist der im folgenden beschriebene Kraftmesser

ein rein elastischer, 
wenn auch hier 
Quecksilber ais uber- 
tragender Stoff dient. 
In  Abb. 1 ist dasWe- 

^  , sen des neuen Kraft- 
'oj messers dargestellt. 
Q Ein Stahlblock a, 

ausgebohrt und in ge- 
^  eigneter Weise dicht 

verschlossen, wird 
auBeren Kraften P 
(Zug oder Druck) aus- 

7 gesetzt. Er verlangert 
^4- P* oder verkiirzt sich

Abbildung 1 . Schernatische D arstellung versucht das
des Kraftm essers. Quecksilber, das den

Hohlraum fiillt und 
unter Vordruck steht, iiber eine Rohrleitung b aus
dem Manometer c zu saugen oder es nach dem Mano-
meter zu verschieben. Da dieses rein elastisch bean
sprucht wird und die MeBfliissigkeit ais nicht zusammen- 
driickbar angenommen werden kann, tritt also eine 
Druckverminderung (Zug) oder Drucksteigerung (Druck) 
in der MeBfliissigkeit ein, die ihrerseits zu einer elastischen 
Formanderung des Systems Veranlassung gibt.

Voraussetzung fiir das sichere Spiel des Kraft
messers ist der AusschluB von Flussigkeitsverlusten und 

Warmeschwankungen. Dichtigkeit ist bei der vorge- 
schrittenen SchweiBtechnik und auch durch andere Mittel 
unschwer zu erreichen, zumal da man m it dem Vordruck 

nicht zu hoch zu gehen braucht. (Juecksilber ist ja nicht 
besonders leicht zu dichten, da es sich bei hohen Driicken 
durch Mikrolunker und Spal te hindurchzwangt; es ist

J) Vgl. St. u. E . 32 (1912) S. 544; 39 (1919) S. 1398/9;
42 (1922) S. 106/7.

leuten zur Beurteilung des erzeugten Eisens. Die 

Kenntnis der chemischen Zusammensetzung wiirde 
aber zu ebenso sicheren Ergebnissen fiihren. Zahlen
tafel 4 zeigt einige fiir verschiedene Roheisensorten 

kennzeichnende Schlackenzusammensetzungen. Der 
genaue EinfluB der einzelnen Bestandteile bei der 

Schlackenbildung ist noch nicht bekannt, wohl der 
EinfluB auf die Schmelzbarkeit, von der ja die Be

schaffenheit des erzeugten Eisens abhangt; Tonerde 
erhoht z. B. den Schmelzpunkt, wahrend Mangan- 

oxydul ihn erniedrigt. Ein Yergleich der Schlacken
analysen ergibt, dafi die Schlacken bei der Erzeugung 

von weiBem Roheisen manganreicher sind ais bei 
der Spiegeleisenerzeugung, und diese wieder noch 
einen gróBeren Mangangehalt zeigen ais bei Erzeugung 
von grauem Roheisen. Entsprechend verhalt sich 
auch die Schmelzbarkeit der Schlacken, worauf schon 
bei der friiher ausgesprochenen Ansicht iiber die 

Entstehungstemperaturen der yerschiedenen Eisen- 
arten hingewiesen ist.

aber nach den bisherigen Erfahrungen des Verfassers 
schon mit Riicksicht auf seine geringe Ausdehnung das 
angenehmste hydraulische Verbindungsmittel. Wasser 
kann zur Elektrolyse fiihren, und Oele sind zu trage, 
haben auch zu hohe Ausdehnungszahlen. Ist man ge- 
zwungen, einen Kraftmesser auseinanderzubauen, so 
bekommt man Oele nur sehr schwer aus den engen 
Zwischenraumen heraus.

Die Fernhaltung der Warmeeinfliisse ist schwierig, 
und da man rechnerisch nichts Rechtes erreichen kann’ 
muB man zunachst die Fliissigkeitsmenge auf ein Mindest- 
maB herabdriicken, dagegen das Nutzvolumen, also die 
Menge der beim Spiel des Kraftmessers verdrangten 
Flussigkeit, moglichst groB halten. Das fiihrt zu der 
Anwendung besonders gestalteter Manometerfedern. 
Ferner muB man die Warmeschwankungen durch gute 
Ummantelung dampfen und damit auch rein órtliche 
Warmeeinfliisse ausscheiden. Wendet man dann noch 
eine Kompensierung an, so kann man den EinfluB der 
Warme yóllig unterdriicken; das System wird dann zu 
einem rein elastischen, mit einem gegen auBere und innere 
Krafte indifferenten hydrauliscben Zwischenglied. Der 
Kraftmesser kann auch ais eine Art hydraulische Presse 
ohne gleitende Kolben aufgefaBt werden, da die groBe 
Kraft P 1; die am Kórper a angreift und nur einen kleinen 
Weg zuriicklegt, in die kleine Kraft P 2 umgewandelt wird, 
die am Manometer-Federende wirkt, das seinen Ausschlag 
auf ein Uhrwerk d iibertragt.

Eine Ausfiihrung dieses Gedankens zeigen die Abb. 2 

und 3, die eine 10-t-Universalpriifmaschine darstellen. 
Die mittels Handpumpe angetriebene Maschine besteht 
aus einem Unterteil, das Oelbehalter und PreBzylinder 
aufnimmt, den Saulen und dem Oberteil, in dem der 
Kraftmesser untergebracht ist. An diesen greifen der 
obere Spannkopf oder die Druck- und Biegestiicke an. 
Zwischen dem Kraftmesser und dem hier an der Wand 
angeordneten Anzeigegerat sieht man die Rohrleitung, 
die ummantelt ist. Der Schutzkasten der Anzeigevor- 
richtung ist abgenommen.

Der Kolben des Maschinenantriebes dient oben zur 
Aufnahme des Biegetisches und nimmt in seiner Bajonett- 
mutter die Spindel auf, die die Einstellung des unteren 
Spannkopfes in geeignete Hóhenlage gestattet.

Vergleicht man diese Bilder m it z. B. amerikanischen 
Uniyersalmaschinen, so lassen sich folgende Vorteile 
leicht erkennen.

Ein Zwischenąuerhaupt ist nicht nótig, da der 
Kraftmesser fur beide Kraftrichtungen ohne weiteres 
benutzbar ist. Eine Veranderung beim Uebergang von 
Zug auf Druck tritt im allgemeinen Aufbau der Maschine 
nicht ein, so daB Biege- und Druckvorrichtungen jederzeit
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naehbezogen werden konnen, ohne daB dadurch der Ein- 
druck der Zufalligkeit entsteht.

Die selbsttatige Anzeige beruht auf rein elastischen 
Formanderungen steifer Kórper; sie ist also unyer- 
anderlich. Da obendrein noch mit sehr groBen Sicher- 
heiten gerechnet ist, ist eine Ueberlastung ausgeschlossen, 
zumal da das Kraftmessersystem der yerhaltnismaBig 
starkste Teil der Maschine ist. Die Kleinheit der Fliissig- 
keitsyerschiebungen gestattet namlich die Anwendung 
sehr starker Wandungen.

Flussigkeitsverluste sind ausgeschlossen. Es tritt 
auch keine Abnutzung oder kein Bruch von Teilen, die 
ausgewechselt werden muBten, ein. Der einzige Bauteil, 
der aus dem einen oder anderen Grunde beschadigt werden 
konnte, ist die Anzeigevorrichtung. Da es sich aber um 
ein ganz einfaches Uhrwerk handelt, kann man es jedem 
Uhrmacher zur Instandsetzung anyertrauen oder aus- 
wechseln, da die Beziehung zwischen MeBstiftweg und 
Zeigerausschlag ein fur allemal durch das konstantę 
Uebersetzungsyerhaltnis der Uhr gegeben ist.

Die geringen Massen und die leichte Beweglichkeit 
der MeBfliissigkeit bewirken augenblickliche Anzeige, im 
Gegensatz zu MeBdosen, dereń Glyzerinfiillung bremsend 
wirkt, oder"zu eingeschliffenen Kolben, dereń -Oelfiillung

ebenfalls zu Zeitfehlern fiihrt, die allerdings durch lang- 
sames Arbeiten herabgemindert werden konnen.

Da Manometerfeder und KraftmeBkórper durch eine 
leicht biegsame Leitung verbunden sind, kann die Auf- 
stellung der Anzeigeyorriehtung jederzeit yerandert 
werden und der Aufbau der Maschine yon im Festigkeits- 
maschinenbau ungeubten Leuten vorgenommen werden. 
Fiir leichte Abstimmung der Anzeigen der MeBuhr zu den 
wahren Lasten ist gesorgt, und iiberdies wird jeder der- 
artigen Maschine, wie auch anderen Festigkeitsmaschinen 
hóherer Tragkraft, ein Kontrollkraftpriifer mitgegeben, 
so daB sich Besitzer der Maschine wie Abnehmer jederzeit 
davon iiberzeugen konnen, daB die Maschine in Ordnung ist.

Es ist nur ein Uhrwerk yorhanden, da die an sich 
groBe Anzahl der Umlaufe des Uhrzeigers je nach den 
jeweiligen Wiinschen eingestellt werden kann. Dieses 
Uhrwerk kann auch mit einem Selbstschreiber yersehen 
werden.

Es finden sich keine beweglichen Teile an der Ma
schine, so daB der StoB beim Bruch der Probe weit weniger 
gerauschvoll yerlauft ais bei den meisten anderen Bauarten.

Die Maschine ist leicht, da der Kraftmesser nur ganz 
geringes Gewicht hat und der Zwischenbau wegfallt, 
womit man auch an Bauhóhe spart. Eine 10-t-Maschine ist 
etwa 1,80 m hoch und gestattet dabei die Priifung von 
Stiicken bis 400 mm Lange. Sie ist aber auch einfach, 
genau und betriebssicher. Bei ihr geniigt ein einziger 
Kraftmesser zur richtigen Durchfiihrung wissenschaft- 
licher wie praktischer Yersuche; denn fa lsch  konnen die

MeBergebnisse nach diesem Verfahren nie sein, ohne dafl 
man es sofort merkt. Da KraftmeBkórper und Mano
meterfeder so stark sind, daB eher ein Teil der Maschine 
bricht, kann ein Fehler entweder nur in der Uhr liegen 
oder darin, daB der Kraftmesser infolge Undichtig- 

keiten entfullt ist. Den Gang der Uhr kann man aber mit 
einem Handgriff priifen; die yorhandene Undichtigkeit 
merkt man daran, daB man iiberhaupt keine Anzeige 
bekommt, da eine Druckyeranderung nicht stattfinden 
kann. Der Zeiger wiirde auch in seine Endlage gehen, da 
ja Vorspannung gegeben ist, die auf Nuli zuriiekgehen 
wiirde; hierin ist dieser Kraftmesser sowohl der Wage ais 
auch der MeBdose iiberlegen. Die Wage kann im  Null- 
punkt sehr empfindlich spielen, aber falsch sein und bei 
hóheren Lasten ihre Empfindlichkeit einbiiBen; die MeB

dose kann ihre Fiillung yerlieren, ohne daB der Beobachter 
dies gleich zu bemerken braucht, und trotzdem anzeigen. 
Undichtigkeiten in der Leitung zwischen MeBdose und 
Manometer konnen bei etwas schnellerer Versuchs- 
geschwindigkeit zu Druckyerlusten und Fehlern fuhren. 
Der neue Kraftmesser ist nicht nur fiir die Zwecke der 
Werkstoff priifung yerwendbar; er ge?tattet auch die 
Losung einiger bisher noch nicht zufriedenstellend ge- 
lóster Aufgaben, wie z. B. die Messung der Druckkraft

in Schiffsschrauben, 
des Walzdruckes, der 
Krafte bei Kompri- 
miermaschinen u. dgl. 

G. W a z a  u.

Ein ungewohnlicher 

Tunnelgluhofen.

Die Northwestern 
Malleable Iron Co., 
Milwaukee, hat einen 
neuartigen Halbmuf- 
fel - Tunnelgluhofen1) 
fiir ununterbrochenen 
Betrieb zum Gliihen 
schmiedbarer GuB- 
stiicke in Gang ge- 
setzt, dessen unge- 
wóhnliche Lange und 
Bauart bemerkens- 
wert sind.

Die Seitenwande 
der Gluhkammer rei- 
chen nur bis zur Sand- 

dichtungsrinne herab, von da an stehen sie auf 
Platten und erhóhten Pfeilern aus Tragern, so daB ein 
offener Raum von 365 mm Hohe zwischen den Wanden 
und dem Flur yerbleibt, der nur durch die Pfeiler unter - 
brochen wird. Die Luft kann deshalb unter den Gliih- 
wagen, dereń Oberflache den Boden der Gliihkammer 
bildet, frei durchziehen, wodurch die Rader, Achsen und 
Lager gut gekiihlt werden; diese werden nicht warmer ais 
etwa 50 °. Um den Durchzug der Luft zu fórdern, er- 
streckt sich auBerdem noch unter dem Gleis eine Grube 
von 1,83 m Tiefe und 1,07 m Breite, durch die man an die 
Unterseite der Wagen heran kann, um Lager oder Rader 

auszuwechseln oder Ausbesserungen ohne Stórung des 
Ofenbetriebes yorzunehmen.

Der Ofen ist fiir eine Leistung von 25 t  GuBstiicke 
je Tag entworfen; doch wird durchschnittlich eine Er
zeugung von 28,8 t guter GuBstiicke erreicht, wobei der 
Brennstoffyerbrauch etwa 72,4 m3 Gas je t  betragt. 
Es werden hauptsachlich yerschiedene GuBstiicke fiir 
Eisenbahnwagen und Hinterradlager fiir Automobile 
gegliiht.

Die ganze Lange des Ofens betragt 64,0 m, die Lange 
der eigentlichen Gluhkammer 54,86 m. An jedem Ofen- 
ende ist eine Vorkammer, durch die die Wagen eingesetzt 
und ausgezogen werden. Die Hohe der Gluhkammer ist 

2,29 m iiber der Wagenoberflache; sie ist in drei Abschnitte 
unterteilt, von denen der erste von 6,10 m Lange zum Vor-

!) Iron  Age 117 (1926) Nr. 20, S. 1410/3.

Abbildung 2. 10-t-TJniversal-Festigkeitsprufer, fertig 
fiir den Zugyersuch.

Abbildung 3. 10-t-Universal-Festigkeitspriifer, fertig 
fiir den Druck-, Kugeldruck-, Biege- und Falzversuch.
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warmen, der zweite von 22,86 m Lange zum Gliihen und 
der dritte von 25,91 m Lange zum Kiihlen dient. Die 
Gluhkammer ist aus feuerfesten Steinen und einer Warme- 
schutzschieht aufgemauert und in einem aus I-Eisen und 
Platten gebildeten Geschrank eingescblossen. Die Grube 
unter dem Ofen besteht aus Beton mit Querverbindungen 
aus 152-mm-[-Eisen. Die Rauchgase gehen durch die 
am Einsatzende liegenden Abziige zum Schornstein.

Das Untergestell der Wagen ist aus Eisenkonstruk- 
tion und mit einer Decke aus GuBeisen versehen, auf der 
eine Platte aus Blócken von feuerfestem Ton und Warme- 
schutzsteinen liegt. Die Wagen sind etwa 2,13 m breit,
1,83 m lang und 0,91 m hoch und haben Rollenlager; die 
Spurweite betragt 1,28 m.

Die zu gliihenden Stiicke liegen lose in den Tópfen 
von 0,51 m Hohe; die Tópfe haben Zapfen, an denen sie 
durch einen Kran gehoben werden kónnen. In  jeden Topf 
gehen etwa 181,6 kg. Jeder Wagen wird m it 24 Tópfen 
beladen, die in sechs Reihen zu je vier iibereinander darauf - 
gestellt werden. Der beladene Wagen wiegt etwa 22 t, 
von denen 5 t  GuBstiicke sind.

An einer Seite des Ofens ist ein Lade- und ein Umlade- 
gleis, und die Tópfe werden durch einen 3-t-Kran auf- und 
umgeladen. Auf einem kurzeń Quergleis an jedem Ofen- 

ende fahrt ein durch einen Motorschlepper gedruckter 
oder gezogener Wagen, m it dem die Glubwagen in die 
Vorkammer eingesetzt oder herausgezogen werden. Yor 
dem Einsetzen gehen die Gluhwagen unter ein LademaB, 
um zu priifen, ob sie nicht zu hoch beladen wurden. 
Nach dem Einsetzen eines Wagens in die Vorkammer 
wird die Vorkammertur gesenkt, dann die Zwischen- 
wand zwischen Vorkammer und Gluhkammer durch 
einen Druckzylinder hochgezogen und der Wagen 
durch eine von einem anderen Druckzylinder betatigte 
Druckstange in den Ofen gedriickt, wobei die Wagen, die 
schon im Ofen waren, yorgedriickt werden. Ist der Wagen 
im Ofen, so wird die Zwischenwand wieder herunter- 
gelassen. Die Druckzylinder zum Heben und Senken 
der Tiiren werden durch PreBól betatigt. An der Aus- 
ziehseite des Ofens driickt ein Oeldruckzylinder unter dem 
Gleis den letzten Wagen auf den Quertransportwagen, 
der in der Yorkammer steht.

Die Temperatur betragt in dem Yorwarmabscbnitt 
an der Einsatztur 340 °, steigt in dem Gliihabschnitt auf 
938 0 und fallt am Ende des Kiihlabschnittes auf etwa 
482 Die Gaszweigleitung fiir den Vorwarmabschnitt 
wird auf 815 °, die zweite Leitung auf 899 0 und die zwei 
letzten Leitungen auf 938 0 eingestellt; die Temperatur 
wird durch MeBgerate an dem Vorwarm- und Gliihab- 
schnitt gepriift; auch kann durch ein tragbares Pyrometer 
die Temperatur in den Gliihtópfen festgestellt werden.

Sechs Wagen werden taglich eingesetzt, alle yier 
Stunden einer. Im  ganzen werden 48 Wagen benutzt;
30 Wagen sind in der Ofenkammer, von denen drei in 
dem Vorwarmabschnitt, 13 in dem Gliihabschnitt und 
14 in dem Kuhlabschnitt stehen. 18 Wagen werden unter- 
dessen auf den Gleisen auBerhalb des Ofens beladen oder 
entladen. Jeder Wagen bleibt 120 st im Ofen.

Der Ofen wird m it Gas von 5766 kcal/m3 geheizt. 
Der Gasdruck betragt gewóhnlich 132 mm WS, kann 
aber durch Verdichtung auf einen Druck von 0,70 at 
gebracht werden.

Das yerdichtete Gas saugt die Yerbrennungsluft an, 
so daB nur die Gaszufuhr geregelt zu werden braucht; 
auch gestattet das yerdichtete Gas die Anwendung von 
Rohren kleinen Durchmessers. Der Druck schwankt 
nicht so sehr wie bei Gas m it niedrigerem Druck. Yom 
Verdichter geht das Gas zu einem Behalter, in dem es auf 
einen Druck yon 1,05 at gebracht wird, und von da aus 
durch ein selbsttatiges Regelyentil, das den Gasdruck in 
der Hauptleitung von 76 mm ([) standig auf 0,70 at halt.

Von der iiber dem Ofen liegenden Hauptleitung ver- 

teilt sich das Gas durch yier Zweigleitungen auf je 18 
Brenner, von denen je 9 auf jeder Ofenseite (im ganzen 
also 72) yorhanden sind. AuBerdem ist fiir jede Zweig- 
leitung noch eine Zusatzleitung yon 51 mm Durchmesser 

fiir 9 Brenner yorgesehen.

Ueber dem Ofen regeln drei Ventile an jeder Zweig- 
leitung fiir 18 Brenner den Gasdruck, wobei das erste Ven- 
til das Hochdruckgas regelt, wahrend das zweite Ventil auf 
Niederdruck von 0,5 at so gestellt wird, daB die durch das 
Ventil gehende Gasmenge eine hóhere Temperatur ais die 
an der MeBgeratetafel festgesetzte geben kann, und das 
dritte Ventil auf einen Niederdruck von 0,167 at ein
gestellt ist. SchlieBt sich das Hochdruckyentil, so geht das 
Gas durch die Niederdruckyentile. Das Hochdruckyentil 
wird von der MeBgeratetafel aus selbsttatig geregelt und, 
wenn das Gas abwechselnd durch das erste und zweite 
Niederdruckyentil geht, so halt es die Temperatur im 
Ofen auf der an der MeBgeratetafel eingestellten Hóhe. 

Jede Zweigleitung hat drei Manometer, und zwar eins auf 
dem Ofen bei dem Hochdruckgasregelventil und eins an 
jeder Seite der Zweigleitung. In  dieser Weise wird die 
Temperatur im Ofen ganz selbsttatig eingestellt.

An jedem Hochdruckgasregelyentil ist ein Thermo- 
element angebracht, das m it dem elektrischen Regler an 
der MeBtafel yerbunden ist. Im  Scheitel der Ofenkammer 
sind 12 Thermoelemente angebracht, 6 in dem Gliih- 
abschnitt und 6 in dem Kuhlabschnitt, dereń Angabe 
durch entsprechende Apparate im MeBraum aufgezeichnet 
wird. AuBerdem sind noch 8 Thermoelemente in die 
Seitenwande der Ofenkammer eingebaut, um die Tempe
ratur in der Nahe des Bodens der Gliihtópfe messen zu 
kónnen. Im  MeBgerateraum ist ferner ein kleines Modeli 
des Ofens aufgestellt, an dem die Stellung jedes Wagens 
im Ofen ersichtlich ist.

Anlage und Betrieb dieser Ofenbauart soli billiger ais 
bei einem Muffelofen sein, auch soli der Ofen weniger 
Brennstoff yerbrauchen; der Hauptvorteil liegt jedoch 
darin, daB die Temperatur besser geregelt werden kann, 
denn der Temperaturunterschied zwischen Scheitel und 
Boden im Ofen ist gering, wodurch eine gleichmaBigere 
Gliihung und Verminderung des Abbrandes des Gliihgutes 
sowie eine yerlangerte Lebensdauer der Gliihtópfe er
reicht wird, die 50 Gliihungen aushalten sollen.

®tpI.*Qng. H. Fey.

Die Verwendung von Andalusit ais feuerfester Rohstoff.

Nach Angaben von Robert T w e lls1) ist in Kalifomien 
ein groBes Yorkommen von hochfeuerfestem Andalusit 
erschlossen worden. Er wurde bisher ais Zusatz bei der 
Erzeugung hocbfeuerfesten Porzellans benutzt, da er sich 
rein weiB brennt. In  letzter Zeit ist er dagegen auch zur 
Herstellung hochfeuerfester Schamottesteine herangezogen 
worden. Die Verwendung von Andalusit in der feuerfesten 
Industrie Nordamerikas ist heute bereits sehr groB ge
worden. Der Andalusit fallt yerhaltnismaBig rein; eine 
Durchschnittsanalyse ergab 

56,89 %  A120 3 
33,78 %  Si02 
0,37 %  H 20
3,67 %  Gliihverlust 
5,37 %  andere nicht naher be

stimmte Bestandteile.

Sein Schmelzpunkt liegt bei S. K. 35 bis 36, teilweise noch 
hoher. Wahrend der Erhitzung yerliert der Andalusit seine 
auBere Form nicht; er ist auch bei hohen Temperaturen 
yollstandig yolumenbestandig. Durch seinen geringen Aus- 

dehnungskoeffizienten ist er also auch sehr bestandig gegen 
Temperaturschwankungen; bei hohen Temperaturen zeich- 
net er sich noch durch eine sehr starkę Viskositat und in- 
folgedessen hohe Feuerstandfestigkeit aus. Es wurde ein 
Stein aus reinem Andalusit unter Belastung mit einem 

erstklassigen Schamottestein yerglichen und festgestellt, 
daB sich der Schamottestein um 4,36 %  zusammendriickte, 
wahrend der Andalusitstein nur 0,38 %  nachgab.

Die besten Steine werden erhalten durch Zerkleinern 
von Andalusit und Hinzufiigen organischer Bindemittel. 
Infolge des schieferigen Bruches geht die Zerkleinerung 
ohne Schwierigkeit vor sich. Die Masse laBt sich leicht 
durch Stampfen in  Holz- oder Eisenformen yerarbeiten. 
Steine gróBerer Abmessungen, Stopfen und Ausgiisse wer
den unter Zugabe von wenig Bindetonhergestellt. Versuchr

ł ) J . Am . Ceram. Soc. 8 (1925) S. 485/92.
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ergaben gleichfalls sehr gute Steine. Steine aus reinem 
Andalusit wurden bei S. K . 18 gebrannt, die mit Bei- 
mengungen bedeutend niedriger; die meisten brannten 
sich bereits bei S. K. 9-—12 dicht.

Die Steine wurden in einen Tunnelofen eingesetzt, 
dessen Ofenreise 31 st b “trug. Die Hóchsttemperatur war 
S. K. 1 8 =  1490°. In  diesem Ofen waren bisher Steine mit 
hohem Tonerdegebalt (iiber 40 % ) verwendet worden; bei 
der geringsten Belastung wurden dieselben wcich und zer- 
brockelten. Die Andalusitsteine sind seit vielen Monaten 
im Gebrauch und noch Yollstandig unverandert. In  einem 
Probeofen wurde eine Wand aus diesen Steinen langere 
Zeit bei S. K . 32 gebrannt, die Steine verhielten sich aus- 
gezeicbnet; ferner sind sie in metallurgischen Schmelzófen 
bisher mit sehr gutem Erfolge zur Verwendung gekommen.

Die Kosten der Steine sollen sich in Amerika verhalt- 
nismaBig niedrig stellen. Wenn in Deutschland ein abbau- 
wiirdiges Vorkommen von Andalusit bekannt wird, wiirde 
sich eine Verarbeitung desselben empfeblen. Er kommt 
meistens ais Schiefer vor mit Beimischung von Glimmer 
usw. In  Gefrees im Fichtelgebirge wird er, etwas durch 
eingeschlossene Kohlepartikelchen verunreinigt, ais soge- 
nannter Chiastolith-Schiefer gefunden Ob das Vorkommen 
nur wissenschaftlichen oder auch technischen Wert hat, 
entzieht sich der Beurteilung des Berichterstatters.

Wilhelm Ooehel.

Patentbericht.

Zurticknahme deutscher Patentanmeldungen 
und Versagung von Patenten.

(April bis J u n i 1926.)

KI. 7 a, Gr. 27, D 49 086. Vorrichtung zum Ab- 
schieben von Walzstiicken von einem Rollgang auf einen 
Stapeltisch. St. u. E. 46 (1926) S. 961.

KI. 7 f, Gr. 1, A 36 585. Reifenwalzwerk zum Yor- 
und Eertigwalzen von Radreifen. St. u. E. 42 (1922) 
S. 1881.

KI. 10 a, Gr. 4, O 14 219. Verbundkoksofen. St. u. E. 
45 (1925) S. 395. '

KI. 10 a, Gr. 4, S 68 191. Regenerativkoksofen mit 
■Zwillingsziigen. St. u. E. 46 (1926) S. 115.

KI. 10 a, Gr. 4, S 69 909. Regenerativofen mit 
Zwillingsziigen und Regeneratoren in der Langsrichtung 
der Batterie. St. u. E. 46 (1926) S. 548.

KI. 10 a, Gr. 5, K  91 844. Regenerativ beheizter 
Kammerofen zur Destillation von Kohle u. dgl. St. u. E. 
45 (1925) S. 1858.

KI. 10 a, Gr. 17, W  67 578. Koksverlade- und Ab- 
-)iebevorrichtung. St. u. E. 45 (1925) S. 1821.

KI. 10 a, Gr. 18, B 113 685. Verfahren zur Ver- 
besserung des aus gasreicher Kokskohle hergestellten 
Kokses. St. u. E. 45 (1925) S. 1753.

KI. 10 a,. Gr. 26, H 96 212. Wagerechter Drehofen. 
St. u. E. 45 (1925) S. 2065.

KI. 12 e, Gr. 2, B 105 010. Verfahren und Vorrich- 
tung zur elektrischen Gasreinigung. St. u. E. 45 (1925) 
S. 598.

KI. 12 e, Gr. 2, B 112 548. Gasreinigungsverfahren 
mittels elektrisch geladenen Wasserdampfes. St. u. E. 45
(1925) S. 638.

KI. 12 e, Gr. 2, H  83 313. Trockengasreiniger.
St. u. E. 42 (1922) S. 670.

KI. 12 ę, Gr. 2, O 13 985. Yerfahren und Einrichtung 
zur Yerhiitung von Explosionen in elektrischen Gas- 
reinigern. St. u. E. 45 (1925) S. 324.

KI. 12 e, Gr. 2, St 36 994. Reinigung von Rauch- 
gasen und Riickgewinnung von dereń Warme und wert- 
vollen Verunreinigungen in Verbindung mit der Reini
gung von Abwassern und dereń Riickgewinnung zu
Industriezwecken. St. u. E. 45 (1925) S. 91.

KI. 18 a, Gr. 14, K  95 718. Winderhitzerbesatz.
St. u. E. 46 (1926) S. 153.

KI. 18 a, Gr. 18, C 32 064. Verfahren zur Darstel
lung yon Eisen und Stahl unmittelbar aus vorerhitzten 
Erzen. St. u . E. 45 (1925) S. 1363.

KI. 18 b, Gr. 14, C 34 202. Feuerfeste Ofentiiren, 
Deckel und Tiiren. St. u. E. 45 (1925) S. 239.

KI. 18 b, Gr. 14, G 62 517. Brennstaubfeuerung fiir 

Industrieófen. St. u. E. 46 (1926) S. 617.
KI. 18 c, Gr. 9, H  92 078. Yerfahren zum Blank- 

gluhen von Metallen. St. u. E. 45 (1925) S. 201.
KI. 21 h, Gr. 7, A 43 268. Mit elektrischer Wider- 

standsheizung versehener Gliihofen. St. u. E. 45 (1925) 

S. 2159.
KI. 21 h, Gr. 23, L  63 774. Elektroden-Abdichtung 

fiir Elektroofen. St. u. E. 46 (1926) S. 687.
KI. 21 h, Gr. 26, H  100 188. Schwenkbarer und 

kippbarer elektrischer Schmelzófen, insbes. Trommel- 
ofen. St. u. E. 46 (1926) S. 153.

KI. 21 h, Gr. 29, S 68 447. Verfahren und Vorrich- 
tung zur elektrischen Erwarmung von Werkstiicken, z. B. 
Nieten, durch Widerstandswirkung. St. u. E. 46 (1926) 

S. 1027.
KI. 24 b, Gr. 7, G 61 509. Brenner fiir fliissige Brenn

stoffe. St. u. E. 46 (1926) S. 281.
KI. 24 c, Gr. 1, H  97 300. Gas- oder Halbgasofen m it 

Generator und Warmeriickgewinnung in Regenerator- 
kammern. St. u. E. 45 (1925) S. 2097.

KI. 24 c, Gr. 5, M 79 811. Gitterwerk fiir die Warme- 
speicher von Martinófen oder ahnlichen Oefen. St. u. E. 45

(1925) S. 682.
KI. 24 e, Gr. 2, B 111 731. Verfahren zur Ent- und 

Vergasung von Kohle im Wassergaserzeuger. St. u. E. 46

(1926) S. 199.
KI. 24 h, Gr. 3, D 45 297. Beschickungsvorrichtung 

fiir Fiillschachtfeuerungen. St. u. E. 46 (1926) S. 199.
KI. 24 1, Gr. 1, J  23 343. Staubfeuerung m it iiber 

dem Boden der Verbrennungskammer angebrachten 
Kiihlrohren. St. u. E. 45 (1925) S. 1312.

KI. 24 1, Gr. 1, M 82 138. Verfahren zur restlosen 
Yerbrennung von Brennstoffen unter Gewinnung von 
Nebenerzeugnissen in Anwendung auf Staubfeuerungen. 
St. u. E. 45 (1925) S. 956.

KI. 31 b, Gr. 10, K  95 950. Reguliervorrichtung fiir 
die Mischdiise von Sandblasemaschinen. St. u. E. 46 
(1926) S. 481.

KI. 31 c, Gr. 15, K  90 236. Yerfahren zur Yermei- 
dung von Spannungsrissen in GuBeisenstiicken. St. u. E.
45 (1925) S. 1684.

KI. 31 c, Gr. 25, L 62 535. Verfahren und Vorrichtung 
zum ununterbrochenen GieBen. St. u. E. 46 (1926) S. 379.

KI. 40 a, Gr. 8, H 93 035. Verfahren und Einrich
tung zum kontinuierlichen Betrieb von Vakuumófen. 
St. u. E. 46 (1926) S. 451.

KI. 40 a, Gr. 17, G 44 538. Verfahren zur Steigerung 
der Harte, Festigkeit und Bearbeitbarkeit m it schneiden- 
den Werkzeugen von Metallen und Legierungen. St. u. E. 
40 (1920) S. 206.

KI. 40 d, Gr. 3, R  61 501. Herstellung von kohlen- 
stofffreien bzw. kohlenstoffarmen Wolfram-, Molybdan- 
und anderen schwer schmelzbaren Metallen. St. u. E. 46
(1926) S. 451.

KI. 49 g, Gr. 14, B 118 420. Steuerung fiir hydrau- 
lische Arbeitsmaschinen. St. u. E. 45 (1925) S. 379.

KI. 49i, Gr. 12, G 63138. Yorrichtung zumAusstoBen 
des Bodens von Pufferhiilsen. St. u. E. 46 (1926) S. 572.

KI. 80 b, Gr. 3, P 48 676. Verfahren zur Herstellung 
von Schmelzzement. St. u. E. 45 (1925) S. 848.

KI. 80 b, Gr. 8, G 63 845. Yerfahren zur Herstellung 
eines hochfeuerfesten und saurebestandigen Baustoffe?. 
St. u. E. 45 (1925) S. 1894.

KI. 80 b, Gr. 22, F 54 393. Verfahren zur Aufberei- 
tung yon Hochofenschlacke. St. u. E. 44 (1924) S. 831.

Deutsche Patentanmeldungen1).
(Patentb latt Nr. 40 Tom 7. Oktober 1926.)

KI. lOa, Gr. 4, W  68 587; Zus. z. Pat. 385 872. 

Regenerativkoksofenanlage. Gustav Otto Wolters, Yilligst 
b. Schwerte a. d. Ruhr.

1) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenenTage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht 
und Einsprucherhebung im Paten tamte zu B e r lin  aus.
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KI. 12e, Gr. 2, M 83 604. Vorrichtung zur Abschei- 
dung von festen und fliissigen Bestandteilen aus Gasen, 
Dampfen und Fliissigkeiten. $ipl.=gtig. Theodor Mohring, 
Feuerbach b. Stuttgart, Ulilandstr. 3.

KI. 12e, Gr. 5, L  60 216; Zus. z. Anm. L 59 631. 
Verfahren und Einrichtung zum Verhiiten von Ent- 
zundungen des Staubes beim elektrischen Entstauben 
der aus Brennstofftrocknern abziehenden Briiden. 
Lurgi, Apparatebau-Gesellschaft m. b. H., Frankfurt 
a. M.

KI. 12e, Gr. 5, S 62 712. Niederschlagselektrode 
fiir elektrische Gasreinigung. Siemens-Schuckertwerke,
G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt.

KI. 12e, Gr. 5, S 64 451. Verfahren zur elektrischen 
Abscheidung von Schwebekórpern aus Gasen. Siemens- 
Schuckertwerke, G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt.

KI. 18b, Gr. 1, H 104 503. Verfahren zur Erzeugung 
von GrauguB mit feinschuppigem Graphit. 2)r.«§ng. 
Hanemann, Charlottenburg, Berliner Str. 172.

KI. 18b, Gr. 13, S 71 645. Verfahren zum Betriebe 
von Siemens-Martin-Oefen. Friedrich Siemens, A.-G., 
Berlin.

KI. 21h, Gr. 15, S 72 534. Elektrischer Ofen. Sie
mens-Schuckertwerke, G. m. b. H ., Berlin-Siemensstadt.

KI. 24b, Gr. 10, G 65 294. Regelungsyorrichtung 
mit gekuppeltem Dampfmengen- und Dampfdruckmesser 
fiir Feuerungen, insbesondere fiir durch Oel beheizte 
Kleinwasserraumkessel. Hans Gehre, Darmstadt, Wenck- 
strafie 2.

KI. 24f, Gr. 17, W  69 422. Wanderrost mit Stau- 
yorrichtung und Luftregelung. C. H. Weck, Komm.- 
Ges., Greiz.

KI. 31c, Gr. 16, W  69 124. Aus einzelnen, ring- 
fórmigen Teilen zusammengesetzte und mit auslósbaren 
Spannmitteln zusammengehaltene Kokille fiir Kaliber- 
walzen. Theodor Weymerskirch, Differdingen (Luxem- 
burg).

KI. 31c, Gr. 25, K  91 471. Zweiteilige Dauerform.
3)t.»3rig. Erich W ill, Hamburg, Jungfernstieg 30.

KI. 36a, Gr. 13, B 113 727. Ofenmantel m it in 
seinem Innern lose iiber- und nebeneinander liegenden 
und Heizschachte bildenden Steinen. Max 'Beyer, 
Chemnitz, Henriettenstr. 7.

KI. 40a, Gr. 2, R  63 718. Abrósten von Schwefel- 
erzen. SJtpI.^ng. Gustay RoB, Saltillo (Mexiko).

KI. 47f, Gr. 27, Sch 74 680. Isolierung gegen Warme- 
und Kalteverluste. $t.*3jig. Ernst Schmidt, Miinchen 
Briisseler Str. 14.

KI. 67b, —, M 80 298. Vermeidung von Betriebs- 
storungen bei der Benutzung von Sandstrahlgeblasen. 
Metallisator Berlin, Akt.-Ges., Neukolln.

KI. 82a, Gr. 1, M 84 199. Verfahren zur Trocknung 
von Brennstoffen u. dgl. Metallbank und Metallurgische 
Gesellschaft, Akt.-Ges., und Dr. Wilhelm Gensecke, 
Frankfurt a. M.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

(Patentb latt Nr. 40 vom 7. Oktober 1926.)

KI. 7a, Nr. 963 435. Walzvorrichtung. Karl Karius, 
Achern i. B.

KI. 13a, Nr. 963 325. Dampfkesselanlage. Petry- 
Dereux, G. m. b. H., und Friedrich Nuber, Dureń (Rhld.).

KI. 13a, Nr. 964 010. Rohrelemente fiir Wasser - 
rohrkessel. Johann Martin Walter, Saarau i. Schl.

KI. 18c, Nr. 963 930. Einfiihrwagen fur Verbren- 
nungs- oder Gliihofen. E. Paschke & Co., Freiberg i. S.

KI. 24k, Nr. 963 688. Feuerungs-Hangedecke. Emil 
Rasp, Kupferdreh.

KI. 42k, Nr. 963 987. Bindefahigkeitspriifer. Chemi- 

sches Laboratorium fiir Tonindustrie und Tonindustrie- 
Zeitung Prof. Dr. H. Seger und E Cramer, G. m. b. H., 
Berlin, und Dr. Hans Kohl, Yordamm a. d. Ostbahn.

KI. 49h, Nr. 963 563. Mischdiise fiir SchweiBvor- 

richtungen. Gutehoffnungshiitte Oberhausen, Akt.-Ges., 
Oberhausen (Rhld.).

KI. 24 1, Gr. 9, Nr. 428 880, yom 1. August 1924; 
ausgegeben am 12. Mai 1926. D e lbag-D ruckfeue-  
rung ; G. m. b. H., in B erlin . Mischfeuerung fiir Brenn- 
staub und Oel mit Oas.

Die beiden Brennstoffstróme, 
ais diinne Bander iiber annahernd 
die Breite der Brennkammer ver- 
teilt, miinden in einer oder einigen 
gemeinschaftlichen Diisen in die 
Brennkammer ein. Das Gas wird 
in den Brenner a so innig wie mog
lich mit seiner Verbrennungsluft 
gemischt, die Diisen b fiir die in 
feinster Verteilung zu verbrennen- 
den fliissigen oder festen Brenn
stoffe werden zwischen den Diisen 
fiir das Gas untergebracht.

KI. 241, Gr. 10, Nr. 428 881, vom 6. Dezember 1923; 
ausgegeben am 14. Mai 1926. H ug o  B o c k m a n n , 
M asch inenbau- A k t.- G es ., in M agdeburg . Kohlen
staub-Feuerung s anlage.

Die Dampfstrahl- 
luftpumpe a saugt 
mittels der Forder- 
leitung b durch die 
regulierbare, hinter 
dem Kesselende im 
freien Kesselraum be- ^  
findliche Diise d 
Frischluft und durch 
die im Verbrennungs-

raum des Kessels befindliche Diise e angewarmte Luft, 
yermischt mit unverbrannten Heizgasen, sowie aus einem 
hinter der Diise e befindlichen Zubringerapparat Staub- 
kohle an. Dadurch, daB die Forderleitung b in die 
Kesselheizkanale verlegt ist, wird das Gemisch aus Frisch
luft, angewarmter Luft mit Heizgasen und Staubkohle in 

hochangewarmtem Zustande in dieDampfstrahlluftpumpe 
gefuhrt und von dort in die Feuerung c gedriickt und 
verbrannt.

KI. 7b, Gr. 12, Nr. 428 980, vom 7. Dezember 1924; 
ausgegeben am 21. Mai 1926. S)tp(.^ng. Theodor 

W u lf  in  D usse ldorf. Yerfahren zum Ziehen von 
Rohren.

Das Rohr wird auf einer doppelt wirkenden Ma- 
schine ohne Dorn gezogen und nach Beendigung eines 
Zuges auf der Maschine um eine senkrechte oder wage- 
rechte Achse geschwenkt und nach Auswechseln des 
Ziehringes auf dem gleichen Wege, aber in entgegen- 
gesetzter Richtung, wie vorher durch den Ring gezogen. 
Das Verfahren bewirkt ein rascheres Arbeiten und da
durch Erzielung hóherer Leistungen und Ersparnis 
an Brennstoffen.

Deutsche Reichspatente.
KI. 18a, Gr. 5, Nr. 428 866, vom 3. Mai 1925; aus

gegeben am 11. Mai 1926. G e lsenk irchenerB ergw erks-  
Akt.-Ges., A b t. S cha lke , in  G e lsenk irchen . Vor- 
richtung zum Auswechseln der Armaturteile von Schachlófen.

Auf einer am 
Schachtofen befestig- 
ten Fahrbahn a ist 
ein beweglicher Lauf- 
kran b angeordnet, der I 
mit einem schwenk- r 

baren Ausleger c ver- 
sehen ist, an dem die :

Greifyorrichtungen [ 
tragenden Hebevor- : 
richtungen d, e, f an- I 
gebracht sind. Lie j 
Vorrichtung dient zum 
schnellen und ein- 
fachen Auswechseln 
von Diisenstócken,
Diisenspitzen, Blas- 
form usw.
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Ki. 7 b, Gr. 12, Nr, 429 854, vom 17. Ju li 1925; aus
gegeben am 4. Juni 1926. Zusatz zum Patent 428 980. 
$ipl.»$ng. Theodor W u lf  in Dusseldorf. Verfahren zum 
Ziehen von Rohren u. dgl. ohne Dorn.

Das zu bearbeitende Werkstiick wird an beiden 
Enden mit einer Ziehangel versehen, so daB ein Schwenken 
des Rohres nach Beendigung eines Arbeitsvorganges 
iiberfliissig wird.

KI. 18b, Gr. 16, Nr. 429 045, vom 10. Dezember 1924; 
ausgegeben am 15. Mai 1926. Dr. E r itz  W iis t  in  
D usse ldorf. Verfahrcn zur Verringerung des Abbrandes 
beim Windfrischen.

Das Blasen wird vor der yollstandigen Phosphor- 
yerbrennung beendigt, und nach dem Zusatz der Eisen- 
oxyde und des Kalkes wird das Bad geheizt und gegebe- 
nenfalls in schaukelnde Bewegung yersetzt. Die sauer- 
stoffhaltigen Materialien oxydieren den Phosphor ganz 
oder nahezu yollstandig. Dadurch, daB der Rest des 
Phosphors nicht durch Luft, sondern durch Erzsauerstoff 
entfernt wird, werden die sonst nicht unerheblichen 
Eisenyerluste yermieden.

KI. 7b Gr. 13, Nr. 429 217, vom 30. Marz 1924; 
ausgegeben am 21. Mai 1926. Jose  Merle in  Buenos 
A ires , A rg e n tin ie n . Yerfahren zur Herstellung von 
Rohren, Drahten usw.

Statistisches.
Die Roheisenerzeugung des Deutschen Reiches im September 19281).

I n  T onnen  zu 1000 kg.

Hamatit-

eisen

GieBerei- 
roheisen und 

Gufiwaren 
I .  Schmel

zung

Bessemer- 
Roheisen 
(saure s 

Yerfahren)

Thomas-
Roheisen
(basisches
Yerfahren)

Stahl eisen, 
Spiegel- 

eisen, Ferro
mangan und 

Ferro
silizium

Puddelroh- 
eisen (ohne 

Spiegel- 
eisen) und 
sonstiges 

Eisen

Insgesamt

1926 1925

S ep te m b e r

Rheinland-Westfalen . 
Sieg-, Lahn-, Dillgebiet 

und Oberhessen . .
Sch lesien.....................
Nord-, Ost- und Mittel- 

deutschland . . . .  
Sliddeutschland . . .

41 221! ^

8 982

54 613

15 040
l  955

| 23 271

■ -

522 284 

| 54 460

106 221 

27 054

| 23 334

| 1 580
724 374

43 639 
16 432

72 847 
22 723

561 270

42 215 
24 161

85 094 
22 195

Insges. September 1926 
Insges. September 1925

50 203 
53 396

94 879 
105 347 835

576 744 
453 343

156 609 
119 923

1 580
2 091

880 015
734 935

J a n u a r  b is Sep tem ber

Rheinland-Westfalen . 
Sieg-, Lahn-, Dillgebiet 

und Oberhessen . .
Sch lesien .....................
Nord-, Ost- und Mittel- 

deutschland . . . .  
Siiddeutschland . . .

288 073 

| 9 472

70 546

488 283

114 928 
44 198

1 157 390

5 093

3 766 802 

| 437 404

815 623 

246 318

| 206 663

| 9 266
5 364 209

370 177 

167 724

586 211 
171 738

6 239 875

456 222 
226 755

840 023 
195 719

Insgesamt: 
Januar bis Sept. 1926 

Januar bis Sept. 1925

368 091 

660 706

804 799 

977 618

5 093 

32 895

4 204 206 

4 616 424

1 268 604 

1 648 360

9 266 

22 591

6 660 059

7 958 594

Stand der Hochofen im Deutschen Reiche1).

i

Hochćifcn HochSfen

yor-

handene

in
Betrieb
befind
liche

ge-

dampfte

in Ke
nara tur 
befind
liche

zum
Anblasen

fertig-
8tehende

Leistnngs- 
fithiskeit 
in 24 st 

in  t

vor-

handene

in
Betrieb
befind
liche

ge-

dampfte

in Re- 
p ara tur 
befind- 
liche

zum
Anblasen

fertig-
stehende

Leistungs
fahigkeit 
in 24 st 

in t

1913 330 313 — — _ _ 1925
19202) 237 127 16 66 28 35 997 Dez. 211 83 30 65 33 47 820
19212) 239 146 8 59 26 37 465 1926
1922 219 147 4 55 13 37 617 August 208 84 34 61 29 50 820
1923 218 66 52 62 38 40 860 Sept. 207 90 29 60 28 51 195

j 1924 215 106 22 61 26 43 748

Das Verfahren beruht auf einer Verbindung des 
SchleuderguB- mit dem StrangpreBverfahren, indem der 
in fliissigem Zustand durch Schleudern an die Wand 
einer Eorm gepreBte Stoff bei beginnender Erstarrung 
durch ein Werkzeug in der Langsrichtung der Eorm 
fortbewegt wird. Es konnen auch mehrere fliissige oder 
bildsame Stoffe schichtweise zu einem Strang gepreBt 
werden.

x) Nach den Ermittlungen des Vereins Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller. 2) EinschlieBlich Ost- 
Oberschlesien
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Die Roheisen- und Rohstahlerzeugung der Welt im Jahre 
1925 und im ersten Halbjahre 1926.

Die Roheisenerzeugung der Welt ist im Jahre 1925 
gegenuber dem Vorjahre*) um rd. 8,5 Mili. t =  12,6 %  
gestiegen, was sich vor allem aus der Zunahme der ameri
kanischen, ferner der deutschen und franzósischen Er
zeugung erklart. Die amerikanische Steigerung machte
5.3 Mili. t =  rd. 17 %  aus, wahrend Deutschland seine 
Erzeugung um 2,4 Mili. t =  rd. 30,7 %  und Frankreich 
um 0,8 Mili. t  =  rd. 10,4 %  erhóhen konnten.

Wie Zahlentafel 1 zeigt, ist die Hóchstleistung der 
Friedenszeit in der Nachkriegszeit nicht wieder erreicht 
worden; doch war das Berichtsjahr das beste Nachkriegs- 
jahr und uberstieg das bisherige Bestjahr 1923 um rd.
7 Mili. t, wahrend es gegenuber 1913 noch mit rd. 4 %  an 
der Roheisenerzeugung zuriickstand.

Die Ver. Staaten haben ihre Roheisenerzeugung 
mit Ausnahme der Jahre 1921 und 1922 entweder 
auf Vorkriegshóhe halten — 1919, 1924 — oder diese 
erheblich uberschreiten konnen — 1920, 1923 und
1925 —, wahrend allerdings die europaischen Lander ins
gesamt nicht wieder ihre Leistung von 1913 erreicht 
haben, wie folgende Zahlen zeigen: Europas Roheisen
erzeugung betrug**) (in 1000 t):

1913 1922 1923 1924 1925

46 093 26 240 25 481 32 486 36 452

War Europa demnach 1913 m it 58,3 %  an der Welt- 
roheisenerzeugung beteiligt, so sank sein Anteil 1925 auf 

rd. 48,0 % , was gegenuber 1924, wo der Erzeugungsanteil 
Europas 48,1 %  betrug, nur eine geringe Veranderung 
ausmacht. Demgegeniiber lieferte Amerika 1913 39,3 % 
der Welterzeugung, 1923 59,2 % , 1924 47,8 %  und 1925
49,9 %.

Hat somit eine betrachtliche Verschiebung in der 
Roheisenerzeugung der Welt zugunsten der Yer. Staaten 
stattgefunden, so laBt sich ein gleiches Ergebnis innerhalb 
Europas fiir Frankreich feststellen (Abb. 1). 1913 betrug 
Frankreichs Anteil an der Roheisenherstellung Europas
11.3 % . 1924 belief er sich auf 23,6 %  und hielt sich im 
Berichtsjahre m it 23,3 %  fast auf gleicher Hohe: an der

Zahlentafel 1. D ie  R o h e is e ne rze u g u ng

Welterzeugung war Frankreich 1913 m it 6,5 %  beteiligt, 
1924 mit 11,6 und 1925 m it 11,2 % . Rechnet man die 
Saarerzeugung zu Frankreich hinzu, so erhoht sich sein 
Anteil an der europaischen Erzeugung auf 27,2 % , an der 
Gesamterzeugung auf 13,2 % . Die Erzeugung Belgiens 
an Roheisen hat im Berichtsjahre eine Verminderung um 
0,3 Mili. t erfahren, was auf den sechs Monate dauemden 
Streik in Charleroi zuriickzufiihren sein diirfte. Einen 
noch starkeren Riickgang hatte England zu yerzeichnen. 
ZahlenmaBig war die Erzeugung um 11 Mili. t geringer 
ais im Vorjahre; an der europaischen Roheisenerzeugung 

war England 1913 mit 23,1 %  beteiligt und hatte seinen 
Anteil nach den schlechten Jahren 1921 und 1922 im 
Jahre 1924 wieder auf 22,9 %  gebracht, wahrend der 

'  Anteil im Berichtsjahre 17,3 %  ausmachte. Vergleichs- 
weise den starksten Yerlust, gemessen an der Erzeugung 
von 1913, hat Deutschland aufzuweisen, wenn auch 
gegenuber 1924 eine betrachtliche Zunahme der Roh- 
eisengewinnung eingetreten ist. 1913 war Deutschland 
m it 41,9 %  an der europaischen Erzeugung beteiligt, 
1924 stellte es 22,2 und 1925 rd. 28 %  her; sein Anteil 
an der Welterzeugung sank von 24,2 %  im Jahre 1913 
auf 10,9 %  im Jahre 1924 und betrug im Berichtsjahre
13,4 %.

Ueberblickt man die Gesamtentwicklung der ein
zelnen Lander in der Nachkriegszeit (Abb. 2), so zeigen 
die Ver. Staaten trotz groBer Schwankungen im allge
meinen steigende Richtung. Das gleiche gilt fiir Belgien 
und insbesondere fiir Frankreich, dessen Erzeugung 1924
147,8 %  und 1925 162,7 %  der von 1913 ausmacht. Bei 
England ist ein Abfall hinsichtlich seiner Beteiligung an 
der Welterzeugung festzustellen. MengenmaBig blieb es
1924 um 30 % , 1925 um 39,2 %  hinter seiner Vorkriegs- 
erzeugung zuriick. Deutschland hat seine Hóchstleistung 
von 1913 in der Nachkriegszeit bei weitem nicht wieder 
erreicht. Im  Jahre 1924 blieb es mengenmaBig um 59,6,
1925 um 47,3 %  hinter dem Ergebnis von 1913 zuriick.

Auch die R o h s ta h le rze u g u n g  der Welt (s. Zahlen
tafel 2 auf S. 1405) erfuhreine betrachtliche Zunahme von 
rd. 11,5 Mili. t =  14,7% gegenuber der des Vorjahres. Die 
Stahlgewinnung, die in der Nachkriegszeit an Bedeutung

der w ic h t ig s te n  S ta a te n  (in  1000 t).

1913 1920 1921 1922 1923 1924 1925
1913

in

1925

%

1. Halb- 

ja h r  1926

Deutsches Zollgebiet 19 309 24,2
| Deutsches Reich1) 16 761 7 044 7 845 9 396 4 936 7 812 10 177 21,0 13,4 4 162

ElsaB-Lothringen . 2 3 870 7) 1 369 7) 1 442 7) 2 261 7) 1 896 7) 2 984 ’ ) 3 287 4,8 4,3
Saargebiet . . . . 2 1 371 644 896 1 155 929 1 348 1 452 1,7 1,9 781
Ost-Oberschlesien . 2 613 384 383 8) 401 8) 409 8) 263 8) 228 0,8 0,4

Luxemburg . . . . 3 2 548 693 970 1 679 1 407 2 173 2 344 3,2 3,1 1 204
GroBbritannien . . . 10 425 8 163 2 658 4 981 7 560 7 424 6 336 13,1 8,3 9 310

| Frankreich . . . . 5 207 3 344 3 447 5 277 5 468 7 693 8 494 6,5 11,2 4 570
1 B e lg ie n ..................... 2 485 1 116 872 1 613 2 148 2 808 2 541 3,1 3,3 1 504

Oesterreich . . . . | 100 226 323 344 267 377 ) 0,5
U n g a r n ..................... i 1 2 435 71 98 125 115 93 } 3,0 0,4

i Tschechoslowakei . . J 710 543 351 750 983 1 300 1 1,7
; RuBland ................. 5 4 638 5a) 102 5a) 117 5a) 114 5a) 300 5a) 661 5a) 1 309 5,8 1,7
1 P o le n ..................... 6 418 9) 43 9) 254 480 520 336 315 0,5 0,4

I t a l i e n ................. 427 88 61 156 236 304 475 0,5 0 ,6
j S p an ie n ................. 425 251 247 210 400 497 497 0 5 0,7

Schw eden ................. 730 473 314 264 283 513 425 0,9 0 ,6 ?31
I Ver. Staaten . . . . 31 462 37 517 16 955 27 655 41 007 31 908 36 977 39,3 48,6 20 166

Kanada ................. 1 031 1 015 626 408 923 629 580 1,3 0,7
Britisch-Indien . . . 208 317 377 346 457 887 813 0,3 1,1
Japan ................. 240 711 664 315 530 350 350 0,3 0,4
C h in a ................. 610 508 380
Australien . . . . 47 350 358 254 335 423 438 0,06 0 ,6
Welterzeugung . . . 80 000 63 500 37 500 56 000 69 000 67 500 76 000 100 100

*) Vgl. St. u. E. 45 (1925) S. 1046/9; die dort angegebenen Zahlen sind zum Teil berichtigt. **) Yel Wirtsch 
Stat. 7 (1926) S. 206/7.

J) Jeweiliges Gebiet. 2) Bei Deutschem Reich m it eingerechnet. 3) Bei deutschem Zollgebiet m it eingerechnet. 
*) Gebiet der ósterr.-ungarischen Monarchie einschl. Bosnien und Herzegowina. 5) Einschl. Polen; 5a) Wirtschafts- 
jahr 1. Oktober bis 30. September. 6) Gebiet von 1919; bei RuBland m it eingerechnet. 7) Bei Frankreich m it ein
gerechnet. 8) Bei Polen m it eingerechnet. 9) Ohne Oberschlesien.
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gewonnen hat, zeigte 
in den Ver. Staaten 
gegeniiber dem Vor 
jahre eine Zunahme 
von rd. 7,6 Mili. t  =
19.6 %, in Europa 
eine solche von rd.
3,4 Mili. t  =  9,1 %. 
Im  Gegensatz zur
Roheisenerzeugung, 

in der die Yorkriegs- 
hochstleistung von 
1913 nicht wieder 
erreicht wurde, iiber - 
stieg die Rohstahler- 
zeugung mit dem Be- 
riehtsjahre schon zum 
dritten Małe die Er 
zeugung von 1913, 
und zwar m it rd.
14,5 Mili. t =  19,3 %. 
Dieses Ergebnis ist le- 
diglich auf die gestei- 
gerte Leistung der 
Ver. Staaten zuriick- 
zufuhren, da Europa 
in der Rohstahlerzeu- 
gung noch m it rd. 1,3 
Mili. t =  3 %  gegen 
iiber 1913 zuruck- 
steht. Die europai 
sche Rohstahlerzeu - 
gung betrug(inlOOOt):

1913 1922 1923

42121 30851 29926

1924 1925

37 436 40 854

Der europaische An
teil an der Gesamt 
erzeugung, der 1913 
55,9% betrug, machte 
im Berichtsjahre nur
45.7 %  aus gegen
48,3 %  im Jahre 1924 
und nur 38,4 %  im
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A bbildung 1. Roheisen- und Rohstahlerzeugung 

wichtiger Lander 1913 und 1925.
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Abbildung 3.

Jahre 1923. Der Anteil der Yer. Staaten hat demgegen- 
iiber von 42,4 %  im Jahre 1913 auf 51,7 %  im Berichts
jahre zugenommen gegen 49 %  im Jahre 1924; 1923
hatte er sogar 58,5 %  betragen. Es ist also hier die gleiche 
Verschiebung zugunsten der Yer. Staaten festzustellen 
wie bei der Roheisenherstellung. Innerhalb der euro
paischen Lander vermochte Frankreich seinen Anteil an 
der Rohstahlherstellung von 11 %  auf 18,1 %  zu steigern; 
an der Welterzeugung war es 1913 mit 6,2 % , 1925 mit
8,3 %  und 1924 mit 9,1 %  beteiligt. Die Zunahme ist 
mithin nicht ganz so stark wie bei der Roheisenerzeugung. 
MengenmaBig betrachtet stellte Frankreich 1925 2,74 Mili. t 
(1924 2,22 Mili. t) mehr her ais 1913 =  58,2 % . Reehnet 

man die Saarerzeugung zu Frankreich hinzu, so steigert 
sieh sein Anteil an der europaischen Erzeugung auf 
22,0 % , an der Welterzeugung auf 10,1 % . Grofibritan- 
nien war im Jahre 1913 mit 18,6 %  an der europaischen 
Erzeugung beteiligt, 1924 mit 22,9 %  und 1925 mit

18,4 % , an der Welterzeugung 1913 mit 10,4, 1924 mit
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Zahlentafel 2. D ie  R o h s ta h le r z e u g u n g  der w ic h t ig s te n  S ta a te n  (in  1000 t).

1913 1920 1921 1922 1923 1924
|

1925
1913 1925 1. H a lb 

in 0/Jo jah r 1920

Deutsches Zollgebiet 18 935 _ _ _ _ 25,2
22,7

Deutsches Reich1) 17 599 9 278 9 997 11 714 6 305 9 835 12 193 13,7 5 206
ElsaB-Lothringen . 2) 2 286 7) 845 7) 1 154 7) 1 672 7) 1 591 7) 2 378 7) 2 629 3,0 2,9
Saargebiet . . . . 2) 2 080 741 986 1 262 997 1 476 1 575 2,8 1,8 826
Ost-Oberschlesien . 2) 1 046 808 723 8) 816 8) 877 8) 526 8) 542 1,4 0,6

2,4
Luxemburg . . . . 3) 1 336 585 754 1 394 1 201 1 886 2 084 1,5 1 081
GroBbritannien . . . 7 787 9 212 3 763 5 975 8 618 8 332 7 516 10,4 8,4 2 916
Frankreich . . . . 4 687 2 706 3 099 4 538 5 302 6 900 7 415 6,2 8,3 4 061
Belgien . . . . . . 2 467 1 253 764 1 565 2 297 ■ 2 861 2 411 3,3 2,7 1 381
Oesterreich . . . . | — 198 351 481 499 370 464 0,4
U n g a r n ......................} 4) 2 683 62 166 257 283 239 231 > 3,6 0,3

1,7

’
Tschechoslowakei . .) 443 976 918 650 1 000 1 350 1 500

■

RuBland ................. 5) 4 249 5a) 164 6a) 316 5a) 357 5a) 589 6a) 995 1 896 5,7 2,1
P o le n .......................... 6) 600 9) 68 9) 116 995 1 122 663 793 0,8 0,9
Italien ..................... 934 774 700 983 1 142 1 359 1 533 1,2 1,7
S p an ie n ..................... 387 360 231 463 540 610 0,5 0,7
S chw eden ................. 591 437 212 311 271 501 470 0,6 0,5 248
Ver. Staaten . . . . 31 802 42 807 20 100 36 173 45 663 38 539 46 120 42,4 51,7 24 649
Kanada ...................... 1 059 1 128 680 489 899 671 765 1,4 0,9
Britisch-Indien . . . 124 159 186 153 219 225 250 0,2 0,3
Japan .......................... 230 478 567 467 500 550 550 0,3 0,6
C h in a .......................... . 152 122 152
A us tra lie n ................. 14 170 213 223 203 311 469 0,02 0,5
Welterzeugung . . . 75 000 73 000 46 000 69 500 78 000 78 000 89 500 100 100 -

11 %  und 1925 mit 8,4 % . Wahrend GroBbritannien in 
den Jahren 1923 und 1924 seine Erzeugung iiber die von 
1913 steigern konnte, blieb es im Berichtsjahre mit 
rd. 0,3 Mili. t  =  3,48 %  hinter der Vorkriegsleistung 
zuriick (Abb. 1). Die deutsche Rohstahlerzeugung zeigt 
gleich der Roheisenerzeugung einen starken Riickgang. Der 
Menge nach hat sie, wenn auch in weitem Abstand, ihren 
zweiten Platz hinter den Ver. Staaten behauptet. Ihr 
Anteil an der Welterzeugung ist von 25,2 %  im Jahre 
1913 auf 13,7 %  im Jahre 1925 gesunken gegeniiber
12,9 %  im Jahre 1924. An der europaischen Rohstahl
erzeugung war sie 1913 m it 45,1 %  beteiligt und 1925 
mit 29,9 gegen 25 %  im Vorjahre.

Im  ersten Halbjahre 1926 iiberstieg die Roheisen- 
herstellung in Frankreich, Belgien, Luxemburg und 
den Ver. Staaten 50 %  der Jahresherstellung von 1925. 
VerhaltnismaBig den starksten Zuwachs weist Belgien 
auf, dessen Herstellung 59,2 %  des ganzen Jahres 1925 
betrug; fiir die Ver. Staaten, Frankreich und Luxemburg 
lauten die Zahlen 54,1 % , 53,8 %  und 51,4 % . Deutsch
land konnte nur 40,9 %  liefern, noch unterboten von 
GroBbritannien m it 36,5 % . Die niedrige englische Er- 
zeugungszahl diirfte zuriickzufuhren sein auf den Berg- 
arbeiterausstand. Gegeniiber 1913 zeigte den starksten 
Zuwachs Frankreich, dessen Halbjahreserzeugung 1926
87,8 %  der Jahreserzeugung 1913 ausmachte. Die Ver. 
Staaten stellten 64,1 %  und Belgien 60,5 %  her. Den 
starksten Yerlust erlitten England und Deutschland, 
die nur 22,15 bzw. 24,8 %  der Jahresherstellung yon 1913 
liefern konnten, wahrend Luxemburg m it 47,3 %  sich 
der Vorkriegserzeugung naherte.

Eine ahnliche Entwicklung weist die Rohstahlerzeu
gung auf (Abb. 3). In  Belgien, Frankreich, den Yer. Staaten 
und Luxemburg betrug die Halbjahreserzeugung 1926
57,3 %, 54,5 % , 53,4 %  bzw. 51,9 %  der Jahreserzeu
gung 1925 und 56,0 % , 86,6 % , 77,5 %  bzw. 80,9 %  von 
1913. Sichtlich ungiinstiger sind die Verhaltniszahlen 
fiir Deutschland und GroBbritannien. Gegeniiber 1925 

erzeugten die beiden Lander 42,7 %  bzw. 38,8 %  und 
gegeniiber 1913 nur 29,6 %  bzw. 37,4 % .

*) Jeweiliges Gebiet. 2) Bei Deutschem Reich mit
eingerechnet. 3) Bei deutschem Zollgebiet eingerechnet.
4) Gebiet der ósterreichisch-ungarischen Monarchie
einschl. Bosnien und Herzegowina. 5) Einschl. Polen;

6a) Wirtschaftsjahr 1. Oktober bis 30. September.
6) Gebietsumfang von 1919; bei RuBland eingerechnet.

7) Bei Frankreich eingerechnet. 8) Bei Polen eingerech
net. 9) Ohne Oberschlesien.

Die Ergebnisse der Bergwerks- und Hiittenindustrie 
Deutseh-Oberschlesiens im August 19261).

Gegenstand
Ju n i J u l i August
1926 192C 1926

t t t

Steinkohlen . . . 1 326 690 1 587 181 1 554 978
Koks . . . . 79 841 80 860 81 402
Briketts . . . . 29 266 38 924 33 422
Rohteer................. 3 799 3 845 3 821
Teerpech u. Teeról 49 25 30
Rohbenzol und
Homologen . . 1 212 1 208 1 224

Schwefels. Ammo-
n i a k ................. 1 257 1 254 1 284

Roheisen . . . . 20 967 18 999 18 788
Rohstahl . . . . 38 102 36 557 36 133
StahlguB (basisch
und sauer) . . . 683 810 697

Halbzeug zum Ver-
k a u f ................. 11 786 2 675 3 575

Fertigerzeugnisse 25 455 25 236 29 103
GuBwaren

I I .  Schmelzung 2) 8 421

Frankreichs Hochofen am 1. September 1926.

Im

Feuer

Aufier

Betrieb

Im  Bau 
oder in 

Aus- 
besse- 
rung

In s 

gesamt

Ostfrankreich . . . . 65 9 9 83
ElsaB-Lothringen . . 47 8 11 66
Nordfrankreich . . . 14 4 3 21
Mittelfrankreich . . . 9 3 1 13
Siidwestfrankreich . . 8 5 5 18
Siidostfrankreich . . 4 3 7
Westfrankreich . . . 6 1 2 9

zu3. Frankreich 153 30 34 217

Bestand der deutschen Aktiengesellschaften am 31. De
zember 19253).

Die im Statistischen Reichsamt gefiihrte Kartei der 
deutschen Aktiengesellschaften wurde neu ausgezahlt

1) Oberschl. Wirtsch. 1 (1926) S. 522 ff. 2) April 

bis Jun i. 3) Vierteljahrshefte z. Statistik d. Deutsch 
Reiches 35 (1926) 2. Heft, S. 111.
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Zahlentafel 1. D ie ta t ig e n  Aktiengesellsch-aften nach G ew erbegruppen u nd  Hohe des A k t ie n  
k a p ita ls  in R e ichsm ark  ara 31. D ezem ber 1925.___________________________

^ 3 3̂ 
£  C

Gesellschaften m it Kapitał 
:iuf Reichsmark lautend

Zahl der Gesellschaften m it einem Nominalkapital yon R .-M
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1000 H.-M R. M Millionen n.-ji

Bergbau, Salinenwesen, Torf
graberei .................................... 52 179 1454 616 51 627 32 10 36 17 36 17 16 7 5 3

Gewinnung von Steinkohlen 
(einschl. Kokereien u. Brikett
fabriken) ................................ 9 24 . 453 713 13 779 2 1 — 8 4 3 1 4 1

Gewinnung von Braunkohlen 
(einschl. Brikettfabriken) . . . 8 67 363 059 24 036 10 2 12 9 15 8 5 5 1 —

Gewinnung u. Aufbereitung von 
E r z e n ........................................ 7 10 3 421 16 3 2 4 — 1

Mit Bergbau yerbundene Unter- 
nehm ungen................................ 8 86 1 920 902 25 699 7 7 14 5 19 5 5 10 10 4

Bergbau u. Eisenindustrie . . . 2 30 1295 174 14 377 — 1 4 3 2 4 6 6 3

Bergbau u. chemische Industrie 3 28 435 108 9 572 2 4 4 9 1 1 3 2 1

Eisen- u. Metallgewinnung . . . 11 175 437 940 22 875 19 22 51 43 13 8 3 1 —
GroBeisenindustrie (einschl. 
EisengieBereien) .................... 5 97 292 921 21 748 10 9 27 8 26 9 5 2 1 —

Metallhiitten usw. (einschl. Me- 
tallgieBereien auBer Ejsen und 
S t a h l ) ........................................ 3 57 130 515 1 099 4 8 18 5 15 3 3 1

Verbundene Betriebe ausl u. 2 3 21 14 504 28 5 5 6 2 1 — — —

Mit Eisen-u. Metallgewinnung yer
bundene Werke ........................ 4 63 322 513 5 433 5 5 17 7 19 4 3 2 _ 1

Herstellung von Eisen-, Stahl- u. 
Metallwaren ............................ 53 447 325 500 3 293 86 62 165 55 68 8 2 1 —

Herstellung von Eisen-u. Stahl
waren ........................................ 21 189 116 706 1 332 42 33 67 15 29 3 __ __ __ __

Herstellung von Metallwaren 
(auBer Eisen u. S tah l)................ 23 213 185 622 1 495 34 25 81 33 32 5 2 1 — _

yerbundene Betriebe aus 1 u. 2 9 45 23 172 466 10 4 17 7

Maschinen-, Apparate- und Fahr
zeugbau (auch m it GieBereien 
yerbunden) ................................ 136 1077 1 687 216 38 181 185 105 301 145 272 44 15 9 1

Maschinen- und Apparatebau 
(auch E isenbau)........................ 97 854 1 228 214 17 155 141 76 255 121 216 29 9 7 __ _

F ah rzeu gbau ............................ 36 182 355 862 13 501 42 24 37 17 46 10 3 2 1 —

Schiffbau.................................... 3 41 103 140 7 525 2 o 9 7 10 5 3 — — —

Elektrotech nische Industrie, Fein- 
raechanik u. O ptik .................... 88 384 702 423 74 511 102 54 119 36 48 17 2 2 3 1
Destillation von Steinkohlenteer, 
Braunkohlenteer, Holz, Torf u. 
M inera ló l.................................... 16 60 63 030 188 13 11 20 6 6 2 2

Alle Gesellschaften insgesamt*). 1968 13010 18 673 554 447 305 3517 1514 3781 1495 2093 329 148 87 32 14

Zahlentafel 2. Die n ic h tta t ig e n  A k tie ngese llscha fte n  nach G ew erbegruppen u nd  Hohe des
A k t ie n k a p ita ls  am

Ge werbegrup pen

Bergbau, Salinenwesen, T o r fg r a b e r e i...................................................................
Gewinnung von Steinkohlen (einschl. Kokereien u. B rikettfabriken)
Gewinnung von Braunkohlen (einschl. B rikettfab riken )......................
Gewinnung und A ufbereitung yon E r z e n .................................................

M it Bergbau yerbundene TJnternehmungen .................................................
Bergbau und E is e n in d u s tr ie ............................................................................
Bergbau und chemische I n d u s t r i e ..............................................................

Eisen- und M e ta llg e w in n u n g ................................................................................
GroBeisenindustrie (einschl. E isengieB ereicn)............................................
M etallhtitten usw. (einschl. M etallgieBereicn aufler Eisen u. Stahl)
Verbundene Betriebe aus 1 und 2 ..............................................................

M it Eisen - und Metallg*. winnung yerbundene W erke ....................................
H erstellung von Eisen-, Stahl- und M e t a l lw a r e n .............................................

H erstellung von Eisen- u. S ta h lw a r e n ..........................................................
H erstellung von M etallwaren (auBer Eisen u. S t a h l ) ................................
Verbundene B etriebe aus 1 und 2 ...............................................................

Maschinen-, Apparate-und Fahrzeugbau (auch m it GieBereienyerbunden)
Maschinen- u. Apparatebau (auch E is e n fc a u )........................................
F a h rze u g b a u ............................................................................................................
S c h i f f b a u ................................................................................................................

E lektrotechnische Industrie, Feinm echanik und O p t i k ................................
D estillation von Steinkohlenteer, Braunkohlenteer, H olz, Torf und
M i n e r a ló l .................................................................................................................

!A lle  G esellschaften insgesam t1) .............................................................................

und nachgepruft, u id die Fehler auszumerzen, die infolge 
unzureichender Veróffentlichungen in der Inflations- 
und Stabilisationszcit entstanden waren. Berechnet 
auf samtliche Aktiengesellschaften betrug das Durch- 
schnittskapital Ende 1909 2 819 387, 1919 3 795 025 und 
19252) 1 435 323 M • Ueber Einzelheiten der Aktien- 
gesellscbaften der Eisen schaffenden und yerarbeitenden

1. Dezem ber 1925.

K ap ita ł auf Mark 
lautend

Kapitał auf Reichsmark lautend

in Liąuidation in Konkurs
in Liąui- 

dation
in Konkurs befindlich befindlich

befindlich
befindlich

Nominal Nominal
Anzahl kapital Anzahl kapital

Anzah l 1000 R.-.« 1000 R.-JC

30 12 17 5 927 3 2 455
6 1 2 2 405 1 105
8 4 2 100 1 200
2 1 6 674 — —
2 4 4 25 140 — —
1 2 1 25 000 — —

7 6 6 2 170 3 310
2 2 3 2 052 1 160
2 3 2 112 1 100
3 1 1 6 ] 50
2 5 1 45 2 400

32 32 14 767 15 1 165
19 14 6 230 4 245
10 10 5 129 8 749
3 8 3 408 3 171

80 89 29 3 340 39 17 316
58 49 21 2 396 29 8 066
17 36 6 884 10 9 250
5 4 2 60 — —

45 39 23 2 256 17 3 339

12 1 o 110 3 205
1301 657 530 110 039 282 60 871

Industrie sowie venvandter Industrien unterrichten 
Zahlentafel 1 und 2.

1) Unter EinschluB der vorstehend nicht eigens auf- 
gefiihrten Gewerbegruppen und Untergruppen.

2) Nur Gesellschaften mit auf Reichsmark lautendem 
Kapitał.
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FrankreiChs Roheisen- und Rohstahlerzeugung im August 1926.

Puddel-
Giefie-

rei-

Besse-

mer-

Tho-

mas-

Ver-
schie-
denes

Ins-

gesamt

Dayon

Elektro-
roh-
eisen

t

Besse-

mer-

1 Tho- 

mas-

Sie-
mens-

Martin-

Tie-
gel-
guB-

Elek-

tro-

Ins

gesamt

Davon

Stahl

guB

t
Roheisen t

Rohstahl t

Januar . 
Februar . 
Marz . .

35 090
27 895
28 5C0

146 216 
138 784 
135 971

874 
1789 
2 649

562 502 
523 535 
580 590

18 128 
14 511 
24 646

762 810 
706 514 
772 416

2 907 1
3 230 
3 288 |

4108
5 017
6 298

449 075 
434 945 
497 269

199 518 
182 832 
215 033

1120
1213
1111

6 745 
6 341
5 900

660 566 
630 348 
725 611

10 873
11 118 
12167

1. Viertel- 
jahr 192G 91 515 420 971 5 312 1666 627 57 285 2 241 740 9 425 | 15 423 1 381 289 597 383 3444 18 986 2 016 525 34158

April . . 
Mai . . . 
Juni . .

26 406 
28 011 
28 959

145 434 
162 744 
151124

2 623 
1 133 
1 133

572 101 
574145 
581 520

21 261 
16 566 
15192

767 825 
782 599 
777 928

3 495 1 
3 927 
3 832 1

6 183 
4148 
4 150

471 274 
459 989 
484 514

198 191 
195 248 
197 017

1000
981

1030

6 621
6 783
7 061

683 269 
667 149 
693 772

11 831 
11 010
12 253

1. Balb- 
jahr 1926 174 921 880 273 10 201 3 394 393 110 304 4 570 092 20 679 | 29 904 2 797 066 1187 839 6455 39 451 4 060 715 69 252

Ju li . . . 
August . .

34 997 
45 047

154 780 
160 816

1 574 
1 574

583 438 
594 322

16 753 
11 744

791 542 
813 503

4 054 1 
3 144

4 957 
4 780

497 306 
487 51*

208 007 
204 212

1168
1323

6 671 
6 614

718 109 
704 447

12 043 
12 063

GroBbritanniens Roheisen- und Stahlerzeugung im August 1926.

Roheisen 1000 t  zu  1000 k

H am atit ba-
sisches

G ieB erei P ud del

Jannar . /1925 
' \19-26

196,3
180,9

164,4
186,1

159.4
123,6

31.3
22,1

Februar. /1925 
' \1926

179.4
159,8

173,8
178,0

134,5
125,1

30.7
22.8

j Marz . . /1925 
1 \1926

202.6
181.9

202.8
206,2

151.3
143,5

27,9
20,7

A p ril . T1925
11926

190,4
173.8

191.5
187.6

140,4
144,8

23,6
18,2

M ai . . 11925
11926

172,9
30,4

203,5
10,9

140,9
38,1

26,9
5,0

Juni . . /192 5
\1926

136,9
18,5

181,9
0,1

141,3
17,0

25,0
2,4

Ju li . . . / 19 2 ’) 
11926

134 6 
6,7

176 9 133,0
9,2

24,7
1,5

A u g u st. /1925
\1926

10 81
4,4

158,0 133,7
8,7

25,2
1,5

zusam -
men,

einschl.
son

stiges

Am  
Ende 

des Mo
nats in 

B etrieb  
befind- 
liche 

H och
ofen

583.7
542.0
550.6
510.0
617.6
577.6 
578,9
547.7
577.1

90.2
518.5 

42,5

500.6
18.2

451.6 
13,8

R o h stah l und StahlguB  1000 t  zn  1000 k g

172
144

165
146 
169 
151 

158
147 
157

23
148 

11
136

8
136

6

Siemens-Martin

saner b asisch

164.2
172.7
182.4 
214,9 \
178.7 !
233.3 j
167.2
203.8
180.9 j

19.6
156.2
12.6 

147.6
5.8

132.5 
11,6

380.5
418.1
415.6
452.5
461.1
507.7
397.1
424.6 
430,5

20,4
390,9

16,2

391,0
19 .1 

325,3
32,8

Thom as

48.5
50.5
43.0 
37,7 
39.9
44.1

33.6
34.0
40.1 
0,8

38.6 
0,7

51,0
1,1

18 ,4
1,6

11,3

11,9

5,4

son-
stig er

zusam 
men

10,3
9.3
9.9 

10,0 

10,6 
11,6

9.3
9.1

10.5
5.6
9.1 
6,0

10,2
6.7
8.5
6.9

614.8
650.6

662.7
715.1
695.7
796.7
607.2 
671,5 
662,0

46,4

594.8 
35,1

599.8 
32.6

481.7
52,9

Belgiens Hochofen am 1. Oktober 1926.

Hochofen Erzeugung

vor-
handen

unter
Feuer

auBer
Betrieb

in 24 st

t

Hennegau und Brabant:
Sambre et Moselle . . 4 4 __ 1 325
Moncheret................ 1 1 100
Thy-le-Chateau . . . . 4 4 660
Hainaut . . . . 4 4 800
Monceau .................... 2 2 400
La Providence . 4 4 1 200
Usinesde Chatelineau . 3 2 1 300

1 C la b e c ą ................ 3 3 600
! B o e l ................ 2 2 — 400

zusammen 27 26 1 5 785
Luttich:
Cockerill................ 7 1 409
O u g r ć e .................... 6 6 1 324
A n g le u r ........................ 4 4 675
Esperance . . . . 4 4 — 600

zusammen 21 21 4 008
Lusemburg:
Athus ................ 4 4 700
H a lanzy .................... 2 2 160
M u s s o n ................ 2 2 — 160

zusammen 8 8 — 1 020

Belgien insgesamt | 56 55 1 10 813

1) Nach dem Jahrbuch des „American Iron and 
Steel Institute" fiir 1925. -  Vgl. S t.u .E . 45 (1925) S. 1759.

2) Teilweise berichtigte Zahlen.

Bergbau und Eisenindustrie sowie AuBenhandel Kanadas 
in den Jahren 1924 und 19251).

(In  t zu 1000 kg.)

Kohle, Fórderung . . . .
19242) 1925

12 369 523 11 915 375
,, E in f u h r ..................... 15 172 720 15 270 385
,, A u s fu h r ......................... 701 489 712 976

Koks, E rze u g u n g ................ 820 750 1 334 596
,, Einfuhr ................ 473 309 773 322
,, A u s f u h r ......................... 20 996 40 817

Eisenerz, Yerladungen ab Grube 1 343 3 609
,, E in f u h r ..................... 1 074 646 1 039 927
,, A u s fu h r .................... 4 474 3 993

Roheisenerzeugung................ 629 360 606 019
darunter :

Thomas-Roheisen . . . . 363 427 416 143
Bessemer-Roheisen . . . . _ _

GieBerei-Roheisen . . . . 203 215 129 644
Sonstiges Roheisen . . . 62 718 60 232

Stahlerzeugung ......................... 671 434 768 587
darunter:

Siemens-Martin-Stahl . . 663 698 756 795
Bessemer-Stahl . . . 1 474 1 791
S tahlblocke................ 645 111 747 672
GuBstucke . . . . 26 323 20 914

Fertigerzeugnisse..................... 558 056 645 556
darunter:

S ch ie nen ............................. 206 405 197 015
Baueisen und Walzdraht . 128 112 159 610
Grob- u. Feinbleche, Han-

delseisen usw.................... 223 539 288 932
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Wirtschaftliche Rundschau.
Die Lage des oberschlesischen Eisen- 

marktes im 3. Vierteljahr 1926.
Die a llgem e ine  Lage war in der Berichtszeit da

durch gekennzeichnet, daB in der fortwahrenden ungiin- 
stigen Entwicklung des Eisenmarktes der fruheren Yiertel- 
jahre allenthalben ein Stillstand eintrat, der insbesondere 
in den letzten Wochen in manchen Erzeugnissen einer 
gewissen Geschaftsbelebung Platz machte. Auch an den 
Ausfuhrmarkten wurden die Yerhaltnisse gegenuber der 
trostlosen Lage, wie sie im Winter und Eruhjahr vor- 
herrschte, im Hinblick auf die sehwebenden internatio
nalen Eisenyerhandlungen und im Zusammenhang mit 
der Befestigung der Frankenwahrungen etwas freund- 
licher. Belgisohes Stabeisen, das Mitte Ju li fob Ant- 
werpen nur £ 4.10.— bis 4.12.— kostete, notierte auf der 
Briisseler Eisenbórse yom 22. September 1926 bereits 
wieder mit £  5.8. — ; es wurden sogar Preise bis zu £ 5.10. — 
genannt. Trotz dieser unyerkennbaren Besserung darf 
nicht iibersehen werden, daB noch eine ganze Anzahl von 
Betrieben nicht ausreichend beschaftigt ist, und daB 
auch die Erlose in yieler Hinsicht zu wiinschen ubrig 

lassen.
Der K o h le n m a rk t stand in der Berichtszeit ganz 

unter dem Zeichen des englischen Bergarbeiterstreiks. 
Wenn auch zunachst nennenswerte Abschliisse m it Eng
land selbst noch nicht getatigt werden konnten, so machte 
sich doch eine gewisse Belebung des Inlandsmarktes an 
den Kiistengebieten bemerkbar, die fruher ais Haupt- 
abnehmer englischer Kohle in Betracht kamen. Indessen 
yeranlaBte die unerwartet lange Dauer des englischen 
Streiks schon im 2. Julidrittel auch die englischen Ver- 
braucher, sich m it deutsch-oberschlesischer Kohle ein- 
zudecken, da der westfalische Kohlenmarkt nicht in der 
Lage war, allen Anforderungen unverzuglich nachzu- 
kommen und die polnisch-oberschlesischen Gruben mit 
mannigfachen Schwierigkeiten in den Verkehrsverhalt- 
nissen zu kampfen hatten. Die Kohlenausfuhr ging aller
dings im September gegenuber dem Monat Ju li wieder 
zuriick. Die Steigerung der inlandischen Nachfrage ist 
z. Zt. besonders auf starkere Anforderungen der Zucker- 
fabriken sowie des Handels zuriickzufuhren, der in 
groBerem Umfange bereits Hausbrandkohle fiir den 
Herbst- und Winterbedarf abruft.

Der U m sch lagsve rkeh r auf der Oder konnte sich 
im allgemeinen gut entwickeln, wenn auch in der letzten 
Zeit infolge des Tiefstandes der Oder die Wasseryerla- 
dungen eingeschrankt werden muBten. Die Frachtsatze 
gingen bei der groBen Nachfrage nach Kahnraum ziem- 

lich scharf in die Hohe.
Im  Gegensatz zum Kohlenmarkt trat in den Absatz- 

yerhaltnissen von Koks in der Berichtszeit keine wesent- 
liche Aenderung ein. Immerhin kann man auch hier von 
einer gewissen Besserung sprechen, die in der Hauptsache 
auf die zunehmende Winterbeyorratung zuriickzufuhren 
ist. Der Bergarbeiterstreik in England wirkte sich bisher 
auf dem Koksmarkt kaum aus. Die oberschlesischen 
Kokereien konnten allerdings infolge des Fortfalles der 
englischen Kokslieferungen einige groBere Posten nach 
den nordischen Landern yerladen, jedoch nur yereinzelt 
und zu sehr gedriickten Preisen. Die Haldenbestande 
konnten entsprechend yermindert werden.

Der englische Kohlenarbeiterstreik, der die Hoch- 
ofenindustrie in England zum fast yolligen Stillstand 
brachte, hatte zur Folgę, daB die E rzye rsch iffung en  
nach England yollstandig ausfielen. Die Folgę davon 
war in den ersten Wochen des Berichtsyierteljahres ein 
drangendes Angebot in Erzen aller Art und ein scharfer 
Riickgang der Preise, insbesondere fiir nordafrikanische 
und nordfranzosische Erze. Seit einigen Wochen hat sich 
jedoch die Lage unyerkennbar geandert. Die Seefrachten 
zeigen seit einiger Zeit eine scharf ansteigende Richtung. 
Der yerfiigbare Schiffsraum wird zum grofien Teil fiir 
Kohlenverfrachtungen nach England belegt, so daB ins
besondere fiir Erzverfrachtungen aus Nordafrika und 
Spanien kaum Schiffsraum zur Verfiigung steht. Fiir 
die wenigen Dampfer, die im Mittelmeer erhaltlich waren, 

muBten ungewohnlich hohe Raten gezahlt werden.

Diese Yerhaltnisse am Frachtenmarkt und im Zu
sammenhang damit, daB man von der Beilegung des eng
lischen Kohlenarbeiterstreiks eine erhebliche Nachfrage 
der englischen Hochofen erwartet, haben zur Folgę ge- 
habt, daB die billigen Erzangebote seit einiger Zeit auf- 
gehort haben und der Erzmarkt im allgemeinen eine un
yerkennbar steigende Richtung auf weist.

Wie in den fruheren Monaten war auch zu Beginn 
des Berichtsyierteljahres die Marktlage im Roheisen- 
geschaft ausgesprochen schlecht, und zwar in erster 

Linie deshalb, weil sowohl die GieBereien ais auch die 
Maschinenfabriken sehr schwach beschaftigt waren. 
Auch die Bautatigkeit hatte nicht in dem erwarteten Um
fange eingesetzt. Seit mehreren Wochen ist jedoch eine 
leichte Besserung eingetreten. Die GieBereien scheinen 
allmahlich wieder besser beschaftigt zu sein, und auch in 
yerschiedenen Zweigen des Maschinenbaues ist eine er- 
hohte Besehaftigung zu erkennen. Die Abrufe sind in den 
letzten Wochen erheblich besser geworden. Mit der Besse
rung der Frankenwahrungen haben auch die Schleuder- 
angebote franzosischen Roheisens aufgehórt. Englisches 
Roheisen ist z. Zt. vom Weltmarkt yerschwunden.

Das W a lze ise ng e sch a ft brachte gegenuber dem 
zweiten Vierteljahr zunachst im Monat Ju li einen etwas 
besseren Auftragseingang, der im allgemeinen auch in 
den beiden folgenden Monaten der Berichtszeit anhielt. 
Bei der Verladung machte sich das Fehlen von er- 
mafiigten Zubringertarifen zu den Oderumschlagsplatzen 
sehr unangenehm bemerkbar, die zur Verbilligung des 
Verkehrs nach Berlin und den Ostseeproyinzen dringend 
benotigt werden. Auch kamen teilweise wieder groBere 
Preisunterbietungen vor, die yornehmlich im Ju li auf 
den lothringischen Wettbewerb bzw. auf die Preisstellung 
der Saarwerke zuriickzufuhren waren. Der ostober- 
schlesische Wettbewerb ist bekanntlich fiir die Dauer des 
Zollkrieges so gut wie ausgeschaltet, jedoch besteht die 
Gefahr, daB nach Aufhebung der KampfmaBnahmen 
gegenuber Polen die polnischen Werke m it Hilfe ihres 
Yalutadumpings ohne weiteres die niedrigen deutschen 
Einfuhrzólle iiberschreiten, zumal da die polnisehe Re
gierung fiir die Ausfuhr polnischer Walzwerkserzeugnisse 
nunmehr Ausfuhrpramien in der Hohe yon 35 bis 45 Zloty 
je t eingefuhrt hat.

Die oberschlesischen R o h ren  werke hatten im Be- 
richtsyierteljahr im Auftragseingang einen kleinen Auf- 
schwung zu yerzeichnen, der zum Teil auf einen gróBeren 
Bedarf des Inlandes, zum Teil aber auch auf einen besseren 
Eingang der Auslandsspezifikationen zuriickzufuhren war. 
NaturgemaB kann aus dieser augenblicklichen Marktbe- 
lebung kein endgiiltiger SchluB in dem Sinne gezogen 
werden, daB in der bisherigen schlechten Besehaftigung 
der Rohrenwerke nunmehr endlich die erwiinschte Besse
rung von langerer Dauer eintritt. Allerdings sprechen 
yersehiedene Anzeichen dafiir, daB der Tiefstand iiber- 
wunden und ein langsamer Aufschwung zu erwarten ist.

Das Drahtgeschaft yerlief zu Beginn der Berichts
zeit ausgesprochen ruhig. Der Beschaftigungsgrad hatte 
im Ju li gegenuber dem Monat Jun i eher noch etwas nach- 
gelassen. Erst allmahlich machte sich am Baumarkt das 
Bestreben bemerkbar, m it Riicksicht auf die vorge- 
schrittene Jahreszeit die notwendigen Bauten moglichst 
rasch noch zum AbschluB zu bringen, so daB im August 
der Auftragseingang in allen Drahtwaren etwas besser 
wurde. Diese Besserung hielt auch im September noch an, 
jedoch bestellte die Kundschaft nach wie vor immer nur 
den allernotwendigsten Bedarf, ohne groBere Eindeckun- 
gen fiir einen langeren Zeitraum yorzunehmen.

Der B le ch m ark t lag wahrend der ganzen Berichts
zeit uberaus lustlos. Auftrage gingen stets nur in so ge- 
ringem Umfange ein, daB die Besehaftigung in einfacher 
Schicht kaum sichergestellt war. Anfang September trat 
im Gegensatz zum Westen, der zu gleicher Zeit von einer 
Belebung des Blechmarktes berichtete, ein solcher Riick- 
gang ein, daB wieder zur Einlegung yereinzelter Feier- 
schichten geschritten werden muBte. Die Lieferfristen 

beschriinkten sich im allgemeinen auf die Dauer der Aus- 
walzarbeit. Das Geschaft in Fein-, Mittel- und Grob- 
blechen war gleich sehleppend. Preislich lagen die Yer
haltnisse am ungiinstigsten fiir Fein- und Mittelbleche,
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die im Gegensatz zu den Grobblechen nicht syndiziert 
sind und daher einem ziigellosen Wettbewerb ausgesetzt 
waren.

In  E ise nbah n zeu g  gingen zu Beginn des Viertel- 
jahres einige wenig umfangreiche Auftrage in Lokomotiv- 
Kiimpelteilen, Radreifen, Radsatzen und Eisenbahn- 

puffern vom Eisenbahnzentralamt ein. Die Hoffnung auf 
weitere namhaftere Bestellungen erfiillte sich trotz des 
der Reichsbahn gewahrten Reichskredites nicht, so daB 
die auf die Erzeugung von Eisenbahnzeug eingestellten 
Betriebe ihre Leistungsfahigkeit durohweg nur zu einem 
geringen Teil ausnutzen konnten.

In  G uB róh ren  gingen die Inlandsauftrage im Be- 
richtsvierteljahr etwas zuriick, so daB die Lagerbestande 
zunahmen. Fiir das Auslandsgeschaft kamen gegen 
SchluB des Vierteljahres Vereinbarungen mit den fran
zósischen und belgischen Róhrengiefiereien zustande, von 
dereń Wirkung ein Aufhóren der verlustbringenden 
Schleuderpreise wenigstens fiir den zunachst von der 
Yereinbarung betroffenen Teil des Auslandsmarktes 
erwartet werden kann. Die Beschaftigung in den E is e n 
gieBereien blieb unzureichend. Die Lage des Ma- 
sch inenbaues war auch in Oberschlesien entsprechend 
den Verhaltnissen des deutschen Gesamtmaschinenbaues 
unerfreulich. Arbeiterzahlen und Arbeitszeit standen weit 
unter den normalen Verhaltnissen. Dementsprechend 
waren auch die Preise unbefriedigend. Auch auf dem 
Arbeitsgebiet des E isenhoch- , Briicken- und Appa- 
ratebaues trat keine Aenderung in dem starken Arbeits- 
mangel ein. Die von der Notstandsfiirsorge zu erwarten- 
den Arbeiten machten sich bis jetzt noch nicht fiihlbar.

Die Lage des franzósischen Eisenmarktes 

im September 1926.

Die Lage des franzósischen Eisenmarktes war im 
September durch starkę Nachfrage des Auslandes und 
yerhaltnismaBige Ruhe im Inlande gekennzeichnet. Nur 
zu Ende des Monats rief das Nachlassen sowohl der Zahl 

ais auch des Umfangs der abgeschlossenen Geschafte 
eine kleine Preissenkung hervor, wahrend vorher infolge 
des Hochstandes der Auslandsdevisen die Preise sehr 
fest gelegen hatten. Der englische Streik begiinstigte 
die Ausfuhrtatigkeit der franzósischen Industrie, wahrend 
die Zuriickhaltung der franzósischen Verbraucher der 
Hoffnung auf eine Preissenkung entstammte. Trotz des 
leichten Nachgebens der Preise Ende September ist nicht 
mit einer Yerwirklichung dieser Hoffnung zu rechnen, 
insbesondere da alle Werke gut beschaftigt sind und 
der internationale Eisenpakt abgeschlossen werden 
konnte. Inzwischen haben die franzósischen Werke mit 
einem Anwachsen der Gestehungskosten zu kampfen, 
yeranlaBt durch erhohte Preise fiir Koks und Kohlen 
und durch das Anziehen der Frachten und Lóhne, bleiben 
aber lieber dem Markte fern, ais daB sie Preiszugestand- 
nisse einraumen.

Seit dem 1. September ist nur die Halfte des von 
Deutschland gelieferten Kokses ais Reparationskoks 
yerrechnet worden; der Rest erfolgte in freier Lieferung. 
Ais Ausgleich hat das Kohlensyndikat den Kokspreis 
von 21,45 M auf 19,80 M ermaBigt. Der Yersand wird 
seit dem 1. September iiber Belgien geleitet, was die Ver- 

sandkosten vermindert. Geliefert wurden in den ersten 
28 Tagen des Monats 110 336 t.

In  F e rro leg ie ru ngen  konnte man eine Abnahme 
der Geschaftstatigkeit feststellen, doch blieb die Lage 
zufriedenstellend. Gegen Mitte des Monats erholte sich 
der Markt infolge der Abschwachung des franzósischen 
Franken. Die Auftrage stammten fast ausschlieBlich 
aus dem Auslande. Die fiir den September festgesetzten 
Preise wurden vorlaufig fiir Oktober beibehalten. Wah
rend des ganzen Monats kostete in Fr. je t:

Spiegeleisen
10-12%  M n .................. 915
12-14%  .......................... 950
14-16%  „ ....................990

16-18 %  „ ....................1050
18-20%  .............. ............1123

T I T

Der R o h e is e nm a rk t konnte weiterhin befriedigen. 
Allerdings machte die iiberaus groBe Geschaftstatigkeit 
der vorhergehenden Monate einer Abnahme der Auftrage 
Platz, besonders da sich der heimische Markt iiber seine 
Bediirfnisse hinaus eingedeckt hatte. Er bewahrte daher 
seit Mitte September eine gewisse Zuriickhaltung, die 
mehr dem Wunsche entsprang, die Lagerbestande abzu- 
stoBen, ais dem, auf die Preise einen Druck auszuiiben. 
Die O. S. P. M. beschloB, fiir den Oktober die bisherigen 
Preise fiir phosphorreiches GieBereiroheisen und Hamatit- 
roheisen beizubehalten. Die fiir den Inlandsmarkt fiir 
Oktober bestimmte Menge wurde auf 45 0001 fiir Hamatit- 
roheisen und 35 000 t fiir phosphorreiches GieBereiroh
eisen festgesetzt. AuBerdem ist eine Zusatzmenge von 
5000 t  vorgesehen. Die Preise anderten sich im Sep
tember nicht und betrugen je t  in F r .:

Phosphorreiches GieBereiroheisen (ab Longwy)
Nr. 3 P. L ........................................................600
Nr. 4 P. L ........................................................599
Nr. 5 P. L ........................................................598
Nr. 3 P. R ....................................................... 590
Nr. 4 P. R ....................................................... 585
Nr. 5 P. R ....................................................... 580

Phosphorarmes GieBereiroheisen (ab Hiitte) . 670 
Hamatitroheisen (ab Ostbezirk)

fiir GieBerei ................................................. 740
fiir S tah le rzeugung .....................................740

Die Geschafte auf dem H a lb ze u g m ark t blieben 
sehr umfangreich, hauptsachlich infolge der englischen 
Nachfrage. Vorgewalzte Blocke und Kniippel waren 
besonders gesucht. Die Ausfuhrpreise blieben um so 
fester, ais die zur Verfiigung stehenden Mengen wenig 
umfangreich waren und stark gefragt wurden. Die heimi- 
schen Yerbraucher, die sich im normalen Umfang ein
gedeckt hatten, erteilten keine groBeren Auftrage. Es 
kosteten in Fr. bzw. in £  je t:

2. !). 16. 9. 30. 9.

Bohblocke (Inland) . . 640— 680 620— 650 620— 650
Yorgew. Blocke (In land) 680— 730 650— 700 660— 700
Vorgewalzte Blocke (Aus

fuhr fob Antwerpen) 4.9.6 b. 4.10.6 4.12.- b. 4.14.- 4.15.-b. 4.17.- 
Kniippel (In land) . . . 730— 780 700— 750 710—750
Kniippel (Ausfuhr fob

Antwerpen)................4.13.-b. 4.15.- 4.17.6 b. 4.19.6 4.19.6 b. 5.3.-
Platinen (In land) . . . 750— 800 730— 780 730—780
Platinen (Ausfuhr fob

Antwerpen)......5.1.-b.5.2.6 5.6.-b. 5.8.- 5.8.-b. 5.10.6
Bohrenstreifen (In land) 675— 725 650— 700 650— 700
Bóhrenstreifen (Ausfuhr 

fob Antwerpen) . . . 5.17.-b. 5.19.6 5.19.-b. 6.3.- 6.3.-b. 6.6.-

Das Sinken der Nachfrage nach W alzerzeug-  
nissen auf dem Inlandsmarkte, das schon im August 
festgestellt werden konnte, trat im September noch
starker in die Erscheinung. Wenn noch zahlreiche Werke 
gut beschaftigt waren, so sahen sie sich mittlerweile 
doch gezwungen, nach neuen Auftragen zu suchen und 
den Verbrauchern Preiszugestandnisse zu machen, be
sonders fiir groBe Auftrage. Anderseits verzógerten
zahlreiche Yerbraucher ihre Bedarfsdeckung m it Riick- 
sicht auf das Nachgeben der Preise. Das Ausfuhr- 
geschaft war im wesentlichen bei fester Haltung un- 
verandert. Es kosteten in Fr. bzw. in £  je t:

2. 9. 16. 9. 30. 9.

Handelsstabeisen (In land) 950— 1000 920— 950 920— 925
Trager (In land). . . . 900— 950 880— 920 830— 880
Walzdraht (In land) . . 1125— 1150 1100—1120 1075—1100
Stabeisen (Ausfuhr fob

A ntw erpen)................ 5.1.- b. 5.2.- 5.5.- b. 5.6.- 5.9.- b. 5.10.6
Trager P. A. (Ausfuhr

fob Antwerpen) . . . 5.-.- b. 5.1.- 5.3.- b. 5.4.6 5.6.6 b. 5.8.-
Trager P. N . (Ausfuhr 

fob Antwerpen) . . . 4.19.6 b. 5.-.- 5.2.- b. 5.4.- 5.5.- b. 5.7.-
Bandeisen (Ausfuhr fob

Antwerpen)................ 6.14.- b. 6.16.6 6.12.- b. 6.14.- 6.12.- b. 6.15.6
Walzdraht (Ausfuhr fob

Antwerpen)................ 5.8.- b. 5.10.- 5.10.6 b. 5.11.- 5.13.- b. 5.15.-

Der B le c h m a rk t lag fest trotz einer gewissen 
Zuriickhaltung des Verbrauchs. Feinbleche waren ver- 
haltnismaBig schwach, und die Werke bewilligten fiir 
feste Auftrage Preiszugestandnisse. Die Nachfrage nach 
Mittelblechen in Martingiite war sehr stark. Die verfiig- 
baren Mengen waren gering und wurden besonders leb- 
haft vom Auslande verlangt. In  Grobblechen war die 
Nachfrage zufriedenstellend. Es kosteten in Fr. bzw. 
in £  je t:
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2. 9. 16. 9. 30. 9.

Grobbleche (Inland) . . 1000— 1050 1000— 1050 1000 1050
Grobbleche (Ausfuhr fob

Antwerpen)................5.12.-b. 5.13.- 5.15.-b. 5.17.- 6.3.- b. 6.4.6
Mittelbleche (Inland) . 1350—1400 1350— 1400 1350 1400
Mittelbleche (Ausfuhr) . 7.12.-b. 7.15.- 7.13.-b. 7.16.- 8.2.6 b.8.4.- 
Feinbleche (Inlandl . . 1650— 1700 1650—1700 1625 1675
Feinbleche (Ausfuhr) 1 0 .1 1 .-b.l0 .1 3.6  10.13.-b 10.16.- 11.-.-b. 11.8.- 
Breiteisen (Inland) . . 930—980 930— 980 925 975
Riffelbleche (Ausfuhr) . 6.3.- b. 6.4.- 6.4- b. 6.5.- 6.10.6 b. 6.14.-

Der D rah  tm a rk t  behauptete wahrend des ganzen 
Monats eine sehr feste Haltung; die Auftrage waren zahl- 
reich und iiberschritten weit die Liefermóglichkeit. 
Die Werke lehnten neue Auftrage ab; die Preise blieben 
sehr fest m it Richtung nach oben. Es kosteten in Fr. je t : 

2. 9. 16. 9. 30. 9.

Blanker Draht . . . .  1550—1650 1650—1750 1650— 1750
Gegliihter Draht . . . 1700—1800 1800—1900 1800— 1900
Verzinkter Draht . . . 2150— 2250 2200— 2300 2200— 2300
Verzinkter blanker

D r a h t .........................  2500—2600 2600—2700 2600— 2700
D rah ts tifte .....................  1750—1850 1850— 1950 1850—1950

Die Lage des belgischen Eisenmarktes 
im September 1926.

Der belgische Eisenmarkt lag wahrend des ganzen 
Monats bei anziehenden Preisen sehr fest. Die Mehrzahl 
der Werke ist fur viele Monate m it Auftragen bis zur 
Grenze der Leistungsfahigkeit besetzt; die Lieferfristen 
erreichten im allgemeinen 20 Wochen. Die Lage befe- 
stigte sich noch besonders zur Mitte des Monats, ais man 
ein neues Anziehen der Auslandswechsel feststellte. 
Auch hatten sich zahlreiche Werke vom Markt zuriick- 
gezogen und iiberlieBen das Feld dem auslandischen 
Wettbewerb. Ende September machte sich auf dem 
Markt eine gewisse Verwirrung bemerkbar. Die Erzeuger 
lehnten es mit Rucksicht auf das standige Anwachsen 
der Gestehungskosten yielfach ab, Geschafte zu den 
gegenwartigen Preisen hereinzunehmen. Bei den Yer- 
brauchern herrschte Unruhe und Unentschlossenheit, 
doch sahen sie sich gezwungen, sich einzudecken, da der 
AbschluB des internationalen Eisenpaktes und das Fort- 
dauern des englischen Streiks ihnen wenig Hoffnung 
lieBen, Preiszugestandnisse zu erhalten. Fiir den Oktober 
setzte das belgische Kokssyndikat den Preis von 215 
auf 230 Fr. je t fest. Im  freien Handel schwankten die 
Preise Anfang Oktober zwischen 235 und 240 Fr.

Der R o he ise nm ark t war bei starker Nachfrage 
sehr fest. Wahrscheinlich werden die Preise Anfang 
Oktober von neuem in die Hohe gehen. Die Ausfuhr- 
preise betrugen Ende September 73/— 8 fob Antwerpen. 
Es kosteten in Fr. je t:

B e lg ie n :  2. 9. 16. 9. 30. 9.
GieBereiroheisen Nr 3 P . L ..............  610 610— 615 610— 615
GieBereiroheisen Nr. 4 P. L .......... .... 575 575 575
GieBereiroheisen Nr. 5 P . L ..............  565 565 565
GieBereiroheisen m it 2,5 bis 3 %  Si . . 600 600 600
Thomasroheisen, Giite O. M .................  575 575 575

l a s e m b n r g :
GieBereiroheisen Nr. 3 P. L .................  610 610— 615 610— 615
Thomasroheisen, Giite O. M .................  575 575 575

Der H a lb ze u g m ark t erfreute sich unyerandert 
einer beispiellosen Geschaftigkeit. Die Nachfrage blieb 
wahrend des ganzen Monats gewaltig; die Werke muBten 
daher einen groBen Teil der Auftrage ablehnen, weil sie 
fiir mehrere Monate besetzt waren und ihre Leistungs
fahigkeit nicht weiter steigern konnten. Die Lage der 
luxemburgischen Werke war gleichfalls ausgezeichnet. 
Die von ihnen yerlangten Preise uberschritten noch die- 
jenigen der belgischen Werke. Lediglich das Aufhoren 
des englischen Streiks konnte diesen Marktzweig auf den 
normalen Stand zuriickfuhren. Es kosteten in £ je t: 

B e lg ie n :  2. 9. 16. 9. 30. 9.
Rohblócke (Ausfuhr) . 4.7.- b. 4.9.6 4.10.-b. 4.12.- 4.13.- b. 4.15.- 
Yorgewalzte Blócke (Aus

fu h r ) ............................ 4.9.- b. 4.10.- 4.12.6 b. 4.15.- 4.15.-b. 4.17.6
Kniippel (Ausfuhr) . . 4.14.-b. 4.16.- 4.18.- b. 5.-.- 5.-.- b. 5.2.6
Platinen (Ausfuhr) . . 5.-.- b. 5.2.- 5.6.- b. 5.7.6 5.7.-b. 5.10.-
Róhrenstreifen (Ausfuhr) 5.17.6 b. 6.-.- 6.-.- b. 6.2.6 6.2.6 b.6.5.-

L u ie m b u r g :
Yorgewalzte Blócke

(A usfuhr).................... 4.9.6 b. 4.11.- 4.13.- b. 4.15.- 4.15.6 b. 4.18.-
Kniippel (Ausfuhr) . . 4.15.-b. 4.17.- 4.18.6 b. 5.1.- 5.5.-
Platinen (Ausfuhr) . . 5.1.- b. 5.2.6 5.6.- b. 5.7.6 5.12.-
Rohrenstreifen (Ausfuhr) 5.18.-b. 6.-.- 6.1.- b. 6.3.- 6.4.- b. 6.6.-

In W a lz e is e n  entwickelte sich das Auslandsgeschaft 
ebenfalls sehr giinstig, wahrend die Nachfrage aus dem 
Inlande nicht sehr umfangreich war. Hier iibte das 
Anziehen der Preise fur alle Rohstoffe, der Frachten 
und der Lóhne auf die Gestehungskosten einen starken 

EinfluB aus. Infolgedessen war die von den Verbrauchern 
beobachtete Zurtickhaltung sehr groB. Es scheint jedoch, 
daB sie keine besonders dringenden Bediirfnisse zu be- 
friedigen haben, da sie sich in den vorhergehenden 
Monaten iiber ihre Bediirfnisse hinaus eingedeckt haben. 
Es kosteten in £ bzw. in Fr. je t:

B e lg ie n :  2. 9. 16. 9. 30. 9.
Handelsstabeisen (Ausf.) 5.-.- b. 5.2.- 5.4.- b. 5.5.- 5.10.-
Rippeneisen (Ausfuhr) . 5.10.- b. 5.12.- 5.14 - b. 5.15- 6.-.-
Trager P  N. (Ausfuhr) . 4.19.- b. 5.-.- 5.1.- b. 5.2.- 5.5.- b. 5.6.-
Trager P. A. (Ausfuhr). 4.18.6 b. 4.19.- 5.2.- b. 5.3.- 5.6.- b. 5.7.-
Winkeleisen (Ausfuhr) . 5.-.- b. 5.2.6 5.4- b. 5.5.- 5.10.-
Drahtstabe (Ausfuhr.) . 5.7.6 b. 5.10.- 5.12.6b. 5.15.- 5.15.- 
Walzdraht (Ausfuhr) . 5.7.6 b. 5.10.- 5.10.- 5.12.6 b. 5.15 -
Bandeisen (Ausfuhr) . 6.15.- 6.7.- b. 6.10.- 6.10.- b. 6.12.-
Kaltgewalztes Bandeisen

(A u s f u h r ) ................ 9.5.- b. 9.7.6 9.7.6 9.5.- b. 9.10.-
Runder Draht (Ausfuhr) 8.7.6 b. 8.10.- 8.10.- 8.12.6 b. 8.15.-
Viereck. Draht (Ausfuhr) 8.10.-b. 8.12.6 8.12.6 8.15.-b. 8.17.6
Sechseck. Draht (Ausf.) . 8.12.6 b. 8.15/J 8.15.- 8.17.6 b. 9.-.-
S ch ienen ........................  875 925 975
Schienen (In land) . . . 925 975 1025
Handelsstabeisen(Inland) 925— 940 965— 975 990— 1020
Trager P. N. (Inland) . 890— 900 925—935 975— 985
Trager P. A. (In land) . 910—920 940— 950 990— 1000
Gr. Winkeleisen (Inland) 920— 930 965— 975 1015— 1025
KI. Winkeleisen (In land) 940—950 980— 990 1030— 1040
Warmgewalztes Band

eisen (In land) . . . .  1325 1400 1475
Kaltgewalztes Bandeisen

(In land)........................ 1450 1550 1625

L u x e m b u r g :
Handelsstabeisen (Ausf.) 5.2.- b. 5.3.- 5.5.- 5.10.-
Trager P. N. (Ausfuhr). 4.19.6 b. 5.1.- 5.2.6 5.5.- b. 5.6.-
Trager P. A. (Ausfuhr). 5.-.- b. 5.2.- 5.3.6 5.6.- b. 5.7.-
Drahtstabe (Ausfuhr). . 5.9.- b. 5.10.- 5.13.6 5.15.-
Walzdraht (Ausfuhr) . . 5.8.- b. 5.10.6 5.10.6 5.10.- b. 5.12.6

Der S chw e iB e isenm ark t, der Anfang September 
zufriedenstellend war, sah seine Tatigkeit im Verlauf 
des Monats abnehmen. Da die Werke noch gut beschaf
tigt waren, konnten sie ihre Preise jedoch leicht behaup- 
ten. Es kosteten je t:

2. 9. 16. 9. 30. 9.
SchweiBeisen Nr. 3 (In l.

ab Werk) . . . Fr. 900— 925 925 950— 975
SchweiBeisen Nr. 3 (Ausf. 

fob Antwerpen) . . £ 4.18.6 b. 5.-.- 5.-.- 5.1.6 b. 5.2.6

Der B le chm ark t zeichnete sich durch groBe Festig
keit aus. Ende September hatte sich die Mehrzahl 
der Werke vom Markt zuriickgezogen. Grob- und Mittel
bleche waren besonders gesucht, wogegen sich Fein
bleche infolge des lebhaften Wettbewerbs des Auslandes 
nicht der gleich groBen Nachfrage erfreuen konnten. 
Es kosteten in £ bzw. in Fr. je t:

Thomasbleche (Ausfuhr) 2. 9. 16. 9. 30. 9.
3/ i6 u . mehr mm . 5.12.- b. 5.13.- 5.14.-b. 5.15.- 6.2.6 b.6.5.-
i/s m m ................ 6.2.- b. 6.3.- 6.4.- b. 6.5.6 6.12.6b.6.15.-
3/33 mm ................ 6.13.- b. 6.15.- 6.15.- b. 6.17.6 7.2.6 b. 7.5.-
i/ie mm ................ 7.12.6 b. 7.13.6 7.12.6 b. 7.15.- 8.2.6 b. 8.5.-
1 mm ................ 9.7.6 b. 9.10.- 9.10.- b. 9.15.6 9.17.6 b. 10.-.
°/)0 m m ................10.10.-b 10.12.6 10.12.6b.10.15.- ll.-.-b.ll.l0.-

Riffelbleche . . . . ^  . 6.2.- b. 6.3.- 6.4.- b. 6.5.- 6.12.6 b. 6.15.-
Polierte Bleche . . . fl. 16,50 16,50 17,50
Bleche (In l.) 5 mm . 990 1150— 1200 1300—1350

4 mm . 1025 1200 1350
2 mm . 1075 1250 1400
l'/2 mm . 1150 1275 1425
1 mm . 1250 1350 1500
6/io mm . 1450 1550 1700

Polierte Bleche (In l.) . . 2300 2360 2550
Verzinkte Bleche (Inl.)

1 mm . 2800 2850 2950
6/10 mm 3600 3650 3750

Riffelbleche (In l.) 6 mm 970 1050 1125

Der D ra h tm a rk t war nicht so begiinstigt wie die 
anderen Zweige des Eisengeschaftes. Zwar blieb die 
Nachfrage aus dem Auslande zufriedenstellend, aber der 
Inlandsmarkt legte sich groBe Zuruckhaltung auf und 
erteilte Auftrage nur zu Preisen, die unter den von den 
Werken geforderten lagen. Es kosteten in £ bzw. in Fr. 
je t:

2. 9. 16. 9. 30. 9.
Drahtstifte (In land) . . 1500 1500 1500
Drahtstifte (Ausfuhr) . 7.7.- b. 7.8.6 7.12.- b. 7.16.- 7.12.- b. 7.15.- 
Blanker Draht (In land). 1400 1400 1400

Blanker Draht (Ausfuhr) 5.17.6 b. 5.19.6 6.-.- 6.-.-
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2. 9.

Gregliihter Draht (Inland) 1500
Gegluhter Draht (Ausf.) 6.15.6 b. 6.17.- 
Verziiikter Draht (In l.) 1850
Verzinkter Draht (Ausf.) 7.17.6 b. 7.19.- 
Stacheldraht (In land) . 2075
Stacheldraht (Ausfuhr) . 11.-.-

Der S e h ro ttm a rk t blieb sehr lebhaft; die Preise 
zogen infolge des Steigens der Devisen an. Ende Sep
tember sahen sich die Werke jedoch gezwungen, Preiszu- 
gestandnisse zu bewilligen infolge des starken Druckes 
der Kaufer. Es kosteten in Fr. je t:

2. 9. 16. 9. 30. 9.
Hochofenschrott . . . . 410—420 425—430 430—440
Martinschrott................ 410—420 445— 450 430—440
Kemschrott ................ 415— 430 450—470 445—455
D rehspane .................... 330— 340 350— 360 345— 350
MaschinenguB, erste

W a h l ........................ 540— 560 560— 580 570— 580
MaschinenguB, zweite

Wahl ........................ 500— 510 520— 525 525— 535

Die Lage des englischen Eisenmarktes 
im September 1926.

Die Fortdauer des Kohlenstreiks wirkte sich weiter 
ungiinstig auf die Eisenindustrie aus. Die Brennstoff- 
yersorgung blieb schwierig, obgleich amerikanische und 
festlandische Brennstoffmengen regelmaBiger und in 
groBerem AusmaBe bei den Stahlwerken eingingen und 
auch infolge einer teilweisen Arbeitswiederaufnahme 
weit mehr Kohle in den britischen Gruben gefordert 
wurde. Immerhin war Ende des Monats eine groBere 
Tatigkeit der britischen Walzwerke festzustellen ais je- 
mals seit Ausbruch des Streiks, was selbstverstandlich 
nur auf den Gebrauch eingefiihrten Brennstoffs und ein- 
gefiihrten Halbzeugs zuriickzufuhren ist. Die starkę 
Nachfrage bei den Festlandswerken erfolgte gerade in 
dem Augenblick, ais diese in Unterhandlung iiber die 
Bildung des europaischen Eisenkartells standen, was 
natiirlich ein Steigen der Preise yerursachte. Die briti
schen Verbraucher muBten tatsachlich jeden geforderten 
Preis zahlen; indessen war gegen Ende des Monats eine 
merkliche Verringerung der Nachfrage zu beobachten, 
was nach allgemeiner Annahme auf diese gesteigerten 
Stahlpreise zuriickzufuhren ist.

Auf dem A u s fu h rm a rk t war im allgemeinen 
eine groBere Lebhaftigkeit zu bemerken, die allerdings 
weniger den britischen Stahlwerken zugute kam ais den 
Eisenhandlern. Auftrage in Schienen wurden von Aegyp- 
ten und einigen Kolonien erteilt, doch waren sie nicht 
von besonderer Bedeutung und gingen an festlandische 
Werke, darunter auch einige deutsche, da die britischen 
Werke sich vom Markte fernhielten. Der Grad der
Schwierigkeit, Ware zu erhalten, wird auf 75 %  ge-
schatzt, weshalb die britischen Werke auch solche Ko- 
lonialauftrage, die sonst von ihnen selbst entgegen- 
genommen wurden, an das Festland gaben. Die Preise, 
zu denen diese Geschafte abgeschlossen worden sind, 
schwankten sehr, und offenbar wurden gelegentlich fest
landische Erzeuger dazu veranlafit, ihre iiblichen Preise 
zu ermaBigen, um solche Ausnahmegeschafte zu erhalten. 
Gegen Ende des Monats wurde ein guter Auftrag fiir 
Walzdraht yon kanadischen Kaufern an ein franzosisches 
Werk gegeben. Das Blechgeschaft war der lebhafteste 
Zweig der britischen Stahlindustrie; ein guter Teil der 
Herstellung ging nach iiberseeischen Markten. Die
Schwierigkeit der Werke bestand jedoch darin, die not- 
wendigen Mengen Feinblechbrammen zu lohnenden
Preisen zu erhalten. In  einigen Fallen verursachte das 
schnelle Steigen der Preise fiir festlandische Feinblech

brammen namentlich solchen Werken Verluste, die nicht 
zufallig eingedeckt waren. Die Lage besserte sich jedoch 
gegen Ende des Monats, was durch die Tatsache bewiesen 
wird, daB eines der bedeutenden Werke der Ostkiiste 
Ausfuhrauftrage fiir Winkeleisen annahm zu Preisen 
von ungefahr £  9. — . — , garantiert britisches Erzeugnis. 
Die Ausfuhrpreise britischer Werke zogen im Verlauf 
des Monats an. Anfang September kosteten Stabeisen 

£ — > Winkeleisen £  7.5.— und Trager etwa das
gleiche. Gegen Ende des Monats kosteten jedoch ver- 
fiigbare Mengen annahernd £  8.15.— bis 9 .- .- .

Das Ende des Monats fiel m it der Unterzeichnung 
des europaischen Stahlkartells zusammen. Trotz der 
Behauptungen des Gegenteils, die in festlandischen 
Zeitungen erschienen sind, ist der britische Handel im 
ganzen kein Gegner der neuen Vereinigung. Die briti
schen Stahlhersteller glauben, daB sie stets seit dem Kriege 
unter den niedrigen Preisen gelitten haben, zu denen fest
landische Stahlerzeugnisse dortselbst und auf dem 
Weltmarkt verkauft worden sind, was hauptsachlich 
auf den auBerst scharfen Wettbewerb zwischen fest
landischen Erzeugern zuriickzufuhren ist. Jede MaB- 
nahme, die ergriffen wird, um dieses zu verhindern, 
wiirde m it den Belangen der britischen Hersteller iiber- 
einstimmen. Die Handler anderseits sehen natiirlich 
jede Verbindung ungern, die ihr Ausspielen eines Er- 
zeugers gegen den anderen yerhindert; doch selbst sie 
bestatigen zu einem groBen Teil, daB durch die Preisunter- 
bietungen der letzten Jahre das Yertrauen selbst unter 
ihren eigenen Kaufern zerstórt wurde. Im  ganzen kann 
gesagt werden, daB, falls die neue Vereinigung keine 
wesentlichen Aenderungen in den bestehenden Verkaufs- 
gepflogenheiten herbeifiihrt und so althergebrachte Ver- 
bindungen zerstórt, kein groBer Widerstand von seiten 
des britischen Marktes gemacht werden wird.

Die Lage des E rzm a rk te s  war durch vollige Ruhe 
gekennzeichnet. Die Preise sind ausschlieBlich Nenn- 
preise gewesen m it 21/— S fiir bestes Rubio und 18/6 S 
fiir nordafrikanische Roteisensteine, beide cif Tees. 
Ais ein Beweis fiir die Geschaftslosigkeit auf diesem Markt 
mag die einzige Einfuhr nach Middlesbrough in Hohe 
von 5800 t  genannt werden, die auf Lager genommen 
wurden. Dies geschah auf Grund eines alten Vertrages. 
Besondere Zugestandnisse wurden den Kaufern gemacht, 
um sie zu bewegen, die Menge abzunehmen.

Wahrend des September war die Nachfrage nach 
R ohe isen  starker ais das Angebot. Da alle britischen 
Roheisenhersteller yom Markt yerschwunden waren — mit 
Ausnahme von drei oder vier Hochofen, von denen nur 
zwei in der Lage waren, ihre sehr yerringerte Erzeugung 
auf dem offenen Markt anzubieten —, kann gesagt werden, 
daB der englische Roheisenhandel aufgehórt hatte zu 
bestehen. Zwei der Hochofen in Cleyeland erzeugten 
wahrend des September noch eine gewisse Menge 
Roheisen, doch gegen Ende des Monats wurde die Her
stellung aufgegeben; die Preise stiegen von 91/— S fiir 
GieBereiroheisen Nr. 3 zu Anfang September auf 102/6 S 
gegen Ende. Etwas schottisches Eisen war ebenfalls 
erhaltlich zu Preisen, die zwischen 95/— und 120/— 8 
frei Eisenbahnwagen lagen. Dies fiihrte natiirlich zu 
einer bedeutenden Nachfrage nach festlandischem Roh
eisen, aber die angebotenen Mengen waren anscheinend 
begrenzt. Zu Anfang des Monats wurde luxemburgisches 
GieBereiroheisen Nr. 3 mit 71/— S fob bezahlt, Lieferung 
Oktober, wahrend Thomas-Roheisen zu 63/— 8 gehandelt 
wurde. Diese Preise stiegen nach und nach, und Ende 
September kostete luxemburgisches GieBereiroheisen 
Nr. 3 75/— bis 76/— S. Franzosisches Eisen m it 2,5 
bis 3 %  Si wurde zum Teil mit 75/— S bezahlt, und 
festlttndisches Thomas-Roheisen kostete 65/6 S.

Nach H a lb zeug  herrschte wahrend des ganzen Sep
tember die starkste Nachfrage, und da die Herstellung 
britischer Feinblechbrammen und Kniippel infolge des 
Kohlenstreiks unzureichend war, fiel der groBte Teil der 
Nachfrage an festlandische Werke. Die Preise stiegen 
wahrend des letzten Teils des Monats wóchentlich um 
einige Schilling. Anfang September kosteten yorgewalzte 
Blócke in Thomasgiite £  4.7.— fob Antwerpen, Kniippel 
£  4.12.— und Feinblechbrammen £  4.18.—, Lieferfrist 
Oktober. Diese Lage anderte sich plotzlich in der dritten 
Septemberwoche; Kniippel wurden bezahlt m it £4.17. — , 
wahrend einige festlandische Hersteller £ 4.18.— for- 
derten. Vorgewalzte Blócke waren nicht billiger ais zu 
£ 4.10.— zu erlangen, wahrend Feinblechbrammen zu 
£ 5.5.— und sogar gelegentlich zu £  5.7.6 angeboten 
wurden. Dieses Ansteigen fiihrte natiirlich zu einer Ver- 
ringerung der Kaufe, aber da die meisten Werke fiir 

Walz- und Fertigerzeugnisse Auftrage auszufiihren hatten, 
konnten sie sich nicht vom Markt zuriickziehen, sondern

16. 9. 

1600 
6.18.- 
1850 
8.-.- 
2075 
11.10.

. 30. 9. 

1500 
6.18.- 
1850 
8.-.- 
2075 
1 1 .10 .-
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Zahlentafel 1. D ie  P re is e n tw ie k lu n g  am  eng lis che n  E is e n m a rk t im  S ep tem ber 1926.

O-iefierei-Roheisen . 
Thomas-Roheisen .
K n iip p e l....................
Feinbleehbrammen . 
Thomas-Walzdraht . 
Han d e t ss tab eisen . .

3. September

Britischer 
Preis 

£ S d

4 10 0

Fest- 
landspreis 

£  S d

8 0 
2 6 

12 0 

18 0 
12 G 
0 0

10. September

Britischer 
Preis 

£ S d

4 11 0

8 10 0

Fest- 
landspreis 

£  S d

11 0 
3 0 

14 0 
1 0 

12 6 
1 0

17. September

Britischer 
Preis 

£  S d

4 12 0

8 10 0

Fest- 
landspreis 

£ S d

15 0
4 0

15 0
5 0

24. September

Britischer 
Preis 

£ S d

4 17 6

8 10 0

Fest- 
landspreis 

£  S d

3 11 6
3 4 0
4 17 0
5 6 0
5 15 0
5 7 8

30. September

Britischer 
Preis 

£ S d

2 G

Fest-
landspreis

£ S d
3 14 0
3 5 6
4 18 6
5 10 0 
5 15 0 
5 10 0

muBten die hoheren Preise bezahlen, die gegen Ende Sep
tember £  4.12 6 fob fur vorgewalzte Blocke, £4.18 bis 
£  4.19.— fiir Kniippel und £  5.9.— bis £ 5.10.— fiir Fein
blechbrammen erreicht hatten. Das Geschaft in Walz
draht war miihsam; die Preise schwankten und lagen 
zu Ende des Monats bei £  5.12.6 bis £ 5.15.— fiir 
Thomasgiite und £ 5.17.6 bis £ 6. — .— fiir Siemens- 
Martin-Giite.

Die Nachfrage nach F e rtig e rzeugn issen  war 
sohwankend, aber geniigend stark, um eine standige 
Aufwartsbewegung der Preise zu verursachen, was auf 
das verhaltnismaBig geringe Angebot und die steigenden 
Erzeugungskosten der britischen Werke zuriickzufuhren 
war. Die festlandischen Preise stiegen sogar in Erwartung 
des europaischen Eisenpakts noch schneller ais die briti
schen. Die britischen Herstellerpreise wurden gróBten- 
teils in Einzelabmachungen festgesetzt, aber Stabeisen 
kostete fiir jegliche Inlandsbelieferung £  8.15.— bis 
£9 . — .—, Winkeleisen £ 7.15.— bis £  7.17.6. YonWerken, 
die gezwungen waren, sich einzudecken, wurden sogar 
noch hóhere Preise bezahlt. An festlandischen Bórsen 
stiegen die Preise nur gering, aber es war britischen Kauf ern 
unmoglich, Erzeugnisse zu irgendeinem der dort genannten 
Preise zu erlangen. Anfang September waren die Preise 
£  4.19.— bis £  5. — .— fiir Handelsstabeisen, wahrend 
einige festlandische Hersteller £  5.5.— forderten. Einige 
tausend Tonnen Stabeisen wurden jedoch zu £  5.1.— 
fortgegeben. T- und Winkeleisen kosteten £  5.2.— und 
Trager £ 4.17.6 bis £5 . — .— fob. Diese Preise bewegten 
sich schnell wahrend der letzten Tage des Monats auf- 
warts; festlandisches Handelsstabeisen schwankte zwi
schen ungefahr £  5.6.— bis £  5.10.— ; 3/le- bis %zóllige 
Drahtstabe kosteten £  5.15. — . Fiir T- und Winkeleisen 
wurden im allgemeinen £  5.6.— bis £ 5.8.— bezahlt, 
wahrend Trager £  5.5.— bis £  5.2.6 kosteten. Einige deut
sche Werke nahmen mehrere stattliche Auftrage fiir 
Schiffsbleehe zu £  6.7.6 bis £  6.10.— entgegen. 3/16zóllige 
Bleche in Thomasgiite kosteten £  5.17.6; einige Auftrage 
fiir Universalstabeisen wurden von festlandischen Werken 
zu £  6. — .— fob iibernommen. Wahrend der letzten 
Septembertage wurde der Markt dadurch in Verwirrung 
gebracht, daB eine Anzahl Werke sich vom Markt zuriick- 
zog, und insbesondere durch die Unsicherheit, die durch 
die Bildung des europaischen Kartells hervorgerufen 
wurde. Wahrend des ganzen Monats kosteten 24-G ver- 
zinkte Wellbleche in Biindeln£ 16.5.— b is£ 16.10.— fob.

Ueber die Preise im einzelnen unterrichtet oben- 
stehende Zahlentafel 1.

Aus der italienischen Eisenindustrie. — Der langsam 
einsetzende Riickgang in der Beschaftigung der Eisen- 
hiittenindustrie, wie er hier im letzten Berichte ange- 
deutet wurde, hat wider Erwarten schnell sein Ende ge
funden. Mag es Yerdienst der energischen MaBnahmen 
der Regierung sein oder das durch das Wiederanziehen 
der Lire zuruekkehrende Vertrauen zur Wirtschaftslage, 
Tatsache ist jedenfalls, daB ein deutlich bemerkbares 
Anziehen auf der ganzen Linie festzustellen ist. Samt- 
liche Werke sind gut beschaftigt bei reichlichem Auf- 
tragsbestand. Zugleich haben allerdings auch die Kohlen- 
preise angezogen und die Preise fiir Walzerzeugnisse 
eine Erhóhung um etwa 6 Lire je 100 kg gegeniiber den 
zuletzt veróffentlichten erfahren. Es war den Indu
striellen unmoglich, auf die Dauer bei dem ununter- 
brochenen Ansteigen der Kohlenpreise den Maipreis, wie 
man eigentlich gehofft hatte, aufrechtzuerhalten.

Die nachfolgenden Geschaftsberichte einiger Werke, 
dereń Betriebsjahr m it dem 30. Jun i abschlieBt und die 
somit schon die Wirkungen der guten diesjahrigen Ge- 
schaftslage, wenn auch erst teilweise, haben ausnutzen 
konnen, lassen auch fiir alle anderen Werke schon jetzt 
einen guten JahresabschluB voraussehen.

Eine Frage, die einige Beunruhigung in die Reihen 
der Industriellen gebracht hat, vornehmlich durch die 
Unsicherheit, die sie fiir die Zukunft bringen konnte, 
ist die der neuen groBen westeuropaischen Eisenver- 
standigung, der Italien ferngeblieben ist. Die Meinungen, 
ob dies Fernbleiben richtig war oder nicht, sind noch 
ziemlich geteilt.

S oc ie ta  A lt i  F o rn i, F onde r ie , A cc ia ie r ie  e 
Ferrie re , F ranch i- G re go rin i, B rescia  (Kapitał 
120 Mili. Lire). Alle Yoraussagungen, wie sie friiher fiir 
das abgelaufene Geschaftsjahr gemacht wurden, haben 
sich erfiillt. Die Erzeugung hat sich auf allen Gebieten 
erheblich gesteigert. Besonders kraftige Entwicklung 
nahm die Herstellung guBeiserner Rohre, die auch fiir 
die Zukunft angesichts des Ausbaues der Wasseranlagen 
besonders im Siiden Italiens noch weiteren Aufschwung 
zu nehmen, yerspricht. Im  Walzwerk wurde die Her
stellung von Staatsbahnschienen aufgenommen. Der 
AbschluB ware noch erheblich gunstiger gewesen, aber 
der hohe Preis des Geldes, Erhóhung von Gehaltern und 
Lóhnen und trotzdem niedrig bleibender Verkaufspreis der 
Erzeugnisse haben das Ergebnis stark beeintrachtigt. Aus 
dem rd. 8,3 Mili. Lire betragenden Reingewinn kommen
8 %  Gewinnanteil zur Yerteilung.

S oc ie ta  A no n im a  O ffic in e  M e ta llu rg ic he  
B rogg i, M ilan o  (Kapitał 4 Mili. Lire). Mit Riicksicht 
auf erforderliche Ausbauten und Neubauten wurde eine 
Erhóhung des Kapitals auf 5 Mili. Lire beschlossen. Der 
gunstige Geschaftsgang des abgelaufenen Betriebsjahres 
gestattet bei einem ReiniiberschuB yon rd. 540 000 Lire 
die Yerteilung von 12 %  Gewinnanteil, die auch beschlos
sen wurde.

FrachtermaBigung fiir Eisen- und Stahlwaren sowie 
Maschinen. — An dieser Stelle ist haufig der Wunsch 
zum Ausdruck gebracht worden, die Deutsche Reichs
bahn-Gesellschaft móge endlich den BeschluB in Kraft 
setzen, der bereits in der 140. Sitzung der Standigen 
Tarifkommission vom Oktober 1925 gefaBt worden war. 
Hiernach sollten samtliche Eisen- und Stahlwaren der 
Tarifklasse A mit nur wenigen Ausnahmen, ferner die 
Maschinen, in die Klasse B und bestimmte landwirtschaf t- 
liche Maschinen und Gerate in die Klasse C versetzt 
werden. Im  Hinblick auf die damalige auBerordentlich 
ungiinstige geldliche Lage der Deutschen Reichsbahn- 
Gesellschaft ist die Durchfiihrung dieses Beschlusses 
immer wieder zuriickgestellt worden. Die Besserung 
der geldlichen Lage der Reichsbahn in den letzten Mo- 
naten konnte aber wieder zum AnlaB genommen werden, 
nunmehr auf die Durchfiihrung des genannten Beschlusses 
zu drangen, auch deswegen, weil die bisherige Tariflage 
der betreffenden Eisen- und Stahlerzeugnisse geradezu 
eine Ungereohtigkeit darstellte, die baldmóglichst auch 
ohne Sicherstellung eines Verkehrszuwachses, der den 
rechnerischen Einnahmeausfall ganz decken wiirde, durch 
die Durchfiihrung des Beschlusses beseitigt werden sollte1).

Erfreulicherweise hat die Deutsche Reichsbahn- 
Gesellschaft nunmehr mit Wirkung vom 1. Oktober 1926 
den BeschluB der Standigen Tarifkommission iiber die

') Ygl. St. u. E . 46 (1926) S. 1178/9.
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Herabtarifierung der Eisen- und Stahlwaren in Kraft 
gesetzt. Verwiesen wird auf die Bekanntmachung im 
Tarif- und Verkehrsanzeiger Nr. 104 vom 1. Oktober 1926. 
Die Gewahrung dieser Frachtvergiinstigung ist besonders 
deswegen anzuerkennen und zu begriiBen, weil sich die 
Reichsbahn-Hauptverwaltung nunmehr hierzu entschlos- 
sen hat, obwohl die geldliche Lage zweifellos noch immer 
nicht besonders giinstig ist. Der rechnerische Einnahme- 
ausfall wird aber sicherlich durch einen Mehryerkehr 
ausgeglichen werden. Jedenfalls ist nunmehr eine giiter- 
tarifarische Hartę beseitigt, die der Eisen- und Stahl
waren- sowie der Maschinenindustrie schon jahrelang 
nicht unerheblichen Schaden zugefugt hat,

Preise fur Metalle im 3. Vierteljahr 1926.

In  Reichsmark fiir 100 kg Ju li August
Durehschnittskurse Berlin .« .« M

Weichblei1) . . . . 63,545 65,387 64,088
Elektrolytkupfer2) 133,519 136,404 135,423
Zink (Freihandel) 68,875 68,727 68,975
Huttenzinn (Hamburg) 584,547 602,545 615,627
Nickel ..................... 345, — 345,- 345, -
Alum inium . . . . 235,227 232,50 223,250
Zink (Syndikatszink) 70, — 70,53 70,32

Lloyd’s Register of Shipping3). -  Der Bericht der 
Gesellschaft iiber das am 30. Jun i 1926 abgelaufene 
Geschaftsjahr 1925/26 betont, daB der englische Berg- 

arbeiterausstand unglucklicherweise in dem Augenblick 
ausbrach, ais sich erste Anzeichen einer Belebung des 
Handels bemerkbar machten. Der Streik hat zwar keinerlei 
bedeutenden EinfluB auf die Tatigkeit der Gesellschaft 
wahrend des Berichtsjahres ausgeiibt, da er erst im Mai 
ausbrach; die vollen Auswirkungen werden erst m it 
Ablauf des gegenwartigen Geschaftsjahres sichtbar 
werden. DaB diese Auswirkungen sehr ernster Natur 
sein werden, wird durch das Zuriickgehen der Inangriff- 
nahme neuer Bauten angezeigt.

Zur Begutachtung wurden der Gesellschaft die Piane 
fiir 361 neue Schiffe mit 1. 089 360 gr. t vorgelegt. Von 
den geplanten Schiffen sollen 744030 t =  68,3% in GroB
britannien und Irland und 345 330 t =  31,7 %  im Aus
lande gebaut werden. Obgleich also der insgesamt zu 
bauende Schiffsraum gegeniiber dem Vorjahre (1 229 7031) 
betrachtlich geringer ist, hat der Anteil GroBbritanniens 
und Irlands um 13,3 %  zugenommen. Von den im Be- 
richtsjahre von Lloyd eingetragenen 419 Schiffen mit 
insgesamt 1 330 507 gr. t wurden gebaut in :

GroBbritannien und Irland . . 269 807 627
Holland ............................. . 22 56 743
Deutschland ........................ . 27 198 172
Japan ................................. 7 29 762
Schweden................................. 9 30 446
D a n e m a r k .................... . 13 52 024
I t a l i e n ..................................... . 20 69 690
U. S. A ..................................... . 10 35 023
F rank re ic h ........................ 11 27 471
Brit. D o m in ie n .................... . 14 14 679

Der Tonnengehalt der eingetragenen Neubauten 
entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Jah r
Dampf- und 
Mofcorschiffe 

t

Segelschiffe

t

Zusammen

t

1913-1914 . .

1919-1920 . .
1920-1921 . .
1921-1922 . .
1922-1923 . .
1923-1924 . .
1924-1925 . .
1925-1926 . .

2 014 397 
4 186 882
3 229 188 
2 517 513 
1 610 624

874 651 
1 311 277 
1 324 789

5 788 
66 641 
15 943
6 479 
5 601

11 009

4 453
5 718

2 020 185 
4 253 523
3 245 130 
2 523 992 
1 616 225

885 660 
1 315 730 
1 330 507

') Blei, prompte Notiz aus der Metallborse.
2) Delnotiz.

3) Ygl. Iron Coal Trades Rev. 113 (1926) S. 451.

Die Gesamtzahl der in Lloyd’s Register eingetragenen, 
im B e tr ie b  b e f in d lic h e n  Schiffe betrug Ende Junil926 
9557 mit 29 172 698 t Wasserverdrangung, eine Tonnen- 
zahl, wie sie bisher nie erreicht worden ist. Von den 
Schiffen entfielen auf:

GroB
britannien und 
brit. Dominien

Andere

Lander
Zusammen

A
n
z
a
h
l

Brutto-
Tonnen-
gehalt A

n
z
a
h
l

Brutto- 
Tonnen- 
gehalt

i
Na
<1

Brutt o- 
Tonnen- 
gehalt

Dampf-u. Motor- 
schiffe a. Eisen 
und Stahl . 5287 15 079 804 3899 13 798 268 9186 28 878 072

Segelschiffe aus 
Eisen u. Stahl 173 07 450 124 172 113 297 239 563

Dampf- u. Segel
schiffe a. Holz 
u. ander. Bau- 
stoffen . . . 35 10179 39 44 884 74 55 063

Zusammen 5495 15 157 433 4062 14 015 265 9567 29172 698

Rechnet man zu diesen noch die im Bau befindlichen 
297 Schiffe mit 1 391 033 t  hinzu. so waren am Schlusse 
des Berichtsjahres insgesamt 9854 in Lloyd’s Register 
eingetragene oder noch einzutragende Schiffe m it iiber
30,5 Mili. gr. t Wasserverdrangung verfiigbar. 14 der im 
abgelaufenen Geschaftsjahre klassifizierten Schiffe mit 
insgesamt 146 3541 waren mit D am p f tu rb in e n a n tr ie b  
versehen. An Oeltankschiffen sind insgesamt — aus- 
schlieBlich derjenigen unter 1000 t — 43 mit 291 887 t 
oder 21,9 %  der Gesamttonnage hergestellt worden. 
Die Gesamtzahl der im Berichtsjahre zum Antrieb durch 
O e lm asch inen  gebauten Schiffe belief sich auf 57 mit 
303 835 t. An Schiffen m it einem Raumgehalt von 100 t 
und daruber sind in der Lloyd’s-Register-Ausgabe des 
Jahres 1926/27 insgesamt 62 67 1 937 Br. Reg. t einge- 
tragen. Die Yerteilung der Art des Antriebes und des 
Brennstoffes ist aus nachstehender Zusammenstellung 
ersichtlich:

Art der Maschine Brutto-Tonnengehalt

1
Kolbendampfmaschinen . . . . 50 040 978
D am pfturb inen ..................... 9 137 675
M o to ren .......................... 3 493 284

Zusammen 62 671 937

A rt der Feuerung

K o h le .................................. 40 935 114
Oel1) .................................. 21 736 823

Von den sonstigen mannigfachen Arbeiten und Unter
suchungen Lloyd’s, die in dem Jahresbericht ausfiihrlich 
behandelt werden, sei noch kurz erwahnt, daB im ab
gelaufenen Jahre insgesamt 331 263 m Ketten im Gewicht 
von 11 480 t  und 3457 Anker im Gewicht von 3820 t 
auf ihre Brauchbarkeit gepriift wurden. An Schiffs- 
und Kesselstahlblechen wurden von Beauftragten der 
Gesellschaft im In- und Auslande 643 989 t  gepriift. 
Samtliche Zahlen blieben hinter dem Durchschnitt 
normaler Jahre wesentlich zuriick.

Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. in Baden 
(Sehweiz). — Der AbschluB des Geschaftsjahres 1925/26 
weist in seinem wichtigsten Teile, dem Ergebnisse des 
Fabrikationskontos, wieder ein Bild der Besserung auf. 
Der Bericht stellt jedoch fest, daB die Lage der schweize- 

rischen Maschinenindustrie im allgemeinen zu giinstig 
eingeschatzt wird. Um den schwierigen Verhaltnissen zu 
begegnen, machte die Gesellschaft zunachst alle Anstren- 
gungen, um jeden Anforderungen an die Giite ihrer Er

zeugnisse gerecht zu werden. Ais Ersatz fiir verlorengegan- 
genes oder schwacher gewordenes Absatzfeld wurden be

reits vor mehreren Jahren Beziehungen in den Vereini<rten 
Staaten angekniipft, die zunachst zu einem Vertretungs-

J) Einschl. Schiffe, dereń Maschinen auf Kohlen- 
und Oelfeuerung eingerichtet sind.
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vertrage fuhrten. Um bei der riesigen Ausdehnung des 
nordamerikanischen Gebietes und den langen Yersand- 
wegen das Inlandsgeschaft griindlicher erfassen zu konnen, 
wurde im Oktober 1925, unter der Mitwirkung hervor- 
ragender amerikanischer Personlichkeiten, die A m erican  
B row n Boveri E le c tr ic  C o rp o ra tio n  gegriindet. 
Ein Teil der ausgedehnten Werkstatten in Camden 
(fruher New York Ship-Building Corporation) wurde auf 
die neuen Herstellungszweige umgestellt, wahrend die 
Werke der Apparatefabrik Condit Electrical Manu- 
facturing Corporation in Boston und der Transformatoren- 
fabrik Moloney Electric Company in St. Louis, die eben
falls in die amerikanische Firma eingeschlossen wurden, 
voll beschaftigt sind und sehr gut arbeiten.

Aus dem yielseitigen Arbeitsgebiet des Unter- 
nehmens sei kurz erwahnt, daB der D am p ftu rb inen-  
bau infolge der Fortschritte in der wirtschaftlichen Aiis- 
nutzung hoher Dampfdriicke und Temperaturen einen 
bedeutenden Aufschwung genommen hat. Auf dem Ge
biete der T urbokom pressoren ist die Bestellung auf 
einen Kompressor erwahnenswert, welcher im Kreislaufe 
einer chemischen Apparatur Gase von 200 auf 230 at 
komprimiert. Die Entwicklung von e lek trischen  
G eneratoren  zur Kupplung m it Dampfturbinen machte 
weitere Fortschritte. An groBen Generatoren fiir hydro- 
elektrische Anlagen sind erwahnenswert zwei Maschinen 
von je 20 000 kVA fiir Japan und drei von 35 000 kVA 
fiir Terni.

Von den der Gesellschaft nahestehenden Unterneh
mungen hat die M otor-Co lum bus A k tie ng e se ll
s cha ft f iir  e lek trische  U n te rnehm ungen , Baden, 
wieder sehr gut gearbeitet und fiir das mit dem 30. Juni
1925 schlieBende Geschaftsjahr eine Dividende von 9 %  — 
wie im Yorjahre — verteilt. Die E le k tr iz ita ts - G e 
se llscha ft A lio th , Basel, hat fiir das Geschaftsjahr 
1925, wie in den Yorjahren, eine Dividende von 5 %  be- 
zahlt. Die A k tie ng e se lls cha ft B row n, B overi & 
Cie., Mannheim, die im Geschaftsjahre 1924 nach Stabili- 
sierung der Wahrung noch unter den Folgen der voran- 
gegangenen Zeit zu leiden hatte und mit Yerlust ab- 
schloB, konnte im Geschaftsjahre 1925 ihren Umsatz 
wesentlich steigern und mit befriedigendem Ergebnisse 
arbeiten, so daB fiir dieses Jahr die Verteilung eines 
Gewinns von 7 %  vorgesehen ist.

Die Werkstatten der Com pagn ie  Electro-Meca- 
n iq ue , Paris, waren nahezu normal beschaftigt, die 
Ergebnisse lassen jedoch die Verteilung eines Gewinns 
nicht zu. Die Tecnom asio I ta l ia n o  Brow n B overi, 
Mailand, hat auch fiir das Jahr 1925 einen giiństigen 
AbschluB erzielt und wie in den letzten Jahren 10 %  Ge
winn ausgeteilt. Das Aktienkapital der A k tie se lskabe t 
N orsk E le k tr is k  & B row n B overi, Oslo, ist um 
50 %  herabgesetzt worden. Die Oesterre ich ischen  
Brow n-Boveri-W erke, A.-G., Wien, diirften eine 
etwas geringere Dividende ais im Vorjahre austeilen. Der 
AbschluB zum 31. Marz 1926 weist bei 11 715 419,64 Fr. 
Rohgewinn einen Reingewinn von 4 175 134,20 Fr. aus. 
Hiervon werden 500 000 Fr. der Riicklage und 250 000 Fr. 
dem Arbeiter-Hilfsbestande zugefiihrt, 149 671,45 Fr. 
Gewinnanteile an den Verwaltungsrat gezahlt, 350 000 Fr. 
zu Belohnungen verwendet, 2 744 000 Fr. Gewinn 
(7 %  gegen 6 %  i. V.) ausgeteilt und 181 462,75 Fr. auf 
neue Rechnung vorgetragen.

Buchbesprechungen.
Luegers Lexikon der gesam ten  T echn ik  und  

ih re r H ilfsw issenscha ften . 3., vollstandig neu- 
bearb. Aufl. Im  Verein mit Fachgenossen hrsg. von 
Oberregierungsbaurat a. D. E. Frey. Mit zahlreichen 
Abb. Stuttgart, Berlin und Leipzig: Deutsche Yerlags- 

.A.T1S t&lt 4 ̂
Bd. 1: A-Bohren. 1926. (3 BI., 811 S.) Geb. 

45 R.-M.

Luegers Lexikon, fiir dessen Neubearbeitung der 
zum ersten Małe ais Herausgeber zeichnende Oberregie
rungsbaurat a. D. E. F rey  wieder eine stattliche Zahl zum 
Teil schon lange fachschriftstellerisch tatiger Mitarbeiter

gewonnen hat, soli seiner Natur entsprechend eine alpha- 
betische Zusammenstellung aller in der Technik vor- 
kommenden Ausdriicke und dereń Erklarungen enthalten. 
Insofern entspricht das Lexikon zweifellos einem Bediirf- 
nis. Ob die Zusammenstellung in dieser Hinsicht voll- 
standig ist, laBt sich schwer beurteilen und ist erst bei 
langerem Gebrauche zu erkennen. Wenn aber das Lexi- 
kon dariiber hinaus offenbar durch eine gedrangte Dar
stellung des Sachgebietes in den einzelnen Zweigen selbst 
auch den Wettbewerb mit Handbiichern aufzunehmen 
sucht, so kann man sehr geteilter Meinung sein, wie weit 
ein solches Unterfangen zweckmaBig und iiberhaupt 
Aufgabe eines Lexikons ist. Wird z. B. unter dem Stich- 
wort „durchlaufende Balken“ der Berechnungsgang dar- 
gesteOt, so diirfte diese Darstellung fiir den Laien wohl 
kaum verstandlich sein, wahrend dem Fachmann durch 
einen Hinweis auf eine einschlagige fachwissenschaftliche 
Sonderveróffentlichung wahrscheinlich besser gedient 
ware. In  diesem Zusammenhange mogę gleich noch be- 
merkt werden, daB im allgemeinen eine etwas mehr plan- 
maBige Angabe der Literatur wiinschenswert erscheint; 
die abgedruckten Quellenangaben machen ófters den Ein- 
druck des Zufalligen.

Bei der Durc hsieht haben Stichproben ergeben, daB der 
Text nicht immer ganz frei von Fliichtigkeits- und Druck- 
fehlern ist, die ihrer Natur nach unter Umstanden zu 
bedenklichen MiBverstandnissen fiihren konnen. Im  all
gemeinen bleibt aber doch der Eindruck yorherrschend, 
daB bei knapper klarer Darstellung die einzelnen Gebiete 
innerhalb des einem solchen Nachschlagewerke ge- 
steckten Rahmens eingehend behandelt worden sind 
unter Benutzung der neuesten Quellen und gegebenen- 
falls amtlicher Unterlagen; das gilt z. B. fiir das, was 
unter den Stichwórtem Abwasser, Ammoniak, Asche, 
Atmungsapparate, Aufbereitung, Bergbaukunde und 
Betonfragen gesagt ist. Die Erganzung der einzelnen Ab
schnitte durch Literaturangaben erstreckt sich hier sogar 
bis auf Erscheinungen aus dem Herbst 1925. Gern sahe 
man an mancben Stellen noch mehr Hinweise auf ver- 
wandte Dinge, die unter anderen Stichwortern mitgeteilt 
werden. So wird man, um nur ein Beispiel anzufiihren, 
unter den beiden Stichwortern Beizen, von denen das 
erste die Be izfliiss igke iten , das zweite m it dem Zusatz 
„(Farben) der Holzer“ Beizyerfahren beschreibt, M it
teilungen iiber das Beizen von Metallen suchen, sie aber 
nicht finden, weil keine Verweisung auf das einschlagige 
Stichwort „Abbeizen", das freilieh nicht gerade sehr 
umfassend behandelt wird, vorhanden ist. Hoffentlich 
wird in dieser Beziehung der im Vorwort angekiindigte 
,,Registerband“ Abhilfe schaffen.

Leider sind die dem Text beigegebenen Abbildungen 
nicht gleichmaBig zu beurteilen. Die Mehrzahl der Strich- 
zeichnungen ist offenbar einwandfrei, trotz einiger 
schwer yerstandlicher Fehler (z. B. auf S. 691), wahrend 
ein groBer Teil der Autotypien an Deutlichkeit zu wiin- 
schen iibrig laBt, namentlich da, wo es sich, wie yielfach, 
um Wiedergaben nicht nach Uraufnahmen, sondern nach 
Abziigen von Druckstócken handelt.

Diese vereinzelt vorhandenen Mangel werden in
dessen nicht verhindern, daB das Werk in den Handen 
von Leuten, die gern zu einem wórterbuchmaBig geord- 
neten Nachschlagewerke greifen, nutzbare Dienste leistet. 
Damit diirfte auch der Wert der Arbeit am besten ge- 
kennzeichnet sein. Sg.

Feldhaus, Franz Marie: R u h m e s b la tte r  der T echn ik  
von den Urerfindungen bis zur Gegenwart. 2., verm.
u. verb. Aufl. Leipzig: Friedrich Brandstetter. 8°.

Bd. 2. Mit 196 Abb. nach Originalen. 1926. 
(2 BI., 310 S.) 7,50 R.-M.

Der vorliegende Band1) enthalt geschichtliche Nach- 
richten iiber Luftschiffahrt, Fernsprecher, Drucktechnik, 
Waffen, Lastenforderung u. dgl. Er zeigt erneut die groBe 
Belesenheit des Verfassers, besonders dessen Kenntnis 
entlegener Literaturstellen. Damit verkniipft ist eine 
gewisse Vorliebe fiir das Bizarre, gegeniiber dem bisweilen

1) Wegen des 1. Bandes vgl. St. u. E . 44 (1924)
S. 743/4.
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die planmaBige Darstellung der geschichtliehen Entwick
lung etwas zu kurz kommt.

t Es ist bedauerlich, daB der Verfasser sich im SchluB- 
kapitel zu unberechtigten Kritiken verdienter Forscher hin- 
reiBen laBt, obgleich er selbst auf Grund seiner langjahri- 
gen Studien wissen miiflte, wie leicht sich ein Geschichts- 
schreiber der Technik irren kann. Hierfiii- findet der 
Spezialforscher auch in der vorliegenden Arbeit Beispiele.

Dr. Otto Johannsen.

Sellin, Walter, S r .^ n g .: Die Z ie h te c h n ik  in der 
B leehbearbe itung . Mit 92 Fig. im Text u. 8Zahlen- 
taf. Berlin: Julius Springer 1926. (60 S.) 8°. 1,50 R.-M.

(Werkstattbiicher fiir Betriebsbeamte, Vor- und 
Facharbeiter. Hrsg. von Eugen Simon. H. 25.)

Dieses Biichlein will, wie es im Yorwort heiBt, die 
bisher erschienenen guten Einzelarbeiten aus dem 
Schrifttum der Ziehtechnik und Bleehbearbeitung zu- 
sammenfassend auf die allen gemeinsame Entwicklungs- 
linie, die durch die Ziehtechnik und den dazugehórigen 
Werkzeugbau geht, bringen.

Es ist schade, daB der zweifellos diesen Gedanken 
meisternde Verfasser durch den iiblichen geringen Um
fang der ,,Werkstattbiicher“ gezwungen war, sich so 
kurz zu fassen, denn seine Ausfiihrungen waren eines 
grófieren Umfanges wert. In  den einzelnen Abschnitten 
behandelt er sehr yerstandlich nacheinander Ziehpressen 
und Werkzeuge, das Ziehen selbst, die zur Verarbeitung 
gelangenden Bleche und die Bauart der Ziehwerkzeuge. 
Insbesondere im ersten Teil bringt er reichen Anschau- 
ungsstoff in Bildern und Skizzen von Pressen, Werk- 
zeugen und dereń Anwendung, so daB auch der nicht mit 
diesen Dingen beschaftigte Techniker einen anregenden 

Einblick in das ihm fernerliegende Fachgebiet erhalt. 
Der im zweiten Teil folgende kurze Ueberblick iiber den 
Ziehwerkstoff stellt allerdings nur bekannte Tatsachen 
zusammen. Wertvoller ist der dritte Teil: Der Entwurf 
von Ziehwerkzeugen. Hier ist der Absatz iiber die Ver- 
wendung des GuBeisens ais Ziehwerkzeug wohl so zu 
verstehen, daB der Verfasser m it den Angaben von Ver- 
besserungen des dazu benutzten Eisens dem ,,HartguB“ 
zustrebt, der sich auch am besten eignen diirfte, wenn 
die Kosten dafiir durch die Haufigkeit der Verwendung 
aufgebracht werden. Die folgenden Abschnitte iiber Ab- 
rundungen der Ziehringe und Stempelkante, iiber Zu- 
schni ttermittlung bei einfachen zylindrischen Hohl- 
gefaBen, bei yerjiingten GefaBen und bei beliebig geformten 
Hohlkórpern m it zwei Symmetrieachsen entsprechen dem 
heutzutage in der Praxis meist gebrauchlichen Anwen- 
dungsverfahren beim Yorbereiten eines neuen Herstel- 
lungsstiickes. Insbesondere stiitzt sich der Yerfasser 
auf die Arbeit yon Hans D. B rasch : „Das Ziehen un
regelmaBig geformter Hohlkórper"1). Er schlieBt m it 
einem Hinweis auf die Normung der Ziehwerkzeuge, die 
Eugen K azm are k  in seiner Schrift: „Die moderne 
Stanzerei“2) bereits mustergiiltig yersucht hat, und be- 
tont die ZweckmaBigkeit der Einrichtung des Betriebes 
bzw. der ordnungsgemaBen Verwaltung des Werkzeug- 
lagers.

Das Biichlein wird bei seinem geringen Preise zur 
zweckmaBigen Bereicherung der Handbucherei jedes 
Ingenieurs dienen konnen und gleichzeitig auch beim 
Unterricht an Fach- und Werksschulen durch wertvolle 
Anleitung gute Dienste leisten.

T ha le . W. Ooldbeck.

Aumund, H., 5)r.«3!ng. ®. fy., ordentl. Professor an der 
Technischen Hochschule Berlin: Hebe- und  Fórder- 
an lagen . Ein Lehrbuch fiir Studierende und In 
genieure. 2., verm. Aufl. Berlin: Julius Springer. 4°.

Bd. 1. Allgemeine Anordnung und Verwendung. 
Mit 414 Abb. im Text. 1926. (X IX , 443 S.) Geb. 
33 R.-M.

x) Berlin: V.-D.-I.-Verlag, G. m. b. H., 1925.

(Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens.
H. 268.) -  Vgl. St. u. E. 46 (1926) S. 1093.

2) 2. Aufl. Berlin: Julius Springer 1925

Von dem im Jahre 1916 in erster Auflage heraus- 
gegebenen Werke1) fehlt leider immer noch der zweite 
Band: „Berechnung und Ausfiihrung der Hebe- und 
Fórderanlagen". Ein Teil des friiher m it „Anordnung 
und Verwendung der Hebe- und Fórderanlagen“ be- 
titelten ersten Bandes ist j iingst in zweiter Auflage unter 
dem obengenannten Sondertitel erschienen. Die zweite 
Halfte des fruheren ersten Bandes, unter dem Titel „A n 
ordnung und Verwendung der Hebe- und Fórderanlagen 
fiir Sonderzwecke“ , soli demnachst besprochen werden. 
Der Verfasser glaubt, den bisherigen ersten Band in zwei 
Teile zerlegen zu miissen, weil die Bandę sonst zu umfang - 
reich wurden; auch will er den Studierenden, die nach seinen 
Erfahrungen das Buch in erheblichem MaBe benutzen, m it 
dem yorliegenden ersten Bandę ein der Zeit entsprechendes 
billigeres Buch bieten, das aber doch alle allgemeinen 
und grundlegenden Ausfiihrungen enthalt. Der weitere 
Band ist in Verbindung m it dem ersten mehr fiir die 
Fachleute aus dem Kreise der Industrie bestimmt.

Der vorliegende Band der zweiten Auflage bringt 
m it yerhaltnismaBig wenig Aenderungen und Ergan- 

zungen den Inhalt des entsprechenden Teiles der ersten 
Auflage. Hinzugekommen ist ein Abschnitt „Allgemeine 
Grundlagen fiir die Beurteilung des Wirkungsgrades und 
der Eignung der yerschiedenen Antriebsvorrichtungen“ 
sowie der nachste Abschnitt „Allgemeine Grundlagen fiir 
die Anordnung des elektrischen Antriebes der Hebe- und 
Fórderanlagen*1, der erheblich knapper gefaBt sein diirfte. 
Ebenso ist ein kurzer Abschnitt iiber Wageeinrichtungen 
hinzugekommen; man vermiBt hier Angaben iiber die 
Eichfahigkeit, die fiir die Bewertung der Einrichtungen 
von Bedeutung sind. Die zur Vervollstandigung des 
Werkes eingefiigten kurzeń Ausfiihrungen iiber Forderung 
im Wasser- und Luftstrom fehlten in der alten Auflage.

In  dem Werke ist eine groBe Anzahl yon Ausfiih- 

rungen und Ausfiihrungsmóglichkeiten der yerschieden- 
sten Fórderarten zusammengetragen; es bietet daher 
sowohl dem Studierenden ais auch dem jungen Ingenieur 
gute Gelegenheit, sich m it einem groBen Teil der auf den 
yerschiedensteil Gebieten gebrauchlichen Fórderanlagen 
bekannt zu machen. Auch der entwerfende Ingenieur in 
Fabriken und Huttenwerken wird sich bei seinen Ar
beiten m it Erfolg des Buches bedienen konnen, da in ihm 
eine groBe Zahl der fiir die yerschiedensten Zwecke ge

brauchlichen Fórdereinrichtungen iibersichtlich zusam- 
mengestellt ist, und durch zahlreiche Kurven iiber den 
Arbeitsyerbrauch, die Anlage- und Unterhaltungskosten 
sowie die Gesamtfórderkosten bei den yerschiedensten 
Fórderungsarten die Auswahl der fiir die yorliegende 
Aufgabe am besten geeigneten Fórdereinrichtung erleich- 
tert wird. Otto Engelbach.

Hauszinssteuerverordnung, Die P r e u B i s c h e ,  vom
2. Ju li 1926, erlautert yon Rechtsanwalt Dr. jur. Max 

W e lle n s te in u nd  Dr. jur. Walter C u le m an n , Dussel
dorf. [Nebst] Nachtr. Dusseldorf: Verlag Mathias 
Strucken 1926. (151 S., Nachtr. 11 S.) 8°. Geb. 3,50 M.

Die PreuBische Hauszinssteuerverordnung hat seit 
ihrem ErlaB so zahlreiche Aenderungen erfahren und ist 

durch so yiele Durchfuhrungsvorschriften und Ministerial- 
erlasse ausgelegt worden, daB der Steuerpflichtige sich 
nur m it yieler Miihe durch die verschiedenartigen Be
stimmungen durchfinden kann. Der yorliegende Kom- 
mentar macht es sich deshalb zur Aufgabe, hier Abhilfe 
zu schaffen. Die Verfasser haben sich bei der Bearbeitung 
nicht streng an die Reihenfolge der Paragraphen gehalten, 
sondern den Stoff planmaBig eingeteilt; nur die fiir den 

Steuerpflichtigen wichtigen Bestimmungen sind beruck
sichtigt worden, die Vorschriften iiber die Yerteilung des 

Aufkommens dagegen weggefallen. Die einzelnen Bestim
mungen sind durch zahlreiche Beispiele erlautert; auBer

dem ist eine Reihe von Antragsmustern beigefiigt, wie 
sie in den yerschiedenen Fallen in Betracht kommen. 

Auf diese Weise hat der Kommentar eine Uebersichtlich- 
keit erhalten, die ihn zum praktischen Gebrauch, vor 

allem fiir den gewerblichen Hausbesitzer, besonders ge- 
eignet erscheinen laBt. '-'i £ c/(

x) Ygl. St. u. E. 37 (1917) S. 463/4.
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Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

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

des Yereins deutscher Eisenhuttenleute11 1): 

WerkstoffausschuB.

Nr. 88. ®r.=Sng. A. W im m er, Dortmund: U eber 
die Makro- u nd  M ik ro s tru k tu r  von Gasblasen- 
seigerungen. Yorkommen, Entstehung und chemische 
Zusammensetzung von Gasblasenseigerungen, ihr Makro- 
und Mikrogefuge. Yerhalten von Kohlenstoff, Phosphor 
und Ferrit bei der sekundaren Kristallisation. Darstellung 
der mutmaBlichen Kristallisationsfolge in Gasblasen
seigerungen an Hand eines schematischen Dreistoff- 

systems Fe-FeO-FeS. [8 S. u. 4 Tafeln.]
Nr. 91. K. E n d e ll und E. P fe iffe r : U eber die 

K o n s t it u t io n  von S ilik akokso fens te inen . Schrift- 
tum. Ausgangsstoffe und Versuchsanordnung. Ergeb
nisse und Folgerungen fiir die Praxis. Zusammen- 

fassung. [8 S.]
Nr. 92 noch nicht erschienen.
Nr. 93. Dr. Hans H irsch , Berlin: Der S ilika-  

s te in  be im  D ruckerw eichungs-  und  Ausdeh- 
nungsTersuch. Erweichungskurven yon Silikasteinen 
beim Druckerweichungsversuch. Zusammenhang zwi
schen dem spezifischen Gewicht und der Hóchstausdeh- 
nung und Beurteilung der untersuchten Steine auf Grund 
der Messungsergebnisse. Bestatigung der Auswertung 
durch mikroskopische Priifung des Gefiiges. Beziehung 
zwischen der Ausdehnung wahrend des Erweichungs- 
versuches und der bleibenden Ausdehnung nach dem 
Abkiihlen. Ermittlung des Ausdehnungskoeffizienten von 
Silikasteinen und den yerschiedenen Kieselsauremodifika- 
tionen in yerschiedenen Temperaturbereichen mit Hilfe des 
Kathetometers. Nachweis der Kieselsauremodifikation 
auf Grund der Ausdehnungskurven. [8 S. u. 1 Tafel.] 

HochofenausschuB.
Nr. 77. G. N eum ann , Dusseldorf: S te in a n sa tze  

und  K o rro s ionen  beim  B e tr iebe  von Hoch- 
of engas-Na B re in igungen , Of e nk iih lu ng en  und  
K iih lw asse rpum pen . Steinansatze in Kreiselwaschem. 
EinfluB der Bauart und der zugefiihrten Wassermenge. 
Verminderung der Ansatze durch Vorkiihlung der Gase. 
Einwirkung des Hartegrades und Salzgehaltes sowie der 
Temperatur des Waschwassers. Chemisches Reinigungs- 
yerfahren. EinfluB der Hochofenyerhaltnisse auf die 
Krustenbildung. Schwierigkeiten im Betriebe von Klar- 
anlagen. Steinansatze und Korrosionen bei der Ofen- 

kiihlung. Zusammenfassung. [8 S.]

KokereiausschuB.
Nr. 24. Fr. M u lle r , Karnap: Verglei-

chende U n te rsuchungen  von trocken  und  naB 
ge lósch tem  Koks. Vorgange beim Lóschen von Koks. 
EinfluB der Abkiihlungsart auf die mechanische Be
schaffenheit und chemische Zusammensetzung, insbe
sondere des Schwefelgehaltes des Kokses. [3 S.]

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Alłpeter, Wilhelm, Direktor der Oberschl. Koksw. u. chem.

Fabriken, A.-G., Berlin-Lichterfelde 1, Berner Str. la. 
Baumgartner, Paul, Ingenieur der Klócknerw., A.-G., 

Abt. Hasper Eisen- u. Stahlw., Haspe i.W ., Kólner Str. 56.

*) Zu beziehen vom Verlag Stahleisen m. b. H., 
Dusseldorf, SchlieBfach 664. — Berechnung nach Druck- 
seiten. Grundpreis je Druckseite 12 Pf. (Mitglieder
7 Pf.) Fur ein Abonnement fiir die Berichte eines Aus
schusses wird eine Vorauszahlung von 12 M (Mitglieder
7 M) erbeten, woruber nach Verbrauch Abrechnung 
erfolgt. Fiir das Ausland dieselben Goldmarkpreise oder 
dereń Gegenwert in Landeswahrung.

Dlugosch, Johannes, Warmeingenieur der Yerein. Konigs-
u. Laurahiitte, Królewska Huta (Kónigshiitte), Poln.

O.-S., ul. Katowicka 28.
Ecker, Johann Peter, $ipI.=Qng., Warmeing. der Soc. 

Metallurgiąue des Terres Rouges, Esch a. d. Alz., 
Luxbg., Luxemburger Str. 79.

Emmerich, Ernst, Direktor d. Fa. Fried. Krupp, Ger- 
maniawerft, A.-G., Kiel-Gaarden.

Faust, Erich, Sr.^ttg ., Vólklingen a. d. Saar, Hofstatt- 

Str. 134.
Fischer, Ferdinand, Obering., Leiter der Abt. Materialpr. 

der Lokomotiyf. J. A. Maffei, Miinchen 4, Schack-Str.6.
Follmann, Josef, techn. Direktor u. Vorst.-Mitgl. der 

Verein. Stahlw., A.-G., Westfal. Union, Hamm i. W.
Holtzhaussen, Paul,®ipl.=3lig.,Freibergi. Sa., Sedan-Str.2.
Kattenstedt, Hugo, Oberingenieur der 4 Lehrter Gruben

u. der Chlorkaliumf. des Sauer-Konzerns, Gewerkschaft 

Hugo, Lehrte bei Hannover.
Klemme, Heinrich, Direktor der Gutehoffnungshiitte, 

Essen-Bredeney, Am Zweihonnschaftenwald 16.
Leder, Wilhelm, Hiittendirektor a. D ., Friemersheim 

a. Niederrh., Bliersheimer Str. 42.
Lehnartz, Karl, Ingenieur der Askania-Werke, A.-G., 

Berlin-Friedenau, Taunus-Str. 1.
Liesen, Dietrich, Ing., Geschaftsf. des Eisen- u. Temper w.,

G. m. b. H., SchloB Holte bei Bielefeld.
Luerften, Jesco, GieBereiing., Betriebsleiter der Yerein. 

Oberschl. Hiittenw., A.-G., Abt. Donnersmarckhiitte, 

Hindenburg, O.-S.
Metz, Norbert, ®r.*Qng., techn. Direktor der Zentralverw. 

Arbed-Terres Rouges, Luxemburg (Limpertsberg), 
Faiencerie-Str.

Miiller-Hauff, Albert, 2)r.*^ng., techn. Direktor u. Vorst.- 
Mitgl. der Deutschen Stahl- u. Walzw., A.-G., Sieg- 
burg, Luisen-Str. 95.

Nohl, Karl, Ing., Direktor der Weissensee-GuB-A.-G., 
Berlin-Weissensee, Franz Joseph-Str. 110.

Kaabę, Kurt, Ing., Direktor der Mindoga, Essen, Emma- 

Str. 57.
Ramm, Alexander, Bergingenieur, Leningrad, Russland, 

Kirotschnaja-Str. 43a W. 9.
Regenbogen, Conrad, ®r.»Qtig. ©. 1%, 5)tpt.»Qng., Ham

burg 36, Neuer Jungfernstieg 21.
Rogenhofer, Richard, Ing., Warmeing. der Griinbacher 

Steinkohlenw., A .- G., Wien V III , Oesterr., Lenaugasse 7.
Schirner, Karl, Hiittendirektor, Yorst.-Mitgl. der Verein. 

Stahlw., A.-G., Dusseldorf, Schumann-Str. 18.
Schmidt, Hans, 2)i|)l.»Qng., Rastatt i. Ba., Rheintor- 

Str. 27a.
Schultze, Werner, $ipl.*Qng., Bitterfeld, Walther Rathe- 

nau-Str. 31.
Schuieisgut, Georg, ®ipl.=Qng., bei Yerein. Stahlw., A.-G., 

Hórder Verein, Hórde i. W ., Muhlenberg 2.
Stein, Karl, ®r.=^ng., Betriehschef der Deutschen Stahl-

u. Walzw., A.-G., Siegburg, Luisen-Str. 95.
Teubner, Hugo, Ingenieur, Jannowitz i. Riesengeb.
Wilczek, Alfons, ®r.=Qng., Krefeld, Ober-Str. 51.
Wlk,Ernst,Ing.,Hiittenoberinspektor, Witkowitz,C. S. R., 

Prumyslova ul.

Neue M itg lie de r .

Glaser, Otto, ®r.=Qttg., Saarbrucken 3, Mainzer Str. 65.
Niederstrasser, Richard, Oberingenieur der Yerein. Stahlw., 

A.-G., Stahl- u. Walzw. Thyssen, Miilheim a. d. Ruhr, 
Aktien-Str. 53.

Stary, Otto, Htitteningenieur, Maxhiitte-Haidhof, Ober- 
pfalz.

Gestorben .
Arzdorf, Hans, Obering., Dinslaken-Hiesfeld. Sept. 1926.
Brugmann, Wilhelm, Kommerzienrat, Kassel. 3. 10.1926.
Kiefer, Hermann, Bauingenieur, Duisburg. 20. 9. 1926.
Korbl, Anton Josef, Ingenieur, Gleiwitz. 24. 10. 1925.
Vahle, Paul, Ingenieur, Dortmund. 29. 8. 1926.
Sonnefeld, Wilhelm, Oberingenieur, Essen. 18. 8. 1926.

Die nachste Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhuttenleute
findet am 27. und 28. November 1926 in Dusseldorf statt.


