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M eine sehr geehrten H erren! Wenn ich heute iiber die 
Bedeutung von Basse und Yererbung fiir W irtschaft 

und Volk kurz berichten darf. bin ich nur bewuBt, daB es in 
der mir zur Verfiigung stehenden Zeit nur eine fliichtige 
Skizze sein kann; aber es hat, glaube ich, doch auch enge 
Beziehungen zur Arbeit der Eisenhiittenleute.

Das Wort „Bassentheorien“ hat heute noch meistens 
einen etwas unsicheren Sinn und wird haufig in leicht 
spóttischem Tone und m it Achselzucken ausgesprochen.
Doch. glaube ich. gehórt auch dem Wort und dem Begriff 
eine wohlverdiente Statte in emstester. wissenschaftlicher 
Arbeit. Man versteht unter Bassentheorien die Yersuche, 
einen Teil. ein Stiick des Schieksals von \  olkern und Staaten. 
einen Teil, ein Stiick des Schieksals von Kulturen. Kultur- 
aufstieg und -niedergang mit den B a sse n  der betreffenden 
V5lker oder Yolkergruppen in ursachliclien Zusanunenhang 
zu bringen. Also kurzweg: Kultur m it Basseneigensckaften 
des Kulturtragers zu erklaren. DaB man diese Theorien 
deltach so leichtfertig ausspricht und daB diesen Theorien 
von emster wissenschaftlicher Seite so heftig widersprochen 
wurde, hangt damit zusammen, daB eben der Bassebegriff 
ais solcher bis vor verhaltnismaBig kurzer Zeit noch auBer- 
ordentlich schwankend, schillernd, unfaBbar war. Heute 
sind wir giinstiger daran. Damals konnte man Basse nur 
einfach beschreiben, d. h. man konnte menschliche Gruppen 
abgrenzen durch Beschreiben bestimmter, sagenwirm al vor- 
sichtig. zunachst nur kórperlicher Merkmale. Wenn ich das 
ais Anthropographie, ais eine beschreibende Menschenkunde 
beżeichne, so darf ich dazufiigen: heute steht dem eine 
Anthropo-Biologie an der Seite oder gegeniiber. Heute 
haben uns durch fast 30jahrige Arbeit Zoologen und Bo- 
taniker das Biistzeug an die Hand gegeben. auch beim 
Menschen wirklich Bescheid zu wissen, was wir unter „Bassen- 
merkmalen“ verstehen diirfen und was nieht. Heute sind es 
nicht nur gleiche oder ahnliehe, auBerlich wahrnehinbare. 
beschreibbare Merkmale, heute besitzen wir bei Tier und 
Pflanze den Yersuch, den Vererbungsversuch, der uns ein- 
wandfrei sagt. was wir ais wirklich erbliche Bassenmerkmale 
bezeichnen diirfen und was beliebig anderbare, wie wir 
sagen, Umweltwirkung ist. Schon vor 15 bis 20 Jahren 
hat man versucht, diese Erkenntnis auch auf den Menschen

*) Vortrag, gehalten auf der H auptyersaumilim y des \ e r -  
eins deutscher E isenhuttenleute am 23. Oktober 1927 in Berlin.

anzuwenden. Freilich, so leicht wie der Zoologe und der 
Botaniker hat es der Anthropologe nicht, denn Yersuche am 
Menschen zu machen, ist uns versagt, aber die Natur, fast 
mochte ich sagen, des Menschen Laune haben uns \  ersuche 
vorgemacht, die wir nur, geschult durch entsprechende zoo- 
logische und botanische, sehen, beobachten und einwandfrei 
deuten mussen.

Wenn wir wissen wollen, ob und daB ein Merkmal erblich 
ist — nur dann ist es Bassenmerkmal — , ist das einzige uns 
gegebene ili tte l der Kreuzungsversuch; an diesem allein 
erkennen wir den Erbgang. Wenn sich E ltem  und Kinder 
und Enkel bei Pflanze, Tier und Mensch in bestimmten 
Punkten gleichen, so ist das noch lange kein Beweis, daB 
diese Aehnlichkeit yererbt ist. Wenn aber aus Tier- und 
Pflanzenkreuzungen bestimmte Merkmale, nicht nur ahn- 
liche, sondern erst recht auch vóllig unahnliche — z. B. aus 
rotbliihenden Pflanzen weiBe und rosa bluhende — heraus- 
kommen, und zwar, wie zuerst ein genialerForscher, G reg o r 
M en d e l, erkannte, in bestimmten Zahlenverh;iltnissen, dann 
wissen wir heute durch tausendfaltige Erfahrungen an 
einwandfrei festgestellten Tier- und Pflanzenrersuchen, 
daB Vererbung vorliegt, Vererbung, die wir heute nach dem 
Namen jenes genialen ersten Entdeckers Gregor Mendel ais 
„Mendelsche Vererbung“ kennen und benennen.

Die Mendelschen Erbgesetze, an der Pflanze festgestellt, 
im Jahre 1865/66 zum ersten Małe veróffentlieht, waren 
der wissenschaftbchen Welt Tollstandig versteckt und ver- 
borgen geblieben.

Mendel ist 20 Jahre spater vergram t und unerkannt, 
wie so mancher groBe Entdecker, rerstorben. E rst um die 
Jahrhundertwende haben Tschermaek, Correns und de^ ries 
gleichzeitig, unabhangig voneinander und unabhangig 
vom ersten Entdecker, die Gesetze neu entdeckt, und — ich 
muB das ungeheure Ergebnis dieser gesamten Forschungen 
von fast 30 Jahren in einem einzigen Satze zusammen- 
fassen— seitdem sind Tausende und aber Tausende, Hundert- 
tausende von Yersuchen gemacht worden, alle zusammen 
die e ine  Sprache sprechend, daB die Merkmale, die wir 
ais individuelle, ais familiare, die wir ais Bassenmerkmale 
bei Pflanzen, Tieren und Menschen kennen, samt und 
sonders und ausnahmslos nach den Mendelschen ^ er- 
erbungsgesetzen sich ubertragen von Generation zu Gene- 
ration. Wir erben nichts von Yater und M utter, wir erben
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von der Erblinie, dereń letzter Trager vor dem betreffenden 
Individuum sein Vater, seine M utter waren. Was jedcr an 
Erbe mitbekommen hat von seinen Ahnen, in bestimmten, 
neuen Kombinationen gibt er es weiter. Das ist das Eigent- 
liche, was wir heute von der Vererbung wissen. Wir kennen 
fiir zahllose Merkmale, die sich yererben, in allen Einzel- 
heiten den Erbgang. Wir wissen, wie ganz bestimmte Kom- 
binationen auftreten m u ssen , dereń Zahlen, die Menge der 
Nachkommen groB genug gesetzt, in ganz bestimmtem 
Prozentverhaltnis zueinander stehen. Wir wissen, wie einzelne 
Merkmale in den folgenden Generationen wieder auftreten 
mussen, andere nicht wieder auftreten konnen, uberhaupt 
nicht mehr oder erst wieder in der dritten oder spateren usw. 
Generation. Das hier im einzelnen zu begriinden und zu 
erklaren und die von uns zwar nicht ganz genau gewuBten, 
aber in glanzvoller Theorie sehr wahrscheinlich gemachten 
anatomisch-zellbiologischen Unterlagen zu deuten, das 
iiberschreitet weit den Rahmen dessen, was ich mir vor- 
genommen habe, hier auseinanderzusetzen2).

Wir wissen und kennen also, was wirklich Vererbung 
ist und wasErbmerkmale sind,und wir konnen infolgedessen 
heute Rassen und Rassenunterschiede sehr wohl genau 
umschreiben und gut unterscheiden von denjenigen auBer- 
lichen Merkmalen, Erscheinungen usw., die nur durch Zu- 
falls-, durch Umwelteinfliisse bedingt sind. Nur was sich 
im Mendelschen Erbgange erblich iibertragt, ist Rassen- 
merkmal. Wie weit man dann zusammenfassend ganze 
grofie Gruppen ais „Rasse“ kurzweg, oder wie man ge- 
legentlich genauer gesagt hat, ais „Systemrasse“ be- 
zeichnet, das ist letzten Endes willkurlich und spielt keine 
bedeutende Rolle.

Nach dieser neuen Einstellung von der Vererbungsseite 
her — auf einzelne wirkliche Ergebnisse dieser Forschung 
wird spater eingegangen— hat das, was man Rassentheorien 
nennt, eine neue Bedeutung gewonnen, und ich glaube, man 
hat groBenteils den fruheren Forschern Unrecht getan, 
daB man m it Achselzucken heute noch iiber sie hinweggeht.

Ich mochte nun, ohne mich lange auf theoretische Er- 
órterungen einzulassen, an Beispielen darlegen, was heute 
Rassentheorien in einem neueren Sinne des Wortes wollen 
und wohin sie zieleń. Wenn wir Naturwissenschaftler den 
Menschen naturwissenschaftlich in seiner gesamten Ver- 
breitung iiber die Erde in Gegenwart und Vergangenheit 
beobachten, dann finden wir ihn nirgends und niemals 
einzeln, sondern tatsachlich immer in Gruppen, dereń 
Zusammengehorigkeit sozialer und kultureller Art ist. 
Es ist vollig richtig und einwandfrei, wenn seinerzeit Ari- 
stoteles den Menschen ein Zoon politikon genannt hat, 
einen in Polisverbanden, in kulturell zusammengeschlossenen 
Verbanden, wie wir heute sagen, in sozialen Verbanden 
lebendes Wesen. Und diejenige naturwftsenschaftliche, also 
anthropologische Seite unserer Forschung, die den Menschen 
naturwissenschaftlich, medizinisch ais ein in einen solchen 
Verband eingeschlossenes Mitglied untersucht, wiirde man 
am besten ais „politische11 Anthropologie bezeichnen, ein 
Name, der aber zu MiBdeutungen fiihrt und der wohl besser 
ersetzt wird durch das Wort „soziale“ Anthropologie. 
Freilich, wir mussen uns dabei klar sein, die Erscheinungen, 
die die sozialen Verbande an sich erkennen lassen, soziale 
Verbande in weitestem Sinne des Wortes — also groBe

2) E s sei hier hingewiesen auf folgende Schriften: 1. Hermann 
Werner S i e m e n s :  Grundzuge der Vererbungslehre, der Rassen- 
hygiene und der Bevólkerungspolitik, 3. Aufl. (Miinehen: 
J. F . Lehm ann 1926) (ganz elem entar dargestellt); 2. E . B a u r ,
E . F i s c h e r  und F. L e n z :  Menschliche Erbliohkeitslehre,
3. Aufl. (Miinehen: J . F. Lehmann 1927) (allgemeinyerstandlich, 
aber nicht ganz leioht).

soziale Verbande, wie Volker und Staaten, aber auch kleine 
und kleinste wie bei Menschen auf verhaltnismaBig ein- 
facher Kulturstufe, Horden und Sippen, Klane und Fra- 
terien —, aber auch innerhalb der Kulturmenschheit 
„soziale" Schichten ais solche, ais Kasten, ais Gewerk- 
schaften, ais was Sie wollen — all das in weitestem Sinne, 
was durch irgendwelche sozialen AeuBerungen der betreffen
den Gruppe zusammengehalten wird, das kann nach seinen 
LebensauBerungen, nach seinen Leistungen der Geistes- 
wissenschaftler, der Kulturhistoriker, der Soziologe unter- 
suchen.

Aber es ist zuzugeben, e ine  Seite dieses ganzen Lebens 
hat auch eine rein naturwissenschaftlich-medizinische Be- 
trachtungsmoglichkeit. Zumindest ist die Berechtigung der 
Frage anzuerkennen: Kann das Leben in einer solchen 
sozialen Schicht auf die Erbmerkmale der betreffenden 
Trager einer solchen Schicht irgendwie einwirken? Um es 
an einem ais Annahme gedachten Beispiel zu erlautern: 
Konnten wir uns wohl vorstellen, daB die Zugehorigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe etwa die Fortpflanzungs- 
moglichkeit hemmen, einschranken, vermindern kónnte, 
bewuBt oder unbewuBt, absichtlich oder unbeabsichtigt? 
Wir konnten uns denken, daB etwa die Zugehórigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe eine groBe Anzahl mann- 
licher oder weiblicher Individuen durch Regelung oder 
Gesetz der betreffenden Gruppe zum Zolibat verurteile. 
Wenn so die Erbeigenschaften der gesamten Gruppe, eben 
dadurch, daB bestimmte Erblinien in jeder Generation aus- 
gemerzt werden, in ihrer Gesamtheit geandert werden, kann 
man ohne weiteres erkennen, was das fiir eine Bedeutung fiir 
das Ganze h a t ! Stellen wir uns dabei noch vor, es waren 
etwa die Erbeigenschaften sehr verschieden und es wiirden 
ganz bestimmte Linien in jeder Generation ausgemerzt, 
so daB nach einigen Generationen die Gesamtheit anders 
ware ais am Beginn dieses Vorganges,

So krasse Beispiele wie das eben ais erdacht gekennzeicli- 
nete diirfte es in Wirklichkeit wohl kaum geben, aber nach 
dem Gesagten werden' Sie die Berechtigung der Frage- 
stellung anerkennen, die, wie bereits erwahnt, lautet: 
Gibt es bei sozialen Yerbanden im weitesten Sinne des Wortes 
Einwirkungen, die die erblichen Eigenschaften der den Ver- 
band zusammensetzenden Menschen irgendwie aufdieDauer 
andern? Dann konnen wir die Frage umkehren: Gibt es 
Erbeigenschaften bei den eine Gruppe zusammensetzenden 
Menschen, die das Schicksal der Gruppe beeinflussen ?

Wenn wir einen Blick werfen auf Gebiete, wo sich 
heute Anthropologie, Sprachwissenschaft und Geschichte 
die Hand reichen, so konnen wir ohne weiteres zeigen, wie 
hier anthropologische Aenderungen der Zusammensetzung 
von Volkern und Aenderungen der Erbeigenschaften gleich- 
laufen m it welthistorischen Geschehnissen, und diese 
Gleichlaufigkeit ist, wie ich zu zeigen gedenke, nicht zu- 
fallig, sondern ursachlich zusammenhangend.

Zwei Beispiele sollen das dartun; beide fiihren in weit zu- 
riickliegende Vergangenheit; das eine nach Yorderasien. 
Es handelt sich dort um sehr ferne Zeiten, sagen wir, das 
zweite vorchristliche Jahrtausend. Studien an ausgegrabe- 
nen Schadeln und Bildwerken, die uns vorsemitische Kul- 
turen dort hinterlassen haben, Studien an Urkunden, die 
uns die Orientalisten haben deuten lehren, haben es all- 
mahlich fertiggcbracht, daB wir Anthropologen uns ein 
einigermaBen klares Bild machen konnen, daB vor dem 
zweiten vorchristlichen Jahrtausend in ganz Vorderasien 
eine Bevólkerung saB, die kórperlich einen bestimmten 
Typus hatte, den wir Anthropologen vorsichtigerweise ein- 
fach ais „vorderasiatisch“ bezeichnen. Ihn etwa nach dem



5. Januar 1928. Rasse u n d  Yererbung in  ihrer Bedeutung f i i r  Y ó lk  u n d  W irtschaft. Stahl und Eisen. 3

Yolk der Hethiter, das ein Stuckchen davon gebildet hat, 
ais hethitisch zu bezeichnen, geht heute nicht mehr a n ; das 
war wohl nur ein Teil vom Ganzen, was ins hethitische Yolk 
eingin°\ Der Sprache nach wird heute vom Yolk der Sub- 
araer gesprochen, und es sind auBerordentlich wichtige 
Einblicke, die uns hier Sprach- und Kulturforscher gegeben 
haben. I i  genugt, hier festzustellen, daB es eine bestimmte 
Bevólkerung war, mittelgroBwiichsig, m it eigenartigen, 
klobig vorstehenden Kasen, mit hohen, hinten senk- 
recht heruntergehenden Schadeln, Typen, wie wir sie auf 
den Bildwerken der Ausgrabungsstatten in Sendschirli 
sehen, im Berliner Museum so wundervoll erhalten. Wir 
wissen, daB ungefahr von der Wende des zweiten Jahr- 
tausends an uber diese ansassige Bevolkening sich eine neue 
schob, der Kultur und Sprache nach ais semitisch anzu- 
sprechen; schubweise den Euphrat und Tigris aufwarts wan- 
derten Scharen, dereń Paradigma, wie es v. Luschan einmal 
ausgedruckt hat, der Abraham der biblischen Ueberlieferung 
war, einerlei, ob er nun wiiklich geltbt haben mag oder 
nicht. Sie brachten eine andere menschliche Form  mit, sie 
brachten andere korperliche Merkmale mit, ferner eine uber- 
legene Kultur und semitisierten die vorigen und schufen 
die groBen Semitenreiche im Euphrat- und Tigris-Tal, in 
ganz Yorderasien. Dauer war ihnen jedoch nicht beschieden, 
die Kulturen yergingen, und heute gliiht wieder Waste dort, 
Wuste, die von neuzeitlichen europaischen Ingenieuren 
jetzt wieder bezwungen werden will, die Statte, die damals 
bluhende Kultur zeigte. Aber Dauer war beschieden den 
menschlichen Typen durch den zahen Erbgang, wie wir heute 
sagen; wir haben ein neues W ort dafur gepragt, die Merk
male „mendeln11 wieder heraus.

Mein Amtsvorganger auf dem Berliner Lehrstuhl, von 
Luschan, hat zuerst dieses Erhalten vieler menschlichen 
Typen uber allen Kulturwechsel hinweg gesehen, zu einer 
Zeit, wo man von Mendelscher Vereibung, yon dem Spalten 
und Wiederauftreten von Erbmerkmalen noch nichts ahnte, 
er hat damals von der „Restitution“ der alten Bassen ge
sprochen, ein ihm geheimnisvoll bleibender Vorgang. Heute 
wissen wir aber, daB es Ausmerzungs- und Auslesevorgange 
sind, die eine weniger angepaBte Basse ausmerzen, und im 
Vererbungsgang die anderen nicht ausgemerztenimmer wieder 
herauskommenlassen. Das geht uberyiele Generationen, beim 
Menschen iiber Jahrhunderte und Jahrtausende, wie wir es bei 
denschnellebigen Geschopfen, mit denen wir unsere zoologi- 
schen Vererbungsversuche machen, vor unserem Auge sehen.

Der Zusammenhang zwischen Kulturaufsticg und -nieder- 
gang — dort m it dem Einstromen einer rassenmaBig be- 
gabteren Schicht (Semiten) und der Ausmerzung derselben 
und dem Wiederauftreten der vorherigen Kulturminder- 
wertigen (Vorderasiaten) — liegt so auBerordentlich nahe, 
daB an einem ursachlichen Zusammenhang fuglich nicht ge- 
zweifelt werden kann. Ein ahnliches Beispiel gibt fur uns 
Europaer die ganze Geschichte der indogermanischen 
Staatengrundungen. Die klassische Archaologie zeigt uns 
z. B. im vorhellenischen Griechenland, auf Kreta, auf 
der griechischen Inselwelt beachtenswerte und stattliche 
Kulturen, also recht fahige Kulturtrager, von dereń anthro- 
pologischer Zusammensetzung wir heute noch fast keine 
Ahnung haben. Es kann doch kein Zweifel sein, daB die 
nachher uber diese Kultur geschichteten eingewanderten 
hellenisch-griechischen Menschen, die alle eine indoger- 
manische Sprache reden, also Indogermanenstamme, in 
Mischung m it der vorher dort befindlichen Bevolkerung 
eine Kultur schufen, die auch noch vom heutigen Kultur- 
standpunkt aus unsere hochste Bewunderung erregt. DaB 
das nicht Zufallsersc-heinungen sind, sondern daB es die

Erbeigenschaften der Menschen sind, die da zusammen- 
gekommen waren, das ist heute fiir keinen Denkenden mehr 
zweifelhaft. Freilich sind es zum Teil ubertriebene Phanta- 
sien, die Woltmann, die Gobineau u. a. geauBert haben, es 
ist ubertrieben, was Chamberlain und andere Rassen- 
schwarmer ausgesprochen haben, und sehr yieles ist in das 
Reich der Rassenschwarmerei zu yerweisen, aber ein 
wichtiger Kern von W ahrheit bleibt auch bei diesen Schrift- 
stellem zweifellos bestehen. Ich glaube aussprechen zu 
durf en, es ist ebenso Rassenschwarmerei und ebenso fanatisch, 
wenn man alle Rasseneinflusse auf geistigem Gebiet leugnen 
zu mussen glaubt. Die Wahrheit liegt auch hier in der Mitte.

Es sei also ausdracklich betont, daB die Entstehung 
derartiger kultureller Leistungen, wie wir sie im alten 
Griechenland und Rom sehen, um nur die beiden zunachst 
zu nennen, ganz gewiB auBer durch die Faktoren, die 
der Historiker uns dartu t, auch durch den Rassenfaktor 
bedingt ist, durch die rassenmaBige und ererbte und ver- 
erbte Eigenart der Menschen, die das geschaffen haben. 
Man hat schon darauf hingewiesen, daB, wenn Rom, das 
einmal weltbezwingende Rom, an der Stelle liegen wiirde, 
wo etwa Neapel liegt, in jedem geschichtlichen Werk auf 
diese auBergewohnliche Gunst der Lage hingewiesen werden 
wurde. So aber liegt Rom an einer Stelle, wo man theo- 
retisch nicht die S tatte einer ausgehenden Weltmacht 
konstruieren wurde. Wenn man heute immer wieder hort — 
ich tue einen groBen Sprung von damals zu heute —, daB 
Englands insidare Lage und die besonders giinstigen Yer- 
haltnisse England ais solches groB und stark gemacht haben, 
so ist darauf hinzuweisen, daB andere ahnlich liegende, 
wenn auch nicht ganz so gunstig gelegene Gebiete es zu 
keiner entsprechenden Macht gebracht haben. Warum 
haben Sizilien, Korsika, Sardinien — von Macht will ich 
nicht reden — es auch nicht einmal zu einer bedeutenden 
Seefahrt gebracht, abgesehen von der einen — und das ist 
gerade bezeichnend — Zeit der normannischen Besiedlung? 
Warum hat es Japan ais Inselreich zu Weltgeltung gebracht 
und warum nicht die sudlicher gelegenen Philippinen oder 
die Sundainseln usw?! Die Menschen sind es, der Faktor 
Mensch! Das wird von Historikern so furchtbar leicht ver- 
gessen, und man muB doch diesen Faktor Mensch — ich will 
ganz bescheiden sein — in der Zahl der gesamten Umstande, 
die da mitsprechen, zumindest ebenso unterstreichen wie 
alle die anderen.

Wir lernen aber nicht nur an solchen Beispielen und 
Fallen, wo es sich um  Aufstieg und Machtgeltung handelt, 
wir lernen viellcicht noch mehr an den Fallen, wo es sich um 
Abstieg handelt.

Ein Altwerden von Rassen gibt es nicht, das ist anthro- 
pologisch selbstrerstandlich ganz undenkbar. Wir kennen 
aus der gesamten Zoologie und Botanik keine Falle, wo 
Formen wirklich altem  in dem Sinne, wie das Einzelwesen 
altert oder in dem Sinne, wie man es von einem Volk, 
nicht von einer Rasse sagen kann. Wenn wir von Kultur- 
niedergang, wenn wir von Nachlassen von Leistung und 
Energie, wenn wir yon einem Verwelken und schlieBlich von 
dem Sterben eines Volkes reden, so mag fur das V olk der 
Name „Altern“ zugegeben werden. RassenmaBig sehen wir 
dabei nicht ein wirkliches Altern, sondern ein Zerstortwerden 
durch auBere Mittel, die nicht an und fur sich naturbedingt, 
sondern Einflusse und Wirkungen sind der sozialen Gruppe, 
eben des Lebens der Gruppe, die wir in dem Falle Volk oder 
S taat nennen. Es ist eine Ausmerzung bestimmter Erb- 
linien, die wir verfolgen konnen.

Es ist uns ąuellenmaBig gelaufig, und es ist leicht histo- 
risch zu belegen, wie sowohl das alte Griechenland ais auch Rom
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zugrunde gegangen sind dadurch, daB bestimmte Ge- 
schlechter, daB die ganzen Frei- und Vollbiirger Generation 
um Generation vermindert wurden, vermindert durch Aus- 
merzung und Auslese einzelner Manner und yerinindcrt 
durch Kinderlosigkeit der im sozialen Aufstieg begriffenen 
Familien. Es ist uns historisch bekannt, wie MaBregeln 
sozialer, gesetzlicher usw. Natur immer wieder yersucht 
worden sind, sie waren ergebnislos, sie waren niemals ein- 
schneidend und umfassend genug, um  die anderen kul- 
turellen Einfliisse zu paralysieren.

Wir sehen Entsprechendes nach der Glanzzeit, die 
Spanien erlebt hatte, wie dort gerade d ie  Manner, die die 
Freiheit, die die Hohe und GroBe Spaniens heraufgefiihrt 
hatten, durch die fortdauernden auBeren und inneren 
kriegerischen Yerwicklungen, durch Inąuisition und Ver- 
bannung dezimiert wurden, und ich bin felsenfest davon 
iiberzeugt, daB an dem politischen Niedergange Spaniens 
nicht Zufalligkeiten, nicht sogenanntes Weltgeschehen ais 
solches a l le in  schuld ist, sondern eben dieser Verlust, die 
Ausrottung der „Manner", ja  der ganzen Familien, in dereń 
Linien bestimmte Erbguteigenschaften weiter und weiter 
getragen wurden, die dann aufhorten, und die ihrem Volke 
dann eben nicht mehr das geben konnten, was es vorher zum 
Aufstieg hatte,und was es zumHochbleiben gebraucht hatte.

Fiir das kleine Holland laBt sich fast dasselbe nachweisen, 
und gerade in Holland sind von hollandischen Gelehrten 
Nachweise gefiihrt worden, die zeigen, wie die Zahl der 
Kinder, wie die GroBe der Fortpflanzung in den sozial auf- 
geriickten oberen Schichten von Generation zu Generation 
abgenommen hat. Es ist geradezu schicksalhaft, daB, vom 
chinesischen Volk abgesehen, in allen Kulturrolkern ein 
soziales Aufsteigen regelmaBig mit einem Kleinwerden 
und dann m it einem Ausloschen der Familien bezahlt werden 
muB. Ich kann hier auf die Griinde, die dazu fiihren, auf 
die gewollte und ungewollte mindere Fruchtbarkeit (die 
gewollte aus ethischen und aus unethischen Griinden) im 
einzelnen nicht eingehen, ich muB mich darauf beschranken, 
festzustellen, daB die Erscheinungen ais solche ohne weiteres 
statistisch reichlich belegt und im einzelnen beąuem zu ver- 
folgen sind und daB daran nicht gezweifelt werden kann 
und darf.

Diese Ausmerzung, diese Auslese, dieses Zuriickschrauben 
einzelner Familien, bedingt durch kulturelle Faktoren, ist das, 
was ich von Anfang an im Auge hatte, ais ich sagte: Das 
Leben in bestimmten sozialen Gruppen andert die Erbeigen- 
schaften der die Gruppe zusammensetzendenMenschen, und 
diese Erbeigenschaften verandern und beeinflussen das 
Schicksal der betreffenden Gruppe selbst.

Auf eine Seite der Dinge ist noch besonders aufmerksam 
zu machen. Es wird gerade diesen Ausfiihrungen so haufig 
entgegengehalten: Ohne auBere giinstige oder ungiinstige 
Verhaltnisse, ohne vieles von dem, was wir im einzelnen nicht 
erfassen konnen und ais „Zufall“ bezeichnen, ais zufalliges 
Geschehen oder Zusammentreffen bestimmter, an und fiir sich 
voneinander unabhangiger Ereignisse, ohne das alles kann es 
eine soziale Gruppe, ein Volk, ein Staat oder eine von den 
kleineren Gruppen bei allen Eigenschaften, die dereń Trager 
haben, doch zu nichts bringen oder muB es in anderen 
Fallen zu etwas bringen!

Etwas von diesem Einwurf ist ganz gewiB wahr. Ich bin 
der letzte, der es verkennt, was auBere Gunst und Ungunst 
bedeutet. Es ware toricht, etwa nicht einsehen zu wollen. 
daB, wenn man die beste Rasse, wollen wir mai sagen, an 
den Nordpol setzt, sie dort keine Eisenindustrie heryor- 
bringen konnte. Aber auf der anderen Seite ist zu bedenken, 
daB etwa Rassen, wie dielndianer, die inNord- undM ittel-

amerika an Kupferlagerstatten wohnten, wo Kupfer sogar 
in gediegenem Zustande zutage tra t, nicht die Fiihigkeit 
besaBen, dieses Kupfer irgendwie ais Metali zu verarbeiten. 
Sie haben den eigentiimlichen Stein, wie sie das rotgelbe 
Ding nannten, kalt geklopft und in kaltem Zustande in 
eine gewisse leichte Formgebung gezwungen, sind aber nicht 
auf den Gedanken gekommen, es zu schmelzen, es zu ver- 
hiitten, wie wir heute sagen. Dagegen andere menschliche 
Gruppen, die es viel schwerer hatten, in Vorderasien, in 
Europa und Nordafrika, sie haben den Fortschritt der 
Menschheit geschaffen, haben das spróde Minerał zu wirk- 
lichem Metali umgeschmolzen. Es hangt eben auch mit von 
den Menschen ab, ob die N atur etwas gibt! Und daB das 
der Fali ist, daB die Menschen das, was die Ersten an der 
betreffenden Stelle geschaffen haben, weiter schaffen, dazu 
bedarf es eben des Erhaltens guter Erbeigenschaften, die 
einmal darin sind! Um die Bedeutung dieser Tatsache ins 
rechte Licht zu rucken, muB ich noch einmal zuriickkehren 
zu der Frage von der Vererbung selbst. In all diesen Aus- 
fiihrungen gebrauchte ich das W ort ,,Rasse“ ganz ent- 
schieden nicht nur in dem Sinne, daB etwa Korpergrofie und 
Nasenform und dergleichen Merkmale erbbestandig sind, 
sondern daB auch geistige Eigenschaften zum Rassenbild. 
zum Rassenmerkmal ais solchem gehoren, und das ist in der 
Tat meine felsenfeste Ueberzeugung, eine Ueberzeugung. 
wofiir man den wirklichen Beweis dadurch erhalten kann, 
daB wir auch fur diese Merkmale den Mendelschen Erbgang 
nachweisen konnen. Auch hier ist es also die Tatsache, daB 
wir Mendelsche Vererbung fiir solche Merkmale nachweisen 
konnen, der Beweis, daB es sich wirklich um echte Rassen- 
merkmale handelt. Freilich ist der Beweis hier nicht so 
leicht zu erbringen, wie es der Botaniker hat, wenn er die 
Vererbung einer roten Bliitenfarbe nachweist, oder der Zoo- 
loge, wenn er die Farbę von Kaninchenrassen, Steifohrigkeit 
oder Schlappohrigkeit von Kaninchen, Stachelhaarigkeit, 
Kraushaarigkeit und G latthaarigkeit von Hunden usw. 
nachweisen will.

Ich betone noch einmal, wir kennen von all solchen rein 
korperlichen Merkmalen im ganzen Bereich der Tier- und 
Pflanzenzucht nicht ein einziges, das sich nicht den Ge- 
setzen der Mendelschen Vererbung beugt, und wir wissen 
heute auch, daB eine Reihe physiologischer Erscheinungen 
(AeuBerungen des Lebens der betreffenden Tiere) sich eben- 
falls nach den Mendelschen Erbregeln iibertragen, z. B. die 
Art und Weise, wie bestimmte Korperhaltung oder be
stimmte Fliigelstellung bei Schinetterlingen und Bienen 
und Fliegen angenommen werden, oder die Art und Weise, 
wie bestimmte Kaninchenrassen hocken und sitzen, sich im 
Stall benehmen; all das erbt sich nach den Mendelschen 
Regeln, weiter. Das ist versuchsmaBig festgelegt.

Damit sind wir iiber rein kórperlich-anatomische Formen- 
unterschiede hinausgegangen zu Instinkten oder Gewohn- 
heiten, und koinmen beim Menschen noch einen Schritt weiter 
zu wirklich geistigen Eigenschaften.

Es ist eine verbreitete Auffassung, daB gewisse geistige 
Ziige in Familien immer wiederkehren. Es ist eine allgemeine 
Ansicht, daB es musikalische Familien und unmusikalische 
gibt. Es kommt ja haufig vor, daB ein stolzer Vater, wenn 
sein Sohn ahnliche Leistungen wie er selber hat, ohne 
weiteres annimmt: „Das hat er von m ir!“ (Im  gegenteiligen 
Falle wird die „Vererbung“ gerne geleugnet.) D ieser  Ansicht 
liegt tatsachlich etwas Wahres zugrunde, und daB gerade 
auf die musikalische Begabung so oft hingewiesen wird, 
hangt lediglich auf der einen Seite dam it zusammen, daB 
diese leichter feststellbar ist, auf der anderen damit, daB sie 
in starkerem MaBe, ineistens unbewuBt — ich muB den
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Ausdruck gebrauchen —, geradezu geziichtet wird. Es ist 
viel seltener, daB ein ganz hochmusikalischer Mann ein 
Madchen ehelicht, der Musik ein unangenehmes Gerausch 
ist, ais daB ein hochmusikalischer Mann etwa seine kunftige 
Lebensgefahrtin bei der Musik und durch die Musik kennen 
und lieben lernt, so daB zwei musikalische Menschen sich 
haufiger finden und dann musikalische Kinder bekommen! 
Der norwegische Vererbungsforscher Mjoen hat in letzter 
Zeit die musikalische Vererbung besonders studiert, indem 
er das, was man kurzweg musikalische Begabung nennt, 
in eine ganze Beihe von einzelnen Eigenschaften — Sinn 
fur Ehythmik, Sinn fiir Melodie, Taktgefiihl usw. — auflóste; 
er hat ziffernmaBig den Nachweis gefiihrt, wie sich gerade 
diese einzelnen Dinge im Erbgang iiber mehrere Generationen 
hinweg verfolgen lassen.

Wenn etwa jetzt eingewendet wird — und der Einwand 
wird vielfach kommen —, wenn sich solcheDinge vererben, 
wie kommt es dann, daB wirklich geniale Menschen so selten 
ihnen auch nur einigermaBen gleichwertige Sóhne haben, 
oder aus dem einfachen burgerlichen Leben, wo wir es mit 
Genies nicht zu tun haben, wie kommt es, daB haufig hoch- 
begabte Eltern, sagen wir kurzweg, miBratene Kinder 
haben? Und gelegentlich wird die Frage aufgeworfen, 
wenn ein hochbedeutender Mann da steht und man seine 
Eltern ais ganz einfache Menschen kennt: Wie kommen 
diese Eltern zu einem derartig bedeutenden Sohn?

Nun, Sie miissen sich klarmachen, daB die Mendelsche 
Vererbung mit dem arbeitet, was wir einzelne Erbfaktoren 
nennen. Ein auBeres Merkmal ist, wie beispielsweise unsere 
Nase in ihrer eigentumlichen bezeichnenden Form, die bei 
jedem von uns anders ist, gerade, vorspringend, m it Hocker 
und ohne Hocker, m it rund gebogener oder aufgebogener 
Spitze, mit gewólbten oder weniger gewólbten Nustern usw., 
unsere Nase ist nicht e in  Erbmerkmal, ist nicht durch 
einen sogenannten Erbfaktor begriindet, sondern durch 
eine ganze Beihe sich vereinigender, die in der Vererbung 
einen gewissen Grundzug, eine sogenannte bedingte Koppe- 
lung haben, sich zusammen zu vererben. Aber die Koppe- 
lung kann gesprengt, und es kónnen die Stiicke, die Mosaik- 
klotzchen einzeln vererbt werden. Durch Beobachtungen 
bei solchen Menschen, die rassenmaBig sehr weit ausein- 
anderstehen, also bei dem, was man „Bassenkreuzung“ im 
gewóhnlichen Sinne des Wortes nennt, etwa zwischen 
Negern und Europaern oder zwischen Buren und Hotten- 
totten in unserem sonnigen Sudwestafrika — an solchen 
Rassenkreuzungen kann man den Erbgang der einzelnen 
Mosaikklotzchen, weil sie sehr verschieden sind bei den 
einzelnen Rassen, sehr viel deutlicher verfolgen und kann 
sehen, daB ein solches verwickeltes Gebilde wie die Nase aus 
mindestens fiinf einzelnen Erbfaktoren zusammengesetzt is t ; 
und gehen sie in ihrer Koppelung auseinander, dann ent- 
deckt man diejenigen Nasenerker im Antlitz eines Menschen, 
die wir bei naherer Betrachtung ais nicht ganz harmonisch 
aufzufassen geneigt sind, wo Nasenwurzel und Nasenfliigel 
usw. nicht so ganz zu passen scheinen. Das hangt tatsachlich 
und nachweisbar mit dem Erbgang der betreffenden Ahnen- 
linien zusammen. Warum sie in dem einen Fali gekoppelt 
bleiben und imanderenFalle imErbgange auseinandergehen, 
darauf muB ich Ihnen freilich die Antwort schuldig bleiben, 
das wissen wir nicht.

Wenn wir nun sehen, daB jedes solche korperliche Merk- 
mal von e in e r  g a n z e n  R e ih e  im Erbgang iibertragener 
Faktoren abhangt, so ist es leicht zu verstehen, daB geistige 
Eigenschaften noch unendlich viel verwickelterer Natur 
sind. Weiter ist die Frage: wie zwei hochbegabte E ltern  zu 
geistig minderwertigen Kindern kommen konnen, von der

Erbseite kurz dahin zu erlautern, daB in einem Falle etwa 
ein Mensch seine auf hoher geistiger Begabung beruhende 
Leistung (er mag industrieller Organisator sein, Politiker, 
Heerfuhrer, Wissenschaftler, Kiinstler, ganz einerlei) erreicht 
hat durch eine auBerordentlich lebhafte plastische Phantasie- 
tatigkeit, gezugelt durch K ritik; er schaut sozusagen das, 
was er nachher schaffen will ais Organisator, ais Politiker, 
er schaut es griindlich, verbessert das, was er geschaut hat, 
und fiihrt es dann energisch durch. Der andere wieder 
erarbeitet dasselbe durch kritisches Denken, m it sehr viel 
minderer Phantasie, aber m it viel gróBerem, reinem, ab
straktem  Denken, m it der Fahigkeit, logisch aufzubauen, 
dann allerdings auch m it der notigen Energie, es durchzu- 
fiihren; dieselbe Leistung, aber geistig auf ganz yerschie- 
denen Unterlagen! Und wenn man sich nun denkt, daB ein 
bedeutender Mann und eine bedeutende Frau Kinder be
kommen und in der Vererbung jedes Individuum von jedem 
Merkmal nur die Halfte vererbt, und zwar ein Durchein- 
ander von Halften, eine wie durch Wiirfelspiel verursachte 
Zufallshalfte der Eigenschaften, die dann durch eine ent- 
sprechende Zufallshalfte vom anderen Partner her wieder 
zum Vollen vereinigt wird, dann kann man sich leicht vor- 
stellen, daB ein Kind von einem m it kritischem Verstand 
begabten Vater mehr Phantasiebegabung und von der 
phantasiebegabten Mutter, wo weniger Verstand ist, mehr 
Verstandesbegabung bekommt, so daB das Kind ungluck- 
licherweise von jedem der E ltern gerade d as  bekommt, was 
das betreffende Elternteil wenig hat, und wenig von dem, 
was es mehr hat, und so eine hóchst ungliickliche Eltern- 
kombination zustande kommt. Ich komme nochmals auf 
dieses „Wiirfelspiel11 zuriick. Diirfen wir uns vorstellen, 
daB Erbanlagen, jeweils mehrere einander steigernd, die 
Anlagen eines Nachkommen geben? Wir nennen das in 
unserer erbtheoretischen Sprache ,,allelomorphe“ Faktoren, 
einander gleiche und sich steigernde Erbfaktoren. Aus der 
Pflanzen- und Tierzucht wissen wir, daB die Lange der 
Kaninchenohren, oder daB die Zahl der Kórner bestimmter 
Weizensorten durch allelomorphe Faktoren bedingt sind. 
Wir konnen im Erbgange Kaninchenohren ziichten, die 
jedesmal, beispielsweise um einen Zentimeter langer werden, 
ohne mich auf die Zahl festlegen zu wollen. Das sind sich 
allmahlich steigernde Erbfaktoren. Man hat es durch Aus- 
wahl in der Hand, bestimmte Gruppen herauszuholen. 
Kauft man wahllos, so bekommt man Tiere m it kleinen, 
mittellangen und langen Ohren durcheinander. Es sind 
allelomorphe, einander sich steigernde Merkmale, Beim 
Menschen mit der ganz durcheinandergewurfelten Kreuzung 
sind wir noch himmelweit davon entfernt, Aehnliches be- 
weisen zu kónnen; aber wir glauben es ais sehr wahrschein- 
lich, daB die materielle Unterlage unserer Vererbung von 
geistigen Eigenschaften durch allelomorphe, einander 
steigernde Merkmale bedingt ist, und stellen uns vor, daB 
zu einem wirklichen Talent oder gar zu einem wirklich en 
Genie die denkbar hóchste Steigerung einer ganzen Anzahl 
von Erbfaktoren geistiger Eigenschaften gehórt. Um noch
mals auf das Gleichnis des Wiirfelspiels zuruckzukommen, 
sei angenommen, es wurde nicht m it 3, sondern m it 20 
Wurfeln in einem Becher gewiirfelt; dann ist zu uberlegen, 
wie oft der Becher geschleudert werden muB, bis bei allen 
20 Wurfeln die 6 nach oben kommt. Es miissen aber in den 
20 Wurfeln, die das vaterliche u n d  das miitterliche Keim- 
stiick bestimmen, die vielen 6 g le ic h z e i t ig  kommen, dam it 
der das neue Individuum bedingende befruchtete Keim 
diese Hóchstleistung erreicht. T ritt eine solche Erscheinung, 
lauter 6 bedingende Wurfe (oder móglichst viele) ein, so gibt 
das ein Genie, und daB nicht zwei solcher Wiirfe hinterein-



6 Stahl und Eisen. Rasse u nd  Y  ererbung in  ihrer B edeutung fiir Y o lk  u n d  W irtschaft. 48. Jahrg. Nr. 1.

ander fallen, das ist eine mathematische Wahrscheinlichkeit, 
die uns ohae weiteres erklart, warum nach einem Genie 
gewohnlich ein Absturz erfolgt.

DaB wir aber aueh hier geradezu ziiehten konnen, das 
hat noch vor Mendel der groBe englische Erblichkeitsforscher 
Francis Galton, ein Vetter Darwins, erwiesen. E r hat 
die englischen Geschleehter, die der englischen Nation ihre 
Staatsmanner, ihre Heer- und Flottenfiihrer, ihre groBen 
Richter, ihre Gelehrten sowie ihre groBen Organisatoren auf 
industriellem und finanziellem Gebiete gab, untersucht und 
hat gezeigt, wie mehr ais fiinf Generationen lang immer wieder 
etwa ein bis zwei Dutzend von den alten Familien ineinander 
heirateten, und wie das immer wieder die Namen waren, 
die die vorhin angegebenen Stellen erreichten. E r hat die 
Sohne dieser Familien durchverfolgt, durch die Schulen 
von Oxford und Cambridge und hat mittels des in diesen 
Schulen heute noch iiblichen Punktsystems in den Jahres- 
leistungen der Schiller (Punkte, in der humanistischen, 
mathematischen und naturwissenschaftlichen Abteilung) 
nachgewiesen, wie die Hochstgepunkteten es tatsachlich 
aueh im spateren Leben zu jenen groBen Stellungen gebracht 
haben, und wie eine ganz erdriickende Anzahl bedeutender 
Mintier in ganz bestimmten Familien immer wieder auftreten. 
E r ist historisch von den bedeutendsten dieser Namens- 
trager ausgegangen und hat von diesem nach dem Urteil 
der Geschichte bedeutendsten Namenstrager aus, historisch 
riickwarts und vorwarts und in die Seitenzweige die anderen 
verfolgt und ausgezahlt, wieviel „bedeutende“ Vater, 
K inisr, Vettern, Oakels, Vettern zweiten Grades, GroB- 
onkels, GroBvater usw. der Mann hatte. E r hat gezeigt, 
daB diese Zahlen auBerordentlich viel groBer sind in all 
diesen ineinandergeziichteten Familien ais in beliebigen an
deren, in denen gelegentlich mai ein hervorragender Mann 
auftritt.

Es ist ohne weiteres kritisch zuzugeben, daB in solchen, 
beinahe m iohte ich sagen, „Familienringen“ es der einzelne 
yielleicht leichter hat, wenn er geistig etwas taugt, es zu 
einer wirklichen Bedeutung zu bringen und hervorzutreten, 
weil seine wirtschaftlichen, sozialen usw. Verhaltnisse es ihm 
erleichtern gegeniiber einem vollkommenen Selfmademan. 
Aber selbst im unroreingenommenen Amerika hat man 
entsprechenie Statistiken aufgemacht und dabei feststellen 
konnen, daS kein Zweifel besteht, daB sich geistige Merk- 
male im Erbgange ubertragen.

D m  iniirekten positiren Beweis fiir die Mendelsche 
Erbabertragung haben die Psychiater gegeben. Geistige 
Mangel der verschiedensten Art yererben sich nach den 
Mendelschen Regeln, sie sind naturlich viel leichter zu ver- 
folgen. Und wenn sich die Eigenschaften erkrankter Organe 
yererben, dann m iissen  sich die betreffenden gesunden 
ebenso vererben, denn diese Erkrankung ist nicht ohne 
weiteres etwa dazugekommen, sondern liegt letzten Endes 
in der Aniersartigkeit der Struktur des Organs, m it dem 
wir geistig arbeiten, das eben in bestimmter Struktur das 
tu t, was wir gesund arbeiten nennen, und in anderer S truktur 
das, was wir krank arbeiten nennen. ‘'  \

Es sind mirausunseremeigenen Vaterlande nuryerhaltnis- 
maBig wenige Namen bekannt, wo solche Vererbungsstudien, 
wie sie Galton in England und einige Hollander an ihren 
Landdeuten gemacht haben, vorgenommen worden sind, und 
ich kann es mir nicht versagen, gerade in Ihrem Kreise zwei 
Namen zu nennen, wo ganz bestimmte organisatorische, tech
nische und erfinderische Begabung in zahlreichen Gliedern 
der betreffenden Familien besonders haufig waren und 
durch familienkundliche Forschungen besonders gut

nachgewiesen worden sind, die Familien K ru p p  und 
S iem ens.

Es ist haufiger auf dem Gebiete kiinstlerischer Lei- 
stungen Aehnliches versucht worden darzustellen, und noch 
in den allerletzten Tagen bekam ich ein schones Buch in die 
Hand, worin an schwabischen Familien gezeigt wird, wie 
Hólderlin, Uhland, Morike ais Kunstler auf der einen und 
15 bis 20 Tiibinger und andere Universitatsprofessoren, und 
in der Kirchenverwaltung der evangelischen Kirche Wiirt- 
tembergs hervorragende Manner auf der anderen Seite, 
alle auf eine einzige Stam m utter zuriickgehen, alle mit- 
einander blutsverwandt sind und wie dieselben Erblinien 
durchgehen, die zu diesen Glanzpunkten der betreffenden 
Familien gefiihrt haben.

Ich mochte dabei nicht in den Verdacht kommen, ais ob 
ich gerade auf dem Standpunkt stande, daB alles und restlos 
alles, was der einzelne von uns im Leben leistet, nur von der 
Vererbung herkomme. Ich verkenne den EinfluB der Um- 
welt, den EinfluB des Schicksals, das der einzelne erleidet 
von der Geburt an, gewiB nicht. Was wir vererbt erhalten, 
das ist die Unterlage; was dann das Leben daraus macht, 
das ist erst das, was wir beobachten konnen. Und wie wir 
trotz aller Erbbestandigkeit sehen, daB etwa unsere Haus- 
tierrassen, in andere Gegenden versetzt, bestimmte Ab- 
weichungen zeigen, wie z. B. bestimmte hochgezuchtete 
Merkmale sich abandern, wenn wir Marschvieh ins Gebirge 
bringen, oder unser niederdeutsches Vieh in das sonnige 
Hochland von Deutsch-Siidwestafrika verpflanzen, genau 
so ist es mir bewuBt, daB aueh beim Menschen das, was das 
Erbe dem einzelnen gegeben hat, nur die Unterlage und 
Anlage ist, woraus dann das Schicksal im weitesten Sinne 
des Wortes das macht, was nachher der Mensch leisten kann.

Es ist ganz selbstverstandlich aueh fiir den Vererbungs- 
theoretiker, ais den ich mich bekenne, daB es nicht gleich- 
giiltig sein kann, wie Erziehung, wie Gesellschaft, wie Um- 
gang, wie soziale Verhaltnisse, wie ein giinstiges oder un- 
giinstiges hausliches, soziales und sonstiges „Milieu“ auf den 
Menschen wirken. Es ist ganz selbstverstandlich, daB die 
beste Erblichkeitsanlage verkiimmern muB, wenn sie eben 
ungepflegt von Anfang an oder miBbildet oder miBhandelt 
worden ist, und es ist ebenso selbstverstandlich, daB aueh 
eine maBige Anlage unter Umstanden, die ihr gunstig sind, 
fast oder wirklich mehr leisten kann ais eine giinstige Anlage 
unter Umstanden, die die Anlage einfach nicht zur Ent- 
faltung kommen lassen. Wenn der Dichter sagt: „Was du 
ererbt von deinen Vatern hast, er w ir b es, um es zu besitzen“, 
so ist das aueh fiir den Erbtheoretiker etwas absolut Wahres, 
dieses vom Dichter m it kostlicher Ahnung gepragte Wort, 
das aueh wir uns zu eigen machen miissen. Aber falsch ist 
es, wenn so haufig gerade daraus gefolgert wird, daB die 
Menschen grundsatzlich gleich sind, eine Gleichmacherei, 
die heute so manchen Begabten tatsachlich trotz des ais 
Schlagwort in die .Welt gesetzten Ausdruckes „Freie Bahn 
dem Tiichtigen“ geradezu hemmt. Diese Gleichmacherei, 
die heute z. B. in den Schulen fast ganz allgemein ist, macht 
ein Springen von Begabten fast unmoglieh, weil sie alle 
gleich langsam, ganz allmahlich aufsteigen laBt. Der Schul- 
plan, der heute ausdriicklich auf die MittelmaBigkeit, auf 
die mittelmaBigen Leistungen zugeschnitten ist, ist erb- 
theoretisch vóllig falsch und unmoglieh und verhindert das, 
was ich eben sagte, daB die wirklich begabten Erblinien 
in die denkbar beste Umwelt versetzt werden sollten. Die 
zu fordern — ich habe keinen anderen Ausdruck ais „sprin
gen zu lassen .iiber die anderen hinweg" —, das ware eine 
Aufgabe, die leider noch einstweilen ganz in der Zukunft 
liegt. Das Ideał ist tatsachlich eine Fórderung, eine Ziich-
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tung, ein moglichstes Vorwartskommenlassen derjenigen 
Erblinien, die etwas geleistet haben3)

Ich bin fest iiberzeugt, daB die Zukunft desjenigen 
Yolkes die beste, die am meisten gesicherte ist, das in seinen 
gesamten kulturellen MaBnahmen dafiir sorgt, daB begabte 
Familienstamme ais solche nicht derartig aussterben, wie es 
bis jetzt geradezu, wir mtissen sagen, Schicksal war. Das 
Verschwinden der Namen muB nicht sein. Das Aussterben 
der Familien ist keineswegs naturwissenschaftlich-medi- 
zinisch bedingt, sondern ist rein kulturell verursacht: es 
sind soziale Erscheinungen. Ich betone nochmals, ich will 
auf die Griinde dafiir — ob bewuBt und beabsichtigte oder 
unbeabsichtigte Kleinheit der Familien — nicht eingehen; 
beide, die beabsichtigten und unbeabsichtigten, sind ledig- 
hch kulturellen Faktoren zuzuschreiben, und wenn es gelingt, 
diese einigermaBen auszumerzen, wenn es gelingt, die 
Familien, die giinstige Erblinien enthalten, zu pflegen, mit 
ihresgleichen zur Fortpflanzung zu bringen, wenn wir den 
Mut aufbringen, wirklich schlechte Erblinien, die sich durch 
geistige Krankheit, Epilepsie usw. auszeichnen, wirklich 
zum Erlóschen zu bringen, wenn wir den Mut aufbringen, 
kulturelle MaBnahmen zu treffen, die entgegen unserem 
heutigen Erbrecht und manchen anderen Dingen die be- 
gabten Familien in ihrem Bestande erhalten, dann gehórt 
diesen Familien die wirkliehe Zukunft. Dem widerspricht 
durchaus nicht, daB aus solchen Familien, die bisher noch 
nichts geleistet haben, ebenfalls beste Indiyiduen kommen, 
neue gute Erblinien begriindet werden. Ja, ich stehe kraB 
auf dem Standpunkt, daB das der unumganglich notige 
Bora ist, aus dem neue einzeln sich immer wieder herauf-

3) Siehe F . L e n z :  Ueber die biologischen Grundlagen der 
Erziehung, 2. Aufl. (Miinchen: J . E. Lehmann 1927.)
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arbeiten und neues Blut zufiihren, dam it die Schaden, die 
die K ultur sonst bringt, paralysiert werden.

Diese Quelle, aus der unser Volk schópft, ist noch 
unendlich groB, eine riesige Menge landwirtschaftlicher Be- 
volkerung sitzt noch m it durchaus gutem und gesundem 
Blut auf der Scholle fest, ist ein Gesundbronnen fiir das 
Volk. Wenn aber d a u e rn d  aus dieser Quelle immer nur 
geschópft wird, dauernd riicksichtslos gemaht wird in den 
Erblinien, dann muB sich die beste Quelle e in m a l er- 
schópfen. Walte Gott, daB wir vorher MaBnahmen treffen, 
daB das unterbleibt.

Zum SchluB mochte ich nun nochmals betonen, daB 
neben den Faktoren, die der Historiker, der Beobachter 
der Kulturgeschichte, der Sprach-, der Religions- usw. Ge- 
schichte im Menschheitsschicksal feststellt, daB neben den 
Faktoren, die er ais die eigentlichen im Weltgeschehen 
findet, noch ein anderes steht, das dem Menschen eigen- 
tiimliche Erbgut. Das Erbe, das der Mensch, das mensch- 
liche Gruppen in ihre Kombination mitgebracht haben, ist 
ein hauptbestimmender Faktor im Schicksal der betreffenden 
Gruppen. Dieses Erbe geht von Generation zu Generation 
in den Linien durch, und was der einzelne hat, ist ihm ererbt 
von seinen Yatern. Was er aber dann aus seinem Erbe 
m a c h t,  wie er es fordert, das liegt zuerst an seiner Umwelt 
an seiner Erziehung, an den Menschen, die auf ihn wirken, 
und wenn er erwachsen ist, an ihm selbst und in seiner Hand. 
Tegnśr hat in der Frithjofsage dieses letztere in die Dichter- 
worte gefaBt:

Prahl’ nicht m it Vater Ehre,
Sie ist nicht dein.
Spann’ ich nicht selbst den Bogen,
Ist er nicht mein.

Berechnung des durch direkte R eduktion  im  H ochofen terbrauchten E ohlenstoffs.

Zur Berechnung des durch direkte Reduktion im Hochofen verbrauchten 
Kohlenstoffs bzw. vergasten Sauerstoffs.

Yon Ed. M a u re r  in Freiberg (Sachsen).
[M itteilung aus dem E isenhutten-Institut der Sachsischen Bergakademie Freiberg1).]

I m Schrifttum findet sich eine Reihe von Formeln, die 
gestatten, den durch direkte Reduktion verbrauchten 

Kohlenstoff bzw. vergasten Sauerstoff zu berechnen. Selten, 
man kann wohl sagen, nur zufallig fuhren diese Formeln zu 
denselben Zahlen, so daB die Auffassung besteht, die eine 
sei „richtiger“ ais die andere, und doch laBt sich zeigen, 
daB sie alle ineinander umzuwandeln sind. Ais erster be- 
rechnete Gru n e r 2) den zur direkten Reduktion verbrauch- 
ten Kohlenstoff und gab hierfiir eine Formel an. Einen 
andern Weg der Berechnung schlug W e d d in g 3) ein. Dieser 
Berechnungsart, die leicht in eine Formel zu fassen ist, 
schloB sich R ic h a rd s 4) in seinem bekannten Buche an. 
Unabhangig von Graner gab W iis t6) zwei allgemeine 
Formeln und weiter dann M a th e s iu s 6), O s a n n 7) sowie 
T h a le r8).

Die G ru n e rsc h e  Formel lautet:

ClF e  =  0,302 +  b -  A y .

*) Auszug aus Arch.E isenhuttenw es. 1 (1927) S. 331/7 (Gr. A: 
Hochofenaussch. 87).

2) L. G r u n e r - S te f f e n :  A nalytische Studien uber den  
Hochofen (W iesbaden: C. W . Kreidels Yerlag 1875) S. 33/4.

3) H. W e d d in g :  Ausfuhrliches Handbuch der E isenhutten- 
kunde, 2. Aufl., A bt. 3 (Braunschweig: F . Vieweg & Sohn 1906) 
S. 323.

4) J. W. R ic h a r d s :  M etallurgische Berechnungen (Berlin: 
Juhus Springer 1913) S. 258.

5) S t.u . E. 31 (1911) S. 953/5; 32 (1912) S. 389/92.

Hierin ist CxFe der durch die direkte’Reduktion derEisen- 
oxyde verbrauchte Kohlenstoff, b der Kohlenstoff in der 
Kohlensaure desMóllers, kann also auch mit Cez bezeichnet 
werden, y  die Kohlensauremenge im Gewicht in den Gicht- 
gasen oder auch (C0,)g. 0,302 ergibt sich wie folgt: Im 
Falle, daB im Eisenerz nur Eisenoxyd vorliegt, ist

Wird im Roheisen 94%  Fe angenommen, so ist Fe =  0,94,
3

und 0,302 entspricht — 0 e Fe-

Die Grunersche Formel kann m ithin noch geschrieben 
werden:

C x r e = 4 ° e +  ^ - ^ ( C O ^ .

Diese Formel stellt aber nichts anderes ais die M a th e s iu s -  
sch e  Gleichung dar. da

n (C ° 2)e  =  d f W ( C - C * e  + C e z ) ’ )

6) St. u. E . 33 (1913) S. 1465/71 u. 1517/24. W . M a t h e s iu s :  
D ie physikalisehen und chem ischen Grundlagen des E isenhutten- 
wesens, 2. Aufl. (L eipzig: O tto Spamer 1924).

7) B . O sa n n : Lehrbuch der E isenhuttenkunde, 2. Aufl., 
Bd. I (Leipzig: W ilh. Engelm ann 1923) S. 671.

8) S t. u . E . 40 (1920) S. 317/20.
9) Siehe hierzu die Originalarbeit im  Arch. E isenhiittenw es. 1

(1927) S. 331/7.
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ist. L e v in 10) wies nun bereits die Uebereinstimmung 
der Gleichungen von Wiist und Mathesius nach. Dies laBt 
sich auch fiir die Gleichung von W e d d in g -R ic h a rd s , 
von O san n  und fiir die eine der beiden Formeln von 
T halerze igen9). Wird von der letzten abgesehen, so ergibt 
sich folgende Zusammenstellung, wenn man samtliche For
meln auf die direkt vergaste Gesamtsauerstoffmenge um- 
w andelt:

Die direkt vergaste Gesamtsauerstoffmenge Od, d. h. 
sowohl gebunden gewesen an Eisen ais auch an Mangan, 
Silizium und Phosphor, ist nach 
W edding-R ichards:

O d =  4 ( C - C F e ) - ° W

W iist:
4

“  T
M a th e s iu s :

=  o e

O sa n n :

=  O ,

C -  CFe
CO +  c o 2

4 2 ,
79

N 2

+
4

T

4
II

-;(C  — C Fe+  Cez)

(C 0 2)g -  (C 02)e

In  diesen Formeln bedeutet:
C den K ohlenstoff im Koks,

CPe den Kohlenstoff im Roheisen,
Cez den K ohlenstoff in der Kohlensaure des Móllers,
CO, COo und N 2 die Yolumprozente des Gichtgases an  

diesen Gasen,"
(C 0 2)g die Kohlensauremenge im Gewicht der Gichtgase,

(C 0 2)ez die Kohlensauremenge im  Gewicht des Móllers,
Oe die Sauerstoffmenge, gebunden an die Oxyde des Erzes,

O die Sauerstoffmenge im  Gewicht des Windes.

Der letzte W ert ergibt sich aus der W indmenge, die sich 
einmal auf dem W ege iiber den Stickstoffgehalt der Gichtgase 
berechnen laBt, das andere Mai iiber die in  den Gichtgasen ent- 
haltene Sauerstoffmenge. Es sei hier angefiihrt, daB die von 
M athesius fiir die W indmenge angegebene Form el sich aus dem 
letzten  Verfahren entwickeln laBt.

Yon T h a le r 11) wurden nun friiher an Hand der Hoch- 
ofenbilanzen von G il lh a u s e n 12) und an eigenen dieFormeln 
von Wiist, Mathesius und die seinigen verglichen. E r erhielt 
bei seinen Berechnungen groBe Unterschiede, ohne diesen 
weiter auf den Grund zu gehen. Zur Klarung des Grundes 
wurden aus den Unterlagen von Gillhausen und Thaler die 
Gichtgasmengen berechnet, und zwar m it und ohne Beriick- 
sichtigung des Methangehaltes, um die verschiedenen For
meln m it und ohne Beriicksichtigung des Methans vergleichen 
zu konnen. Dann wurden auch die Windmengen berechnet 
sowohl nach dem Stickstoff- ais auch nach dem Sauerstoff- 
verfahren und der Rechnungsweise von Mathesius. Die 
letzten beiden ergaben vollig ubereinstimmende Werte, was 
ja auch verstandlich ist, da sie beide auf derselben Grund- 
lage aufgebaut sind. Dagegen stellten sich groBe Unter
schiede bei der Berechnung der Windmenge nach dem Stick
stoff- und Sauerstoffverfahren heraus. Hierdurch ist dann 
auch der Grund gegeben, warum die Formeln von Wiist 
und Mathesius trotz der bereits von Levin dargetanen 
mathematischen Moglichkeit der Ueberfuhrung nicht die 
gleichen zahlenmaBigen Werte ergeben. Eine Vernachlassi- 
gung des Methangehaltes fiihrt dagegen nicht zu so groBen 
Abweichungen in den Endergebnissen.

i°) Ferrum 11 (1913/14) S. 261/71; 13 (1915/16) S. 123/5.
xl) Feuerungstechn. 6 (1917/18) S. 66/9.
12) M itt. Eisenh. Inst. Techn. H ochschule Aachen 4 (1911) 

S. 178/222.

I

Der Temperaturverlauf und die Temperaturschwankungen der strómenden 
Mittel in den Kammern des Siemens-Martin-Ofens.

Von Direktor $r.«3ng. E. H erzo g  in Hamborn-Bruckhausen.
[BerichtjN r. 133 des Stahlwerksausschusses des Vereins deutscher E isenhiitten leute1).]

( Temperaturverlauf beim Auf- und Entheizen. Anwendung der Gesetzmapiglceiten fur den Wdrmedurchgang auf 
periodisch arbeitende Warmeaustauscher. Ausnutzungsgrad des Warmeangebots. Folgerungen.)

m AnschluB an die schonfriiher gegebene Darstellung des gehenden Grenzlinien zusammen: Man bekommt die Ver- 
Temperaturverlaufs der strómenden Mittel in den haltnisse des Warmeaustausches mittelst Warmedurch-

Kammern des Siemens-Martin-Ofens2) soli im nachfolgenden 
nach einem kurzeń AbriB des schon Veróffentlichten ver- 
sucht werden, zu zeigen, in welcher Weise sich diese Dar
stellung weiter ausbauen und innerhalb gewisser Grenzen 
auch praktisch verwerten laBt.

Den Temperaturverlauf der strómenden Mittel innerhalb 
einer Aufheizungs- und Entheizungsperiode zeigt schema- 
tisch Abb. 1. Der in dieser Abbildung wiedergegebene Tem- 
peraturverlauf ist bezeichnend fiir die Gaskammer des 
Siemens-Martin-Ofens sowie fiir den Cowper-Winderhitzer. 
Der Temperaturverlauf des Gitterwerks selbst ist nicht 
wiedergegeben, da er fiir die nachfolgend gezeigte Betrach- 
tungsweise nicht von Belang ist. Die Anfangstemperaturen 
(tla und t 2a) sind ais konstant betrachtet. Einer bestimmten 
Dauer der Umsteuerperiode entspricht eine obere und 
untere Endtem peratur des warmeren wie des kalteren 
Mittels. Je kiirzer die Umsteuerperiode gewahlt wird, um so 
geringer wird auch der Abstand zwischen oberer und 
unterer Endtem peratur, und bei ideał kurzer Umsteuer
periode fallen die beiden von der Anfangstemperatur aus-

!) Sonderdrucke sind vom  Verlag Stahleisen m. b. H ., D ussel
dorf, zu beziehen.

2) Vgl. St. u. E . 46 (1926) S. 1777/83.

gangs. Hierbei hangt die kennzeichnende A rt des Tem- 
peraturverlaufs ab von dem Verhaltnis der Wasserwerte 
der beiden strómenden Mittel, wie durch Abb. 2 gezeigt 
wird. Der Fali W 1 <  W 2 liegt immer beim Cowper- 
apparat und meist auch bei der Gaskammer des Siemens- 
Martin-Ofens vor, den Fali W 1 >  W 2 findet man bei der 
Luftkammer. Je kleiner der Wasserwert des warmeren 
Mittels im Verhaltnis zu demjenigen des kalteren Mittels 
wird, um so niedriger wird die Endtem peratur t ie, um so 
yollkommener also die Warmeabgabe des warmeren Mittels, 
um so niedriger dafiir allerdings auch die Vorwarmungs- 
tem peratur des kalteren Mittels.

Die Richtigkeit der Ueberlegung, daB man in dem 
idealen Falle der unendlich kurzeń Umstellperiode zu den 
bekannten GesetzmaBigkeitendes Warmedurchgangs kommt, 
ist inzwischen auch auf mathematischem Wege durch 
N u s s e l t3) belegt worden. Diese, „Die Theorie des Wind- 
erhitzers“ betitelte Abhandlung ist aber auch deshalb wich- 
tig, weil sie zeigt, daB einer mathematischen Behandlung 
des T em peraturralaufs bei Umstellperioden von endlicher 
Dauer bis jetzt noch unuberwindliche Schwierigkeiten ent-

?) Z. V. d. I. 71 (1927) S. 85.
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gegenstehen. Bei dem nachfolgenden Versuch, aus den fiir 
den Warmedurchgang geltenden bekannten GesetzmaBig- 
keiten Schlusse auf Bau und Betrieb periodisch arbeitender 
Warmeaustauscher zu ziehen, muB man sich somit immer 
vor Augen halten, daB diese Schlusse nur fiir sehr kurze 
Umsteuerperioden strenge Giiltigkeit haben, und daB der 
EinfluB des Speicherungs- und Entspeicherungsvorganges 
auf den Temperaturverlauf hierbei ausgeschaltet ist. Anders 
ausgedriickt: Vorstehende Betrachtungsweise gestattet nur 
Schlusse auf die Heizflache, nicht aber auf das Steingewicht, 
und sie zeigt ortlich nur konstantę Temperaturen und keine 
Temperaturschwankungen.

Aber auch bei dieser weitgehenden Einschrankung ist, 
wie man sehen wird, eine Anwendung der GesetzmaBig- 
keiten des Warmedurchgangs auf periodisch arbeitende 
Warmeaustauscher durchaus geeignet, klarend zu wirken. 
Zum Teil ist ja eine solche Anwendung schon m it der 
Wiedergabe der Abb. 2 erfolgt. DaB diese Darstellung des 
Temperaturverlaufs in Abhangigkeit vom Wasserwertver- 
haltnis nicht nur theoretisch von Bedeutung ist, mogę fol-

geben ist. Es laBt sich zeigen, daB die Lage der Endtem- 
peraturen t le und t2e, wenn man die selbstverstandliche 
Abhangigkeit von der Lage der Anfangstemperaturen zu
nachst beiseite laBt, eine Funktion zweier KenngroBen ist, 
von denen die eine durch das schon gelaufige Yerhaltnis 

W
der beiden Wasserwerte , die andere durch den wich- 

W 2
k F

tigen Ausdruck = -  dargestellt wird. Hierbei bedeutet k 
2

die Warmedurchgangszahl, die im vorliegenden Falle 

=  1 zu setzen ist. F  ist die Heizflache des Wind-
o , +  « 2

erhitzers und W2 der fiir einen bestimmten Winderhitzer 
ais konstant zu betrachtende Wasserwert des kalteren

k E
Mittels, des Windes. Der Ausdruck —  sagt Wichtiges aus:

VV 2
Zunachst laBt er Heizflache und Warmedurchgangszahl ais 
gleichwertige GroBen erscheinen, wenn nur fiir eine be
stimmte Leistung des Warmeaustauschers das Produkt 
k  • F  konstant bleibt. Aehnliches gilt fiir das Yerhaltnis

peraturschwankungen im  
Yerlauf einer Umschaltdauer.

Abbildung 2 a bis c. Temperaturverlaut bei verscłneden gr 
deePwarmeren und des kalteren M ittels.

gendes Beispiel zeigen. Bei den vor einem halben Jahr ver- 
offentlichten umfangreichen Messungen an einem Wind
erhitzer der Charlottenhiitte, Mederschelden4), hatte man 
einen Temperaturverlauf gemaB der Art „b“ in Abb. 2 
festgestellt. Man zog daraus den an sich richtigen SchluB, 
daB das obere D rittel des Gitterwerks bedeutend mehr 
arbeitet ais die iibrigen zwei Drittel, die m it sinkender 
Temperatur der Abgase weniger und weniger in Anspruch 
genommen wiirden. Die Schuld schob man ausschlieBlich 
einer unzweckmaBigen Ausgitterung des Winderhitzers zu. 
Abb. 2 zeigt jedoch, daB dieser Temperaturverlauf grund- 
satzlich dem bisher beim Cowperapparat iiblichen Wasser- 
wertverhaltnis von warmerem und kalterem Mittel zuzu- 
schreiben ist. In Richtung des von Strack-Pfoser-Stumm 
gewiesenen Weges miiBte also eine noch gróBere Menge 
Gichtgas in der Zeiteinheit verbrannt werden, damit man 
dem idealen Falle WŁ =  W2 und dam it einer gleichmaBigen 
Belastung des Gitterwerks der ganzen Weglange der stro- 
menden Mittel entlang noch naherkommt. DaB freilich die 
Verfolgung dieses Grundsatzes auch ihre praktischen 
Grenzen, gegeben durch die Hohe der zulassigen Vor- 
warmungstemperatur des Windes, hat, wird spater gezeigt 
werden.

In dem Hauptbericht war bei der Betrachtung der 
Abb. 2 m it Riicksicht auf die Grenzen, die hinsichtlich des 
Umfanges des Berichtes gesetzt waren, absichtlich nur die 
Besprechung des Einflusses der Wasserwerte sowie der Lage 
der Anfangstemperaturen behandelt worden. Heute soli 
etwas weiter in diese Dinge eingedrungen werden, wobei die 
Betrachtungen der Einfachheit halber zunachst auf den 
Cowperapparat beschrankt bleiben sollen, obwohl hierbei 
die Voraussetzung kurzer Umstellperioden am wenigstenge-

4) St. u. E. 46 (1926) S. 801.

I .Ja

F  : W2, jedoch m it einer gewissen Einschrankung. Eine 
Aenderung des Wertes W2, d. h. der in der Zeiteinheit zu- 
gefiihrten Windmenge, macht auch eine Aenderung der 
W arm esp e ich erle is tu n g  erforderlich — vorausgesetzt 
natiirlich, daB die Anfangs- und Endtemperaturen des 
warmeren und kalteren Mittels dieselben bleiben. Somit 
verlangt eine Aenderung des Wertes W2 nicht nur Konstanz 
des Verhaltnisses F  : W2, sondern auch eine m it F  gleich- 
laufende Aenderung des Steingewichts. Die A rt und Weise, 
wie die Heizflache geandert wird, steht also nicht frei, 
bedarf vielmehr in jedem Fali einer besonderen Ueberlegung.

Wie kann man nun zu einem Urteil iiber die zweck- 
k F

maBigste GroBe des W e r te s ^ -  gelangen? Um in diese

Frage einen klareren Einblick zu gewinnen, sei eine andere 
Betrachtungsweise angestellt, die weniger verwickelt ist ais 
die Verfolgung der Lage der Endtemperaturen, die nur im 
Zusammenhang m it den Anfangstemperaturen bewertet 
werden konnen. MaBgebend fiir die Giite des Warmeaus- 
tausches ist das Yerhaltnis der zum Warmeaustausch 
angebotenen zu der wirklich ausgetauschten Warmemenge. 
Die zum Warmeaustausch angebotene Warmemenge ist 
Wi • (tla— t2a). Wirklich ausgetauscht wird nur ein Bruch- 
teil n dieses Betrages. Dieser Bruchteil, die Giiteziffer des 
Warmeaustausches oder, wie es im nachfolgenden aus- 
gedriickt werden soli, der Ausnutzungsgrad des Warme- 
angebots, laBt sich ebenfalls ais eine Funktion der beiden

W k F
KenngroBen —  und —  darstellen.

w  2 W 2
Das Kurvenbild in 

Die Kenn-Abb. 3 zeigt dieses Abhangigkeitsverhaltnis. 
k F

gróBe w  ist hierbei ais Param eter behandelt. Ist beispiels-
w  k F

weise = ł  =  0,75 und —  =  2, so wiirde unter Vernach-
W 2 W 2
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lassigung sonstiger Warmeverluste nur das 0,8fache der 
angebotenen Warmemenge WŁ- (tla — t 2a) auf das kaltere 
Mittel iibergehen. Die Ziffer 0,8 gilt aber wohlgemerkt nur 
bei sehr kurzeń Umsteuerperioden. Fiir die beim Cowper
apparat vorliegenden Verhaltnisse wiirden die Angaben 
nach Abb. 3 zu hohe Ausnutzungsgrade liefern, ganz ab- 
gesehen davon, daB eine Berechnung des Wertes k aus den 
Warmeiibergangszałilen und a2 so lange ais sehr bedenk- 
lich bezeichnet werden miiBte, ais man, wie es heute der 
Fali ist, von einer zuverlassigen Erm ittlung von aŁ und a, 
selbst noeh so weit entfernt ist. Abb. 3 hat fiir den be- 
trachteten Zweck also nur schematische Bedeutung. Mit 
dieser Einschrankung ist sie aber wieder sehr lehrreich.

W x
Zunachst fallt im besonderen auf, daB rechts von ^ -  =  1 

der Ausnutzungsgrad, namentlich bei hoheren Werten

fiir sehr rasch abfallt. Die Erklarung hierfiir ist ein-
2

fach: Das kaltere Mittel kann ja  auch in dem idealen Falle, 
bei dem es bis auf die Anfangstemperaturen des warmeren 
Mittels gebracht wird, nur eine beschrankte Warmemenge 
aufnehmen, namlich die Warmemenge W2 • ( tla — t 2a). Ist 
das Warmeangebot groBer, und das trifft immer zu, wenn

~  >  1 ist, so muB die Abgastemperatur rasch steigen und
W 2

k F
der Warmeaustausch schlecht werden. Ist aber der^Wert —

1
niedrig, d. h. sind die Warmeiibertragungsverhaltnisse un- 
giinstig, so setzt der rasche Abfall des Ausnutzungsgrades

schon bei einem Wert <  1 ein. Mit anderen Worten:
W;

k F
Je kleiner der W ert w  ist, um so kleiner muB man auch 

w 2
w

das Yerhaltnis wahlen, um einen noch einigermaBen 
W 2

befriedigenden Ausnutzungsgrad des Warmeangebots zu 
erreichen.

Anscheinend miiBte nun der Idealfall ein so hoher
W

Cowperapparat sein, daB man bei ~  = 1  noch einen be-w2
friedigenden Ausnutzungsgrad erzielt. Gleichzeitig hatte 
man dabei gleichmaBige Belastung des ganzen Gitterwerks 
erreicht. Dabei wiirde aber die zulassige Vorwarmungs- 
temperatur des Windes uberschritten. Man ist somit ge-

0  a s  7,0 7,S 2 ,0  2 ,S  j.O
* t/* i

A bbildung 3. A usnutzungsgrad der auszutauschenden  
W armemenge in A bhangigkeit von  dem Yerhaltnis der

kF
W asserwerte W 1: W 2; Parameter: ——•

zwungen, m it einem ^  <  1 und einem niedrigeren Wind-
°  VV 2

erhitzer zu arbeiten, kann also durch eine weitgehende 
Erhohung der Wasserwertverhaltnisziffer die ungleichmaBige 
Belastung des Gitterwerks nicht aus der Welt schaffen. 
Tatsachlich kann diesem Fehler also nur durch eine unter- 
schiedliche Ausgitterung in dem Sinne begegnet werden, 
daB der untere Teil des Winderhitzers enger ausgegittert 
wird. Wiirde dadurch der Durchgangswiderstand der 
stromenden Mittel im unteren Teile gróBer werden, so hatte 
auch dieser Vorschlag keinen Sinn, da kein Grund vorlage, 
denselben Durchgangswiderstand. d. h. dasselbe engere 
Gitterwerk nicht auch im oberen Teile anzuwenden und 
dadurch den Winderhitzer niedriger zu halten. Dem Vor- 
schlag, den unteren Teil enger auszugittern, kommt aber 
der Umstand zu Hilfe, daB die Temperatur und damit das 
Volumen der stromenden Mittel im unteren Teil kleiner ist 
und somit auch der freie Querschnitt zur Erzielung gleich- 
bleibender Strómungsgeschwindigkeit kleiner sein kann. 
Auf Grund der vorstehenden Ueberlegungen erweist sich 
also der Vorschlag einer engeren Ausgitterung des unteren 
Gitterwerksteils beim Cowper-Winderhitzer ais durchaus 
zweckmaBig.

Wahrend man den Ausnutzungsgrad der zugefiihrten
w

Warmemenge in Abhangigkeit von dem Verhaltnis ==± beim
W 2

Cowperapparat bis zu einem gewissen Grad in der Hand hat, 
ist das beim Siemens-Martin-Ofen nicht der Fali, und darin 
liegt ein grundsatzlicher Unterschied zwischen beiden 
Warmeaustauscheinrichtungen. Wenn man beim Siemens- 
Martin-Ofen nicht m it A usflam nm rlusten zu rechnen 
hatte, kónnte man die Summę des Frischgas- und Luft- 
gewichts gleich dem gesamten Abgasgewicht setzen:

Gq +  Gx =  Ga- 
Infolge der unterschiedlichen spezifischen Warmen ist aber 
im allgemeinen die Summę der Wasserwerte von Frischgas 
und Luft nicht gleich dem Wasserwert der Abgase. Wenn 
man also in der einen Kammer den Fali Wx =  W2 her- 
stellt, wiirde in der anderen Kammer Wj < W2 sein. Da- 
gegen ist es moglich, in Gas- und Luftkammer das gleiche

Yerhaltnis ^  herzustellen. In beiden Kammern ist dann
W 2

=  ’ , wenn Gv den Ausflammverlust be-
W 2 W a  +  W i
deutet. Eine iiberschlagige Rechnung zeigt, daB, wenn man 
den Ausflammverlust unberiicksichtigt laBt, die Abweichung

des Wertes W&^ A'WŁ von 1 so gering ist, daB sie fiir den prak-

tischen Betrieb vernachlassigt werden kann. Daraus geht 
hervor, wie wichtig es beim Siemens-Martin-Ofen fiir eine

W
gute W armeausnutzung ist, gleiches Verhaltnis --,1 fiir die

W 2

zusammengekoppelte Gas- und Luftkammer zu wahlen. 
Liegt das Verhaltnis, wie es bei mit Generatorgas betriebenen 
Oefen die Regel ist, bei der Gaskammer erheblich unter 1, 
so muB es in der Luftkammer iiber 1 liegen, also in dem 
Bereich, in dem man gemaB Abb. 3 starken Abfall des Aus
nutzungsgrades hat. Darauf ist es zuriickzufuhren, daB beim 
Betrieb mit Steinkohlengeneratorgas die Temperatur der 
aus der Luftkammer kommenden Abgase ungefahr ebenso 
hoch liegt wie diejenige der aus der Gaskammer aus- 
tretenden Abgase, obwohl die Frischgastemperatur am Ventil 
viele hundert Grad hoher liegt ais die Temperatur der Luft 
am Ventil. Ein besonderer Fali liegt allerdings beim Braun- 
kohlenbrikettgas vor, bei dem absichtlich auf eine niedrige 
Gasvorwarmungstemperatur zuungunsten des gesamten
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Warmeausnutzungsgrades gehalten werden muB, damit 
man eine leuchtende Flamme erhalt.

Nicht iiberfliissig ist aueh beim Siemens-Martin-Ofen
k F

eine Betrachtung der Rolle, die die KenngróBe —-  spielt.
™ 2

Vor allem erkennt man, daB die Kammern eines Siemens- 
Martin-Ofens gegeniiber dem Cowperapparat wegen ihrer 
hóheren Wasserwertverhaltnisziffer bedeutend hohere Werte 

k F
fiir die Kennziffer -==- verlangen, wenn aueh nur annahernd 

W 2

derselbe Ausnutzungsgrad des Warmeangebots erreicht 
werden soli. Dem stehen aber die verhaltnismaBig kleinen 
Kammerraume gegeniiber, an die man beim Siemens-Martin- 
Ofenbau gebunden ist. Heizflache und Speicherleistung 
sind stark von dem verfiigbaren Kammerraum abhangig. 
Ebenso ist aueh eine Steigerung yon k gegeniiber den Ver- 
haltnissen des Cowperapparates nur in beschranktem MaBe 
móglich. Ais einziges durchschlagendes Hilfsmittel, das der 
geringeren Speicherleistung Rechnung trag t, steht eine Ver- 
kiirzung der Umsteuerperioden zur Verfugung, durch die der 
Ausnutzungsgrad dem der Abb. 3 zu entnehmenden Ideal- 
wert fiir unendlich kurze Umsteuerperioden naherkommt. 
Allerdings erhoht sich dabei mit der Zahl der Umsteue- 
rungen der gesamte Umsteuerverlust.

Von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ist es bei 
dem mit Hochofen-Koksofen-Mischgas betriebenen Siemens- 
Martin-Ofen bekanntlich, m it moglichst wenig Koksofengas 
auszukommen, d. h. m it einem Mischgas von moglichst 
niedrigem Heizwert zu arbeiten. Der Zusammenhang dieser 
Aufgabe m it den Gitterwerksverhaltnissen soli im nach- 
folgenden noch kurz betrachtet werden. Um gleiche Flam- 
mentemperatur und dam it annahernd gleiche Warmeiiber- 
tragung im Herdraum zu erzielen, muB die Vorwarmungs- 
temperatur von Gas und Luft um  so hoher, d. h. der Aus
nutzungsgrad der beiden Kammern um so weiter getrieben 
werden, je armer das Frischgas ist. Sowohl Steigerung der 
Frischgasmenge bei gleicher Vorwarmungstemperatur ais 
aueh die Erhóhung der Vorwarmungstemperatur selbst be- 
deuten aber eine Steigerung der Warmespeicherleistung, der 
nur eine VergróBerung der Heizflache in Yerbindung m it 
einer Erhohung des Steingewichts, d. h. eine VergroBerung 
der Kammern gerecht wird. Es miissen also unter sonst 
gleichen Verhaltnissen beim Mischgasbetrieb erheblich 
groBere Warmespeicher vorgesehen werden ais beim reinen 
Generatorgasbetrieb.

Wie schon erwahnt, ist aueh die Erzielung einer moglichst 
hohen Warmeubergangszahl in den Kammern des Siemens- 
Martin-Ofens eine wichtige Aufgabe, der bei der Wahl der 
Ausgitterungsart Rechnung zu tragen ist. Durch die Art 
der Ausgitterung wird aber aueh die Abgasverteilung be- 
einfluBt. Man hat davon bis jetzt bewuBt kaum Gebrauch 
gemacht. Da mehrere Umstande, insbesondere aber der

gegeniiber dem Luftzugąuerschnitt sehr kleine Quersehnitt 
des Gaszuges im Brennerkopf zu einer bevorzugten Abgas- 
beaufschlagung der Luftkammer fiihrt, so pflegt man in 
den von der Luftkammer kommenden Abgaswegunmittelbar 
hinter dem Luftumsteuerventil einen Drosselschieber zu 
legen, m it dem man, geniigenden Saugzug vorausgesetzt, 
die gewiinschte Abgasverteilung einstellen kann, wobei, wie 
gezeigt wurde, gleiches Wasserwertverhaltnis in beiden 
Kammern die fiir die Gesamtarbeit der Kammern giin- 
stigsten Verhaltnisse schafft. Eine gewisse Regelbarkeit 
der Abgasverteilung durch einen derartigen Schieber ist 
aueh durchaus erwiinscht. Eine Drosselung, die iiber 
dieses Bediirfnis hinausgeht, bedeutet aber Vernichtung von 
wertvollstem Saugzug, der ebensogut fiir die Erzielung 
hoherer Warmeiibergangszahlen verwertet werden kónnte. 
Man wird also da, wo gleich hohe Gas- und Luftvorwarmung 
zulassig oder gar erwiinscht, aber noch nicht erreicht sind, 
die Luftkammer um so viel enger ausgittern bzw. bei Neu- 
bauten gleichzeitig hoher machen, daB sie infolge des so 
erzeugten hoheren Durchgangswiderstandes zwar zugunsten 
der Gaskammer weniger Abgas erhalt, dafiir aber einen 

k F
hoheren W ert fiir —— aufweist. Freilich reicht dann bei 

w 2
einer derartigen Erhohung des Durchgangswiderstandes der 
Auftrieb fiir die Zufiihrung der nótigen Luftmenge in der 
Regel nicht mehr aus, so daB man auf diese Weise zwang- 
laufig zur Verwendung eines Ventilators kommt.

Der Erhohung der Warmeubergangszahl durch enger es 
Ausgittern bzw. durch Verlangerung des Gitterwegs ist in 
beiden Kammern allerdings eine Grenze gesetzt durch den 
m it Riicksicht auf die Dichte des Mauerwerks zulassigen 
hóchstmoglichen Saugzug. Wird dieser iiberschritten, so 
wird die eindringende Falschluft die Ausnutzung der Ab- 
gaswarme wieder verschlechtern. Aus dieser Tatsache 
erhellt die auBerordentliche Bedeutung, die die Abdichtung 
des ganzen Siemens-Martin-Ofenunterbaues einschlieBlich 
der Ventile und Kanale fiir die Brennstoff ausnutzung hat. 
Jeder Fortschritt in dieser Richtung wiirde naher an das 
Ziel heranfiihren, in den niedrigen Kammern des Siemens- 
Martin-Ofens eine ahnlich giinstige Warmeausnutzung zu 
erzielen wie in den hohen Cowperapparaten.

Z u sa m m e n fa ssu n g .
Es wird der Temperaturyerlauf der strómenden Mittel 

wahrend einer Aufheizungs- und Entheizungsperiode dar- 
gestellt und gezeigt, welche Vorteile die Anwendung der 
GesetzmaBigkeiten des Warmedurchgangs auf periodisch 
arbeitende Warmeaustauscher bringt. Im besonderen 
wird der fiir den Warmedurchgang festliegende Aus
nutzungsgrad des Warmeangebots in zulassigen Grenzen 
aueh auf Cowperapparat und Siemens-Martin-Ofenkammern 
angewandt und aus den verschiedenen Betrachtungen 
Folgerungen fiir den praktischen Betrieb gezogen.

Zur Metallurgie des Hochfreąuenz-Induktionsofens.
Von F ra n z  W ever und G u s ta v  H in d r ic h s  in Dusseldorf.

[M itteilung aus dem StahlwerksausschuB des Yereins deutscher E isenhiittenleute1).]

U eber den ersten Abschnitt der vom Kaiser-Wilhelm- 
Institu t fiir Eisenforschung, Dusseldorf, gemeinsam 

mit der Firma C. L o re n z , A.-G., Berlin-Tempelhof, durch- 
gefiihrten Arbeiten zur Ausbildung eines betriebsmaBigen 
Hochfrequenz-Stahlofens sowie einer auf dessen Eigenheiten 
zugeschnittenen Metallurgie ist auf der Hauptversammlung

1) Auszug aus Arch. E isenhiittenw es. 1 (1927) S. 345/55  
(Gr. B: Stahlw.-Aussch. 131).

des Vereins deutscher Eisenhiittenleute im Jahre 1926 aus- 
fiihrlich berichtet worden2).

Eine wertvolle Erganzung dieser Arbeiten bot die Be- 
sichtigung einer von der Firm a Campbell & Gifford in der 
Nahe von Birmingham errichteten 100-kW-Versuchsanlage, 
nach dereń Muster heute mehrere groBere Einheiten in Bau

2) Ygl. hierzu Arch. Eisenhuttenw es. 1 (1927) S. 345; dsgl. 
St. u. E . 47 (1927) S. 1917/9.
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Z ahlentafel 1. S t a h l e  a u s  d e m  s a u r e n  O fe n .

N r.
0

%

206
207
210

222

240

277
278

212
213
214 
232

221

A nalyse

Si

%

Mn

%

P

%

S
o//o

Cr

%

W e ic h s t a h l .
0,10
0,07
0,06

0,03

0,09

0,04
0,03

1,07
1,14
1,20
1,18

1,28

0,24
0,26
0,09

0,19

0,16

0,39
0,47
0,26

0,082
0,086
0,077

0,32 0,027

0,38 I 0,030

0,035
0,033
0,036

0,034

0,043

0,27
0,40
0,25
0,41

0,38
0,22
0,12
0,17

0,067
0,027
0,023
0,028

0,024
0,015
0,022
0,026

K u g e l l a g e r s t a h l .  
0,23 0,31 0,024 0,024

C h r o m s t a h l .
0 ,55  I 0 ,29 | 0,017 j 0,011 
0,53 | 0 ,20  | 0,020 | 0,011

K o h l e n s t o f f s t a h l e .

13,05
13,55

0,34
0,35

1,35

R otbruch-
probe

Priifung Befund

gut
>>

ziem lich gu t

ff

gut

gut

gut 
sehr gu t

gut

|l to h r ;  Ehrhardt-V erfahren  

R ohr; Stiefel-W alzw erk

R ohr; Ehrhardt-V erfahren  

R ohr; Stiefel-W alzw erk

iR o h r; Stiefel- W alzwerk

}W arm- u. K altverarbeitung  
sehr gu t  

W arm - u. K altverarbeitung  
gu t

W arm- u . K altyerarbeitung  
sehr gu t

\ Warm- u. K altverarbeitung  
/  sehr gu t

V ielhartung
R asierm esser

>>
Y ielhartung

N orm ale V erarbeitung  
u. K ontrolle

32 x
\  V erarbeitung, Schnittfahig- 
/k e it  u. S eh n itth a ltigk eit gut 

23 X

}VerarbeitungundH arte gut,Bie - 
gefestigkeit n icht ausreichend

sein sollen. Der Schmelzherd des von Campbell benutzten 
150-kg-Kippofens besteht aus vorgebrannten Tontiegeln, 
die etwa 150 bis 300 kg fassen. Die Anlage wurde bisher 
vorwiegend fiir die Erzeugung von Weicheisen, nichtrosten- 
dem Chromeisen, Werkzeug- und Schnelldrehstahl benutzt; 
die Giite der Erzeugnisse wird ais hervorragend bezeichnet.

Die neueren Arbeiten des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir 
Eisenforschung erstreben vor allem eine Klarung der 
metallurgischen Verhaltnisse des sauer zugestellten Hoch- 
freąuenz-Induktionsofens. Der vorwiegend benutzte 50-kg- 
Kippofen wurde bereits friiher beschrieben; bei einem neuen 
Modeli wurde die Kippachse zur Erleichterung des Giefiens 
in die GieBschnauze verlegt und die Ofenabdeckung zur 
Erhohung der Schlackentemperaturen wesentlich verstarkt. 
Die Herde wurden aus Pfalzer Klebsand aufgestampft, dessen 
Haltbarkeit und Unempfindlichkeit gegen Temperatur 
wechsel hervorragend gut war. Der Einschmelzenergie- 
bedarf in Abhangigkeit von der Ofenbelastung wird durch 
Abb. 1 verm ittelt; der sich bei dieser Darstellung ergebende 
Bestwert bei etwa 35 bis 40 kg erklart sich dadurch, daB der 
Ofendeckel bei groBeren Einsatzen nicht mehr verschlossen 
gehalten werden kann, so daB die Abstrahlungsverluste sehr 
stark ansteigen.

I. Z u r M e ta llu rg ie  des s a u re n  H o c h fre ą u e n z -  
In d u k tio n s o fe n s .

Nach Durchfuhrung einer Reihe von Vorversuchen iiber 
den Vorgang des Frischens und Desoxydierens, die im 
wesentlichen zu ahnlichen Ergebnissen wie die seinerzeit 
von K ó rb e r , W ev er und N euhauB  beschriebenen basi- 
schen Schmelzungen fiihrten, wurden eine Reihe von legier- 
ten und unlegierten Stahlen erschmolzen, dereń Zusammen- 
setzung aus Zahlentafel 1 ersichtlich ist; beziiglich weiterer 
Einzelheiten der Schmelzfiihrung muB auf die Hauptarbeit 
verwiesen werden.

Die technologische Priifung erfolgte bei den Weich- 
stahlen und kohlenstoffarmen Chromstahlen durch betriebs- 
maBiges Auswalzen zu Rohren auf dem Stiefel-Walzwerk bzw. 
durch Rohrziehen nach dem Ehrhardt-Verfahren. Die 
Warmverarbeitung erfolgte ohne irgendwelche Anstande, die 
gewalzten bzw. gezogenen Rohre lieBen sich durchweg auch 
m it starken Abnahmen ohne AusschuB kalt weiterziehen.

Die Priifung der Kohlenstoffstahle erfolgte nach dem Vielhar- 
tungsverfahrenvonEd. M a u re r  und W .H a u fe 3); die erhal- 
tenenVielhartungswerte ordnen sich denvon W. R o h la n d 4) 
ermittelten GroBzalilwerten 
fiir saure Siemens-Martin- 
Handelsstahle gut ein. Die 
Hartungsgrenzen wurden zu 
760 bzw. 900° bestimmt.

Die legierten Rasiermesser- 
stahle wurden von der Firm a 
J. A. H e n c k e ls .  Solingen 
im ublichen Herstellungsgang 
zu Rasiermessern verarbeitet.
Sie verhielten sich dabei 
normal, Schnittfahigkeit und 
Sehnitthaltigkeit der Klingen 
waren gut. Die Verarbeitung 
und Prufung des Kugellager- 
stahles wurde vom Stahlwerk 
B eck e r, A.-G.,Willich, durch- 
gefiihrt. Die Yerschmiedung 
sowie das Rohrziehen erfolgten 
anstandslos; die łla r te  war 
gut, der HartungsausschuB 
gleich Nuli, die Biegefestigkeit 
jedoch nicht ganz ausreichend.

II. V e rsu ch e  in  e in em  1 0 0 -k W -H o c h fre q u en z- 
In d u k tio n s o fe n .

Dank dem Entgegenkommen von Direktor M. T am a 
der Firm a Hirsch, Kupfer- und Messingwerke, A.-G., Ebers- 
walde bei Berlin, wurde dem Institu t die Durchfuhrung 
einer Reihe von Schmelzungen in einem lOO-kW-Ofen er- 
móglicht, iiber die in Zahlentafel 2 verschiedene Angaben 
gemacht werden; Versuchseinzelheiten miissen auch hier 
dem Hauptbericht entnommen werden.

Bei dem benutzten Ofen5) (Abb. 2) wurde der Herd zur 
Erzeugung basischer Schmelzen aus einer Teer-Magnesit-

3) St. u. E. 44 (1924) S. 1720.
') Arch. Eisenhiittenw es. 1 (1927) S. 353.
J) Vgl. hierzu die Ausfuhrungen von M. Tam a in der dera 

Bericht sich anschlieBenden Erórterung a. a. O., S. 353/4.

firrsa fr/rt/rg

Abbildung 1. 
Einschmelzenergiebedarf 

eines sauren 
50-kg-Hochfrequenzofens 

bei verschiedenen 
Herdbelastungen.
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Z ah len tafe l 2. Y e r s u c h s s o h m e lz e n  in  e in e m  lO O -k W -O fen .
©
”3

A nalyse

o C Si Mn P s Cr w v
Zustellung P ru fu n g

Nr. °//O 0/o ©/O % o//O °//O O'/O o,/O

1. K o h l e n s t o f f  s t a h l e . H artebereieh  V ielhartung
H 1 1,32 0,10 0,55 0,020 0,008 Teer-M agnesit, neu zuge- 

ste llt
7 6 0 - 8 6 0 °  28 x

H 2 0,91 0,20 0 ,34 0,018 0,027 T on-G raphit-T iegel, neu 7 6 0 - 8 6 0 °  16 x
H 3 1,17 0,28 0,40 0,015 0,018 T on-G raphit-T iegel, ge- 

braucht
7 6 0 - 8 6 0 °  27 X

2. T r a n s f o r m a t o r e n s t a h l V erlustziffer D IN  6400
H 4 0,05 4,03 0,14 T ontiegel, neu V 1 0  1,6 W a tt/k g  1,3 W a tt/k g

(zu Bleoh Ton 0,35  m m gew alzt) V 15 3,59 „  3 ,25  „
In d u k tion

S 2 5  15000  GauB 14300  GauB
33 50 16150  „ 15500  „
23100 17350  „ 16500  „
S3 300 19450  „ 18500  „

3. S
B iegezah l: 19 2

c h n e ł l d r e h s t a h l .
H 5 0,77 0,10

O<NO

4,9 18,82 1,00 T ontiegel, gebraucht S ch n eid versu ch : gu t

4 M a g n e t s t a h l . S3r =  10 0 0 0 /1 0  500 GauB
H 6 0,73 0,10 0,30 6,19 T on-G raphit-T iegel, neu § 0 =  6 2 /6 5  GauB

• § ) max =  300/330 x  103

Mischung freistehend in den Ofen eingestampft und durch 
eine Schicht aus geschmolzener Magnesia thermisch gegen 
die Ofenspule isoliert; fiir die sauren Schmelzungen wurden 
einige von den Hirsch - Kupfer- und Messingwerken in 
liebenswiirdiger Weise zur Yerfiigung gestellte Ton-Graphit-

Abbildung 2. Hochfreąuenzofen wahrend des 
VergieBens.

Tiegel sowie von den Deutschen Edelstahlwerken, A.-G., 
Bochum, gelieferte Tontiegel benutzt. Die legierten Stahle 
wurden aus Schrott umgeschmolzen, der Abbrand an Wolf
ram, Chrom und Vanadin hielt sich dabei in sehr niedrigen 
Grenzen und diirfte sich bei besserer Beherrschung der Ar- 
beitsweise noch erheblich verkleinern lassen.

Die betriebsmaBige Prufung der Stahle lieferte fiir drei 
untersuchte Schmelzen Yielhartungswerte, welche die- 
jenigen fiir saure Siemens-Martin-Stahle iiberschreiten; die 
Hartegrenzen lagen zwischen 760 und 860°. Der Trans-

formatorenstahl wurde zu Blech von 0,35 mm ausgewalzt. 
Infolge des niedrigen Kohlenstoff- und Mangangehaltes wur
den die vorgeschriebenen Induktionswerte leicht eingehal- 
ten, die Verlustziffer lag jedoch hoher. Der Schnelldrehstahl 
wurde unter yerschiedenen Schnittbedingungen im Dreh- 
Zeitversuch gepriift; er erwies sich einem normalen Stahl 
gleicher Zusammensetzung geringfiigig iiberlegen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB beztig- 
lich des elektrischen Wirkungsgrades bei der 30-kW- 
Schmelzanlage des Instituts auf saurer Zustellung ein Best- 
wert von 1265 kW st/t fiir das Einschmelzen von kaltem 
FluBstahlschrott erreicht wird.

Bei einer 100-kW-Einheit werden unter ungiinstigen be- 
helfsmaBigen Bedingungen fiir das Einschmelzen von 
weichem Einsatz bei kaltem Ofen 880 kW st/t benotigt.

Die in einem 30-kW-Hochfrequenzofen saurer Zu
stellung erschmolzenen Weicheisen und Chromeisen sind 
bereits bei sehr niedrigen Gehalten an Mangan und Silizium 
zuyerlassig rotbruchfrei und allen praktischen Yerarbei- 
tungsvorgangen gewachsen. Die sauer erschmolzenen Koh- 
lenstoffstahle erreichen die Vielhartungszahl der betriebs- 
maBig im sauren Siemens-Martin-Ofen hergestellten Stahle 
gleicher Zusammensetzung; ebenso werden bei groBeren 
Schmelzen bis zu 280 kg bei behelfsmaBigen Vorkehrungen 
normale bzw. gute Ergebnisse erzielt. Die legierten sauren 
Stahle kommen Handelsstahlen anerkannter Gute gleich.

Fiir basische Schmelzen ist der Beweis einer Uebertrag- 
barkeit der friiheren Ergebnisse auf groBere Verhaltnisse 
durch eine 200-kg-Schmelze erbracht, die trotz vielfacher 
Storungen und unter ungiinstigen Verhaltnissen wiederum 
Vielhartungswerte zeigt, die erheblich iiber denen normaler 
guter Handelsstahle liegt. Der erreichte niedrige Schwefel- 
gehalt von 0,008 %  beweist gleichzeitig, daB die hohe Reak- 
tionsenergie des Hochfreąuenzofens infolge der lebhaften 
Badbewegung auch in einem groBeren Ofen erhalten bleibt.



14 Stahi und Eisen. D ie Spateisenstein-Róstanlage der Orube S a n  Fernando bei H erdorj. 48. Jahrg. Nr. i .

Die Spateisenstein-Róstanlage der Grube San Fernando bei Herdorf.
Von ®r.=3ttg. A. W eyel in Wehbach.

[Bericht Nr. 18 des Erzausschusses des Yereins deutscher E isenhiittenleute1).]

(M it  K oks beheizte steinerne Oefen m it rechteckigem Querschni!t und stark isolierenden Wdnden. Betriebsergebnisse.)

D ie der Bergbau- und Hiitten-Aktiengesellschaft Fried- 
richshiitte gehorende Grube San Fernando2) liegt etwa

2 km siidlich von Herdorf auf dem Florz-Fiisseberger Gang- 
zug, einem der bedeutendsten des Siegerlandes. Die For
derung betragt 80 000 bis 90 000 t  Spateisenstein im Jahr. 
Bis 1923 geschah die Aufbereitung des gefórderten und 
gerósteten Gutes nur durch Handscheidung. Das Rosten 
erfolgte in 24 gemauerten Oefen m it rechteckigem Quer- 
schnitt von 2 x  2,5 m und 4,5 m Hohe. Die Leistung 
je Ofen war etwa 9 t  Bohspat je 24 st bei einem Koksver- 
brauch von 4,5 bis 5 % , bezogen auf Rohspat, welcher 
durch Handarbeit klassiert war. Im Jahre 1922 wurde 
durch die Firm a Humboldt in Koln eine neuzeitliche Auf

ri

Abbildung 1. G esam tansicht der R ostanlage.

bereitungsanlage gebaut fiir eine Leistung von 3501 Haufwerk 
in 8 st, wodurch auch die Errichtung einer neuen Rost
anlage bedingt wurde. Die hierfur maBgebenden Gesichts- 
punkte waren;

1. Leistungssteigerung der Oefen und damit yerbunden 
Verringerung der Zahl der Oefen;

2. Verminderung des Brennstoffverbrauches;
3. moglichste Vereinfachung der Forderwege fiir Roh- 

und Rostspat.
Nach eingehender Priifung wurde von dem Werk selbst 

die Rostanlage errichtet, wie sie aus Abb. 1 ersichtlich 
ist. Eine Batterie von sechs gemauerten Oefen, unterteilt 
in zwei hintereinanderliegende Gruppen von je drei Oefen 
m it rechteckigem Querschnitt, wurde ais die zweckmaBigste 
Form gewahlt. Der lichte Querschnitt der Oefen (Abb. 2) ist
3 x  4m ,d ienutzbareH ohe7m ,derInhalt 84 m3, entsprechend 
einem Fassungsvermógen von 180 bis 200 t  Rohspat.

*) Sonderdrucke sind vom  Verlag Stahleisen m. b. H. 
Dusseldorf, zu beziehen.

2) Vgl. auch W . L u y k e n  u. E . B ie r b r a u e r :  Untersuchungen  
iiber die technisch-wirtschaftliche Leistung der Rohspataufberei- 
tung der Eisensteingrube San Fernando. Arch. Eisenhiittenwes. 1
(1928) S. 467/82 (Gr. A: Erzaussch. 19).

Unten im Ofen ist ein gemauerter Sattel, ein soge- 
nannter Eselsrucken, angebracht, um das Austragen des 
Róstgutes zu erleichtern. Auf der Ofenbiihne lauft auf 
jeder Seite der Oefen ein Gleis entlang fiir die Beschickungs- 
wagen. Die Gichtoffnung ist geschlossen durch einen Auf- 
satz aus starken Eisenblechen m it zwei Beschickungstiiren 
auf jeder Seite. Die Gase ziehen durch ein hohes Zen- 
tralrohr ab. Jeder Ofen besitzt unten auf jeder Seite eine 
seitliche Ziehoffnung, aus welcher der Rostspat m it Kratzen

Q uerschnitt durch den Ofen.

gezogen wird. Unterhalb dieser Ziehstellen liegen Oeff- 
nungen, durch die der Rost in Bunker fallt, die sich 
unter den Oefen hinziehen und etwa 12001 Bostspat fassen. 
Ein mitten unter der Bunkeranlage befindlicher Tunnel ge- 
sta tte t dereń Entleerung in die Eisenbahnwagen. Die Ge- 
samtbaulange der Anlage ist 39 m, die Gesamthohe 16 m ; 
davon entfallen je 8 m auf Oefen und Bunker; die Breite 
der Batterie ist 8 m. Die Ofenwande, die 2 m dick sind, 
wurden so stark  gewahlt, um jegliche Eisenkonstruktion 
fiir die Ofenbiihne zu sparen und um die Ausstrahlungs- 
verluste zu vermindern. Ais Baustoff wurde fiir die Bunker 
Eisenbeton, fiir die Oefen am Bauort gewonnene Bruchsteine 
verwandt; der Schacht ist m it Ziegelsteinen ausgemauert. 
Die Oefen sind untereinander leicht verankert. Eine Be- 
tonbrucke verbindet Aufbereitung und Ofenanlage mit- 
einander.

Die ZweckmaBigkeit der ganzen Anlage in bezug auf 
Anfuhr des Erzes erkennt man am besten, wenn man den 
Weg des Erzes von der Grube bis zur Verladung verfolgt. 
Die Forderung des Erzes erfolgt im Schacht bis zu einem 
Stollen, durch welchen eine Kettenbahn zur hóchsten Stelle 
der Aufbereitung fahrt. Von hier durchlauft der Rohspat 
die verschiedensten Aufbereitungsvorrichtungen und ge-
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langt schlieBlich im Flur des Aufbereitungsgebaudes ge- 
reinigt und in verschiedene StuckgróBen sortiert in kleine 
Bunker. Aus diesen Behaltern wird der Eisenstein in 
Kippwagen gefiillt, welche von jugendlichen Arbeitern iiber 
die Betonbriicke auf die Róstofenbiihne gefahren werden. 
Die Beschickung der Oefen erfolgt von beiden Seiten aus. 
Der zwischen den Oefen lagernde Koks wird durch den 
Róstmeister mit der Schaufel aufgegeben. Der Rostspat 
wird an den Ziehóffnungen beiderseits der Ofenbatterie 
unter gleichzeitiger Berieselung m it Wasser durch Kratzen 
in die unten liegenden Bunker gezogen. Die Neigung des 
Sattels im Ofen ist so gewahlt, daB nur noch eine geringe 
Kraft aufgewendet werden muB, um das Erz in Bewegung 
zu setzen, welches sich dann durch die eigene Schwere 
weiterbewegt. Durch einfache eiserne Klappenverschliisse 
wird der Rostspat in dem Tunnel aus den Bunkern in die 
bereitstehenden Eisenbahnwagen verladen. Von da erfolgt 
der Weiterversand zur H utte. Die Ausfuhrung der Róst- 
anlage in dieser Form erspart die menschliche Arbeit in 
wfcitem MaBe. Bei Bemessung der Leistung der neuen 
Oefen war bei dem Entwurf m it einer viertagigen Dureh- 
satzzeit gerechnet worden; dies entsprach bei einer Fassung 
yon 180 bis 2C0 t  Rohspat je Ofen einem Durchsatz von
45 bis 50 t  Rohspat in 24 st. Die seit der Inbetricbnahme 
der Anlage im Jahre 1923 bis heute gemachten Erfahrungen 
haben jedoch gezeigt, daB die Leistung je Ofen 58 bis 
60 t/24 st durchschnittlich betragt. Der Brennstoffver- 
brauch ist 2,25%  Koks oder 157000 kcal/t Spat gegen
4,5 bis 5 % bei den alten Oefen. Die Beschickung der Oefen 
erfolgt so, daB die gróbsten Stiicke zuerst und das feinste 
Gut zuletzt aufgegeben wird, so daB im Ofen die StuckgToBe 
nach oben hin abnimmt. Der Mengenanteil der versc-hie- 
denen GroBen ist etwa folgender:

uber 95 m m  25 % der Beschickung
95 bis 45 „ 40 % „  „
45 „ 22 „ 1 0 %  „
22 „ O „ 2 5 %  „

Zum Abdecken der Oefen wird Feinspat verwendet. 
Der GichtverschluB hat sich bewahrt; er schutzt die Ar- 
beiter vor Belastigung durch die Abgase und verstarkt durch 
den aufgesetzten Kamin den Zug im Ofen und vergróBert 
damit den Durchsatz. Eine Leistungssteigerung der Oefen 
ist durch Anwendung des kiinstlichen Saugzuges moglich 
und bei spater etwa eintretendem Bedarf vorgesehen.

Der verwendete Koks hat eine GroBe von 12 bis 40 mm. 
Das Austragen des Rostspates wird einmal in 24 st, und 
zwar vormittags, vorgenommen. Das Róstgut hat einen 
durchschnittlich en Metallgehalt von 60 % , davon sind 50 %  
Fe und 10 %  Mn. An Bedienungsmannschaften sind erfor- 
derlich fur sechs Oefen sechs Mann zum Anfahren des Roh- 
spates und ffinf Mann zum Abziehen und Stochen, also elf 
Leute zum Rósten von 350 t  Rohspat in 24 st; das bedeutet 
eine Durchsatzleistung von 31,8 t  Rohspat oder 24 ,51 
Rostspat je Arbeiter und Tag. Die Rostkosten betragen 
1,09 JCjt Rostspat; darin sind enthalten Kosten fiir Brenn
stoff, Lóhne und Instandsetzung.

Die beschriebene Anlage ist einfach und ubersichtlich. 
Sie vermeidet jede unniitze Yerladung von rohem und 
geróstetem Spat. Durch Ausschaltung rein mechanischer 
Teile, wie Austragevorrichtung, oder besonderer Feuerungs- 
art, wie Gaserzeugerbetrieb o. dgl., sind die Instandsetzungs- 
kosten gering und beschranken sich auf gelegentliche Er- 
neuerung des Ofenfutters. Die unmittelbare Ueberfuhrung 
des Rostspates vom Ofen in den Bunker ist jedoch nur 
da durchfiihrbar, wo eine sorgfaltige Aufbereitung des 
Rohsnates jede Handscheidung des Rostspates erubrigt.

Es ist vielleicht angebracht, uber die Entwicklungs- 
móglichkeit dieser Rostweise einige W orte zu sagen. Die 
Anordnung bei einer Neuanlage ware zweckmaBig folgende: 
Das Aufgabewerk muB der StuckgroBe nach geschieden 
werden in Gut unter und iiber etwa 22 mm. Das Erz unter 
22 mm, welches auf vielen Gruben ł/4 bis 1/6 der Rohspat- 
menge ausmacht, bereitet groBe Schwierigkeiten beim Ro- 
sten. Die Rostzeiten sind fur die StuckgróBen von 0 bis 
22 mm viel geringer ais fur das Gut von 22 mm bis iiber 
95 mm; daraus entsteht ein ungleichmaBiger Gang der 
Oefen. Es ist daher yorteilhaft, das Gut unter 22 fiir sich 
in besonderen Yorrichtungen und das tibrige Erz in den 
vorhin beschriebenen Oefen zu verarbeiten. Die Leistung der 
so betriebenen Oefen wird eine wesentlich groBere und die 
Beschaffenheit des erzeugten Rostes wird gleichmaBiger 
werden. Es sind in der letzten Zeit Versuche dieser Art auf 
Grube San Fernando vorgenommen worden; welche zeigten, 
daB die Oefen bei Beschickung m it Gut uber 22 mm etwa 
70 t  durchsetzen bei einem Kokssatz von 1 ,75% ; es ist 
also eine Mehrleistung von etwa 20 %  und eine Brennstoff- 
ersparnis von 25%  eingetreten; dadurch sinken die Róst- 
kosten von 1,00 JH auf etwa 0,85 JC/t Rost. Der zuletzt 
genannte Koksverbrauch betragt auf Rostspat umgerechnet 
2 ,28% ; auf 1 t  Rostgut sind dies 160000 kcal, eine Zahl, 
welche auch die techniscb sehr vollkommen ausgestaltete 
Anlage nach Apold-FleiBner nicht unterschreitet, wie aus 
der Beschreibung dieser Anlage durch R. B ra n h o fe r3) 
hervorgeht. S tattet man die oben beschriebenen Oefen 
noch mit kunstlichem Zug aus, um den EinfluB der W itte- 
rung und der Lage der Oefen auf dereń Gang auszuschaltem 
so diirfte all das getan sein, was man bei den an und fiir 
sich geringen Rostkosten von etwa 1,00 JCjt noch wirt- 
schaftlich verantworten kann.

Z u sam m en fassu n g .j

Es wird die im Jahre 1923 erbaute und von den 
ublichen Siegerlander Betrieben abweichende Rostanlage 
der Grube San Fernando beschrieben und dabei gezeigt, 
daB eine Anlage aus steinemen Oefen mit rechteckigem 
Querschnitt und stark  isolierenden Wanden auch ohne 
kostspielige Nebenanlagen eine hohe Durchsatzleistung bei 
niedrigem Brennstoffverbrauch, d. h. niedrige Rostkosten, 
ermoglicht; dabei ergeben sich auch gunstige Forderungs- 
verhaltnisse fiir Roh- und Rostspat.

*) St. u. E . 47 (1927) S. 2061/7.

Umschau.
Gleichgewichtsuntersuchungen uber die Reduktions-, Oxydations- 

und KohlungsvoTgange beim Eisen.
R . S c h e n c k  veróffentlichte an H and der Aibeiten""von

F. K r a g e lo h ,  F . E i s e n s t e c k e n  und H . K la s  eine R eihe  
von Aufsatzen uber die Ergebnisse umfangreicher Untersuchungen  
von Osydations-, Reduktions- und Zem entationsgleicbgewichten  
zwischen 300 und 900°. A is w ichtigstes Ziel der Untersuchungen  
wird die Deutung des Verhaltens von K ohlenoxyd, K ohlenstoff 
und Eisenkarbid gegenuber den Oxyden des Eisens und dem

M etali selbst erstrebt. D ie erste yeroffentlichung1) gibt die 
A rteitenuber die S p a ltu n g  d e s  M e th a n s  in  G e g e n w a r t  v o n  
E is e n  und uber die Z e m e n t ie r u n g s g le ic h g e w ic h t e  m it  
M e th a n -W a s s e r s to f f -G e m is c b e n  wieder, um dadurch eine  
Grundlage fur die schwierigen Gleichgewichte m it K ohlenoxyd und  
Kohlensaure zu schaffen. Ueber die Spaltung des M ethans in  
Gegenwart von  Eisen, K obalt und N ickel ais K atalysatoren liegen

!) Z. anorg. Chem. 164 (1927) S. 145/85.
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bereits verschiedene Untersuchungen vor. Schenck beobachtete 
jedoch die Veranderung der Gasphase fiir den Fali, daB Eisen  
und K obalt n icht n u r  katalytisch  wirken, also selbst keine 
Veranderungen erleiden, sondern auch fur den Pall, daB Karbid- 
bildungen auftreten. Es handelt sich um folgende Reaktionen:

CH4 ^ C + 2 H , ................................ (1)
3 Ee +  CH4 F e3C +  2 H ,  . . . (2) 

bzw. ihre G leichgew ichtskonstanten:

K p i  = (1 -  x )2 • P
und K ,

( l _ x ' ) 2  • P

Ueber R eaktion 1 is t  weiter nichts auszusagen, da der Kohlen- 
stoff nur ais solcher auftritt. D ie R eaktion 2 hat unterhalb 700° 
eine eindeutige Lage, oberhalb 700° jedoch ist ihre K onstantę je 
nach dem K ohlenstoffgehalt des Bodenkorpers veranderlich. 
Es treten nach Schenck in dem Bodenkorper dieser R eaktion auf 
entweder die beiden Phasen Eerrit und „Karbid-M ischkristalle“ 
m it einem K ohlenstoffgehalt, welcher der GOS-Linie des Eisen- 
Kohlenstoff - Diagramms entspricht, oder nur die Phase der 
Karbid-M ischkristalle oder schlieBlich die beiden Phasen Karbid- 
M ischkristalle m it einem Kohlenstoffgehalt entsprechend der SE- 
Linie und Zementit. DemgemaB miiBten oberhalb der Temperatur 
v o n A ł auBer dem G leichgew ichtderM ethanspaltungnochzw eiaus-

gepragte Me- 
than - W asser
stoff-Gleichge- 
wichte auftre
ten, in denen 
nach Schenck 
Karbidkohlen- 
stoff im  Bo- 
denkórper vor- 
komm t.
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Fiir die Yersuche diente in  dem Temperaturbereich yon 500 
bis 900° ein elektrischer Rohrenofen. Bei tieferen Temperaturen  
wurden die Proben in einem  ReaktionsgefaB behandelt, das in 
einem  kleinen Gasofen in siedendem  D iphenylam in auf 302°, in 
siedendem Anthrazen auf 350°, in  Schwefel auf 440° und in  Phos- 
phorpentasulfid auf 508° gebracht wurde. D ie Gleichgewichtsein- 
stellung wurde teils in  ruhendem, teils  in langsam  strómendem  
Gas untersucht.

D ie Ergebnisse sind nach Schenck in  Abb. 1 wiedergegeben. 
Man erkennt, daB die beiden G leichgewichtskurven fiir die oben 
angegebenen R eaktionen m it steigender Temperatur einander 
nahern, und daB von 695° an eine Verzweigung der Gleichge- 
w ichtskurve des System s 2 eintritt, in dem nach Angabe von 
Schenck K arbidkohlenstoff im  Bodenkorper vorhanden sein soli. 
D as Gleichgewicht 2 b m it dem hoheren M ethangehalt ste llt  sich 
iiber Zem entit und Karbid-M ischkristallen ein m it einem  K ohlen
stoffgehalt, der je nach der Temperatur der SE-Linie des Eisen- 
K ohlenstoff-Diagram m s entspricht. Das Gleichgewicht 2 a mit 
dem geringeren M ethangehalt s te llt  sich iiber Ferrit und Karbid- 
Mischkristallen ein, d ieeinen der GOS-Linie entsprechendenKohlen- 
stoffgehalt besitzen. D ie K urve dieses G leichgewichts 2 a schneidet 
die Kurve des M ethanzerfalls, also die der R eaktion 1, bei einer Tem
peratur von 720°. D ie beiden Temperaturen 695° und 720° sollen 
nach SchenckdenTem peraturendereutektoiden Punkte Sund S'im  
instabilen und stabilen Eisen-K ohlenstoff-Diagram m  entsprechen.

Schenck priift auf therm odynam ischem  W ege nach, ob tat- 
sachlich an den beobachteten G leichgewichten Zem entit beteiłigt 
ist. Er berechnet verm ittels der van ’t  H offschen Gleichung 

d In K p q
dT =  ~  R  • T 2 

oder nach Integration zwischen T x und T 2
■ l° g  K p 2) " T i  • T 2=  _  4,584 (log K P1
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A bbildung  1. M ethan-W asserstoff-O -leichgew ichte 
m it E isen  und  E isen k arb id  (nach  Schenck).

D as fiir die Untersuchungen verwendete Methan stellt  
Schenck aus Aluminiumkarbid her, das nach dem Verfahren 
von M o ser  von M etali gereinigt ist. Das Rohgas wurde durch 
am m oniakalische Kupferchloriirlosung von Azetylen, durch 
konzentrierte Schwefelsaure von Ammoniak und durch Ueber- 
leiten  iiber K upferoxyd, das auf 200 bis 230° erhitzt wurde, von  
W asserstoff befreit. H inter dem Verbrennungsrohr m it K upfer- 
oxyd  wurde das Gas noch einmal zur Beseitigung von  geringen 
Mengen A zetylen, das bei der Verbrennung des W asserstoffs 
entstanden  war, durch am moniakalische Kupferchloriirlosung 
geleitet. Darauf wurden Kohlensaure durch Alkalilauge und 
vorhandene Sauerstoffreste durch Natriumhyposulfid entfernt. 
Ferner wurde Methan aus Erdgasąuellen nach fraktionierter 
Reinigung verm ittels fliissiger Luft verwendet. Der fiir die 
Untersuchungen erforderliche W asserstoff wurde elektrolytisch  
oder durch U m setzung von Alkalilauge m it A luminium metall 
gewonnen. Von Sauerstoff wurde das gebildete Gas durch Ueber- 
le iten  iiber erhitztes Kupfer befreit. Das m etallische Eisen  
wurde nach einem  Verfahren von S c h e n c k  und Z im m e r m a n n 2) 
durch Tranken von porósem Bim sstein m it Ferrinitrat, das nach 
starkem  Gliihen bei 400° mehrere Stunden m it W asserstoff 
reduziert wurde, erhalten. Eisenkarbid und zem entiertes Eisen  
wurden nach einem  besonderen Verfahren von S c h e n c k  und 
S t e n k h o f f 3) hergestellt.

2) Ber. D . Chem. Ges. 36 (1903) S. 1231.
3) Z. anorg. Chem. 161 (1927) S. 287/304.

-¥ 0  - 2 0  ±  O + 20 + W
3/7a7urrgrSH 'a rm e in  kca7

-50 ±o

A bbildung 2. B ildungsw arm e des Eisen- 
karb id s  au s den  Schenckschen Gleich- 
gew ich tsw erten  berechne t (M aurer und  

Bischof).'

W ó r/netonung  7rj 7,rca./
A bbildung  3. W a rm eto n u n g e n  d e r M ethan- 
sp a ltu n g  C li i  C +  !  E .  au s den
Schenckschen  G leichgew ich tsw erten  berech

n e t (M aurer u n d  Bischof).

die Reaktionswarm en der R eaktionen 1 und 2b zu — 21045 bzw.
— 36450 cal zwischen 580 und 640 bzw. 640 und 680°. Der Unter- 
schied der beiden so berechneten W arm etonungen ergibt ihm  die 
Bildungswarme des Eisenkarbids zu — 15 405 cal. D iesen Wert 
vergleicht er m it dem kalorimetrisch festgestellten  W ert von R u ff  
und G e r s te n 1), namlich 15 300 +  200 cal und verm utet wegen 
der nahen Uebereinstim m ung der beiden W erte, daB man es in 
den Gleichgewichten 2 b tatsachlich  m it Zem entit ais besondere 
Phase zu tun  hat. D ieser Vergleich is t  n icht zu beanstanden, 
da eine Nachrechnung von Q t “ gegeniiber Q20° einen nennens- 
werten Unterschied nach der heutigen K enntnis der spezifischen  
W armen nicht gibt. D ie Durchrechnung sam tlicher W erte von 
Schenck an Hand der in der Zahlentafel gegebenen W erte (S. 178 
der Originalarbeit) ergibt die graphische D arstellung der Abb. 2, 
aus der hervorgeht, daB die bei den einzelnen Versuchstempe- 
raturen errechneten Bildungswarm en des Eisenkarbids auBer- 
ordentlich schwanken, und zwar bis 700° von — 15 000 bis 
+  9600 cal, yon 700 bis 900° von — 24000  bis +  30 000 cal.

Bei friiheren Gleichgewichtsberechnungen fand Schenck2) fiir 
Temperaturen zwischen 650 und 700° den W ert +  8940 cal, der 
m it dem kalorimetrisch gem essenen W ert von C a m p b e ll3) nahe 
iibereinstim m te. D ie Unsicherheiten in bezug auf die Verbindungs- 
warme des Eisenkarbids laBt auf noch ungeklarte Verhaltnisse

!) Ber. D . Chem. Ges. 46 (1913) S. 134.
2) Ber. D . Chem. Ges. 40 (1907) Bd. II , S. 1723.
3) J. Iron Steel Inst. 59 (1901) S. 217.
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schlieBen. B r o d ie ,  J e n n in g s  und H a y e s 1) erhielten kurzlich  
fur die molekułare Bildungswarme des Eisenkarbids eine dem  
Werte von Ruff und Gersten nahekommende Zahl von  — 13 580 
cal, wahrend Campbell noch heute*) den von lhm  gefundenenW ert 
ron 8910 cal aufrecht erhalt.

Um  weiter eine Uebersicht iiber sam tliche aus den Schenck- 
schen Zahlen errechneten W armetonungen der oben angefuhrten  
beiden Hauptgleichungen zu geben, wurden diese in Abb. 3 und 4 
darcestellt. Der Auffassung ron  Schenck, daB die Yerwendung 
von°Messungen uber 695° wegen des Yorhandenseins von Miseh- 
kristallen nicht angangig sei, durfte m an sich nicht anschlieBen 
konnen; denn in den G leichgewichten 2 b  soli ja nach semen 
Angaben eben Zementit ais besondere Phase rorhanden sein. Die 
Kohlenstoffdrucke ron  gesattigten  Karbid- M ischkristallen miissen 
gleich den Kohlenstoffdrucken ro n  Zem entit sein und kónnten  
deshalb die Berechnung n icht beeinflussen. D ie -ron Schenck  
mitgeteilten W erte der R eaktion 2 b  sind uber 700° in Zweifel 
zu ziehen, da nach Abb. 4  die W armetonungen ro n  dieser Tem 
peratur an auBerordentlich streuen. Es fragt sich, ob in  denGleich- 
crewichten 2 b uberhaupt Zem entit ais Phase rorhanden war. 
Żweifello3 ware es zweckmaBig gewesen, die Bodenkorper auf 
den Gehalt an freiem K arbidkohlenstoff zu untersuchen, wie 
es denn uberhaupt unsicher ist, aus G asgleichgewichten auf die 
Zusammensetzung des Bodenkórpers zu schlieBen. A is Fort- 
schritt in  dieser Beziehung muB m an daher die ggo 
Arbeiten ron  J o h a n s s o n  und r o n  S e th 5) und  
T a k a h a s i4) ansehen, die den Bodenkorper nach 
der Gleichgewichtseinstellung auf seine Zusammen- 300 
setzung untersuchten. Der Einwurf von  Schenck, daB 
die ron den erstgenannten Y erfassem benutztenProben ^
„Tielfach einige Prozent“ Mangan enthielten , ist in 
keiner Weise berechtigt, da nur eine Probe 2,02 % ^
Mangan enthielt, und diese zu den Gleichgewichtsbe- & ggg 
rechnungen nicht einmal Terwendet wurde. Der Man- & 
gangehalt der anderen Proben betrug im M ittel 0,31 %  ^  
und schwankte zwischen Spuren und 0,61 %. Ferner ^  50(7 
ist hier zu bemerken, daB bei der langen Gluhdauer 
der einzelnen Yersuehe oberhalb 700° w ohl immer 
das Karbid zerfallen sein wird, da nach von W erer '1) 
angegebenen Yersuchen von  E w ig t  bereits nach  
óstundigem Erhitzen auf 500° die m agnetische U m 
wandlung bei 210° nicht mehr zu erkennen ist. D es
halb durfte nach den langen E instellungszeiten der 
Gleichgewichte, die 20, 30 und mehr Stunden dauern, 
das Yorhandensein von  Karbid uber 750° wenigstens 
entsprechend der K urre 2 b ausgeschlossen sein.

Ferner zeigt aueh die R eaktion 1 des M ethanzerfalls bei 
Temperaturen ron  etwa 700° an eine Streuung in  den Y  erten  
ihier Warmetónung, w ie aus Abb. 3 zu ersehen ist. D iese Erschei- 
nung mag daher kommen, daB nach F a lc k e 6) die Gleichgewichts- 
einstellungen bei Temperaturen unter etw a 700° m it Kohlen- 
stoff, der in  seinen Eigenschaften amorpher K ohle entspricht, 
bei Temperaturen uber 700° m it K ohlenstoff, der Graphit 
entspricht, erfolgen* Der Unterschied zwischen den Warme- 
tónungen der M ethanspaltung (die ausgezogene und gestrichelte 
Linie der Abb. 3) m it den beiden Kohlenstoffm odifikationen  
seheint wie bei Falcke etw a 4000 cal zu betragen.

Aus den M ethan-W asserstoff-Gleichgewichten bereebnet 
Schenck das fur die Metallurgie w ichtige C 0 -C 0 2-G leichgewieht. 
Da nach ’ ̂ rn das unm ittelbar rersuchsmaBig bestim m te Gleich- 
gewicht von diesen berechneten abw eicht, soli hierauf nicht 
naher eingegangen werden. D ie Yeróffentlichung der rersuchs- 
maBigen Ergebnisse der Untersuchung dieses System s gibt 
Schenck in einem spateren Bericht.

In  einem zweiten A ufsatz7) behandelt R . Schenck unter 
Zugrundelegen der A rbeiten v o n  F . K r a g e lo h u n d  F. E i s e n -  
s t e c k e n  die M e t h a n - W a s s e r s t o f f - G le ic h g e w ic h t e ,  ahn-
liche Yerhaltnisse w ie bei E isen rerm utend, aueh unter Yerwen- 
dung y o n  K o b a l t .  D ie Untersuchungen erfolgten in gleicher 
Weise wie beim Eisen. W ie aus Abb. 5 herrorgeht, st immen  
die Werte der K urre 1 der reinen M ethanspaltung ro n  480 
bis 740* gut m it denen des Eisens uberein. D ie K urve 2, die 
dem Zementierungsgleichgewicht entspricht, liegt etw as tiefer ais 
die Kurre 2b  des Eisens.

Schenck rersueht aus den G leichgewichten wiederum die 
Yerbindungswarme des K obaltkarbids zu berechnen. Obwohl 
er uber die Form des Karbids keine Annahme m achen will, 
berechnet er jedoch die Yerbindungswarme fur ein Karbid der 
Zusammensetzung Co3C w ie bei E isen durch Abziehen der nach 
der ran’t  H offsehen Gleicbung aus den Gleichgewichtskonstanten  
zwischen 480 und 640° berechneten Reaktionswarm en ron
— 21 368 cal fur

CH4 C +  2 H ,

und — 32 650 cal fur
3 Co CH4 Co,C — 2 H ,

und erhalt fur
3 Co -j- C * — CojC 

— 11 282 cal. ^
Ferner wird unter- 

sucht.welchem Reaktions- 
system dieGleichgewichts- 
w erte einer fruheren U n
tersuchung ron  J u se h -  
k e w itsc h u b e r d ie k a  aly- 
tischeZersetzung ronK oh- 
le n o sr d  m ittels K obalts
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A bbildung  4. W a n n e tó n n n g en  d e r He- 
a k tion  2b : 3 F e  +  C H j F esC +  2 H 2 
ans den  S ehenckschen G leichgew ichts- 
w erten  berech n e t (M aurer u n d  Bischof).

3 =  C E j C + 2 B ,

\
2 =  5.Co+ C E 4̂ =  Co,C + 2 E
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A bbildung  5. M ethan-W assersto ft -G le ich 

gew ichte m it K o b a lt (n ach  Schenck).

J) Trans. Am. Soc. S teel Treat. 10 (1926) S. 615/29. 
*) J . Iron Steel Inst. 108 (1923) Bd. m ,  S. 184.
*) J. Iron Steel Inst. 114 (1926) Bd. II , S. 295/318. 
*) Science Rep. Tohoku U n ir . 15 (1926) S. 157/75.
5) M itt. K .-W .-Inst. Eisenforsch. 4  (1922) S. 69.70.
•) Z. Elektrochem. 33 (1927) S. 8.
')  Z. anorg. Chem. 164 (1927) S. 313^25,

I . „

ais K atalysator angehoren. D ie Reaktionswarm en, die Schenck  
aus den W erten ron  Juschkewitsch berechnet, betragen zwischen  
618 und 668 ° 41 920 cal und zwischen 668 und 780° 38 760 cal. 
Schenck halt auf Grund der Annahme, daB die K ohlenoxydspaltung
39 000 cal entw ickelt, die G leichgewichte m it 38 760 cal fur reine 
CO-Spaltung, wahrend er fur den anderen W ert M iscbkristall- 
bildung rerm utet. F alls beim  K obalt M ischkristallbildung m it 
geringem K ohlenstoffgehalt auftreten kann, so durfte diese Yer- 
m utung wohl fur beide W erte zutreffend sein, da der ron  Schenck  
angenomm ene Berthelotsehe W ert fur die CO-Spaltung nur fur 
amorphe K ohle bei 18° g ilt, die wirklich en W erte in  dem b e
treffenden Temperaturbereich nach F a lc k e 1) aber etw a 36 500  
bis 37 000 cal betragen.

In  einer dritten Arbeit5) reroffentlicht R . Schenck zusammen  
m it Th. D in g m a n n  die Ergebnisse seiner U ntersuchungen uber 
die R e d u k t io n s -  u n d  O x y d a t io n s b e z ie h u n g e n  z w is c h e n  
d e n  E i s e n o x y d e n ,  E is e n ,  K o h le n o x y d  u n d  K o h le n s a u r e .  
E s handelt sich bei diesen Untersuchungen zunachst um  die
Festlegung der G leichgewichtsrerhaltnisse fur die beiden
R eaktionen:

F e30 4 +  CO ^  3 FeO -f- C 0 2
und

FeO +  CO F e -f- C 0 t .
N ach den bekannten Untersuchungen ro n  B a  n r  und G la e B n e r ’ ) 
aus dem Jahre 1903 und den schon langer zuruckliegenden Yer- 
offentlichungen ro n  Schenck und seinen M itarbeitem  ) wurden  
neuerdings') diese G leichgewichte r o n  zahlreichen Forschern

^  Z. Elektrochem . 33 (1927) S. 7.
*) Z. anorg. Chem. 166 (1927) S. 113/54.
J) Z. phrs. Chem. 43 (1903) S. 354.
‘) Ber. D . Chem. Ges. 36 (1903) S. 1231; 38 (1905) S. 2132;

40 (1907) S. 1704.
E a s tm a n :  J . A m . Chem. Soc. 44  (1922) S. 975. H o f-  
: D issertation, Technische H ochschule Breslau 1924. M at- 
a: Trans. Am . Inst. Min. Met. Engs. 67 (1922) S. 3 /5 5 .



18 Stahl und Eisen. Umschan. 48. Jahrg. Nr. 1.

yersuchsmaBig und recłmerisch bearbeitet. Um der Gefahr der 
Kohlenstoffausscheidung und Karbidbildung zu entgehen, wurde 
auoh der EinfluB der Eisenoxyde und des Eisens auf eine 
Atmosphare von W asserdampf und W asserstoff untersucht1). 
M it der K enntnis des W assergas-Gleichgewichts lassen sich die 
Gleichgewichtseinstellungen m it K ohlenoxyd und Kohlensaure 
berechnen. Es ergeben sich dabei jedoch nach Schenck m it der 
Entfernung von 750° nach oben und unten groBer werdende Ab- 
weichungen. Schenck sieht die Ursache dieser Abweichungen darin,

A bbildung  6. A bbaud iag ram m  bei 900° (nach  Schenck).

daB die Bestimm ung der H 2 — H 2 O - Gleichge wichte schwieriger 
auszufiihren sei ais die der CO—C 0 2-Gleichgewichte, fuhrt die 
Abweichung also auf die Unyollkom m enheit der Untersuchungs- 
m ethoden fiir die Feststellung der H 2 — H 20-G leichgew ichte  
zuriick. Eine Stellungnahme zu den Ergebnissen friiherer 
Arbeiten geben Schenck und Dingmann bedauerlicherweise 
nicht, doch ist der EinfluB M a ts u b a r a s  auf den von ihnen ange- 
wandten Arbeitsgang nicht zu verkennen. Wie zum ersten- 
m al Matsubara, so verwandte Schenck vorzugsweise die Methode

des allm ahlichen Ab- 
baues der Eisenoxyde 
durch wiederholtes Be- 
handeln der Proben m it 
K ohlenoxyd bei kon- 

stanter Temperatur 
(siehe z. B. Abb. 6 
bei 900°),.

Die Abbauversuche 
nehmen Schenck und  
seine M itarbeiter zw i
schen den Temperatu
ren 600 und 1000° in  
Abstanden von 50 und 
100° vor. Es zeigte sich  
hierbei, daB fiir die 
Schiffchen zur Auf- 
nahme des E isenoxyds 
im Gegensatz zu Mat
subara kein Magnesium- 
oxyd verwendet werden 
durfte, sondern Alos- 
kaschiffchen von den 

, die m it Aluminium-
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A bbildung  7. 
G Heichgew ichtsdiagram m  d e r B eak tio n en :

P e30 4 +  CO ^  »• FeO  +  C 0 2 ...................a

FeO  +  CO ^  F e  +  CO. ............................ b

Góttinger physikalischen W erkstatten, 
nitrat getrankt und darauf gegliiht wurden. Der Ueber- 
zug aus Aluminium oxyd sollte den EinfluB des Schiff- 
chenm aterials auf die Gleichgewichtseinstellung yerhindern. 
Zunachst geben Schenck und Dingmann die Versuchsdaten m it 
reinem E isenoxyd wieder. Die Kohlenoxyd-Kohlensaure-Gleich- 
gew ichte, bei denen entweder F e30 ,  und Fe O oder FeO m it 
Fe ais selbstandige Phasen auftreten, und die durch die wage- 
rechten Linien der Abbaudiagramme dargestellt werden, lassen  
sich in dem Schaubild der Abb. 7 darstellen. D ie Gleichge- 
w ichtslin ien a und b fallen fast m it den W erten zusammen, die 
Matsubara im Jahre 1921 nach dem gleichen Verfahren durch 
Abbau m it K ohlenoxyd und auBerdem durch Oxydation m it 
Kohlensaure fand. D iese W erte sind in Abb. 7 durch Kreuze 
bezeichnet.

W ahrend Schenck noch im vorigen Jahre1) vier Gleich- 
gewichtskurven auf Grund einer groBen Anzahl von Messungen 
angegeben und sie m it der Annahme eines Suboxyds der Form 
F e30  teilw eise erklart hat, sind je tz t ais einwandfreie Gleichge
wichte nur die schon langere Zeit im  Schrifttum  bekannten 
beiden Kurven a und b angefiihrt. D ie fruher gefundenen 
K urven sollen durch den EinfluB des Schiffchenm aterials 
entstanden sein, obwohl, wie oben bereits angegeben, Matsubara 
auch m it M agnesiaschiffchen arbeitete. D ie untere Kurve a in 
dem Gleichgewichtsdigramm begrenzt einerseits das Feld, das 
die Gleichgewichte m it den festen Lósungen von F e30 4 und F e20 3 
darstellt, anderseits das Gebiet, in welchem  feste Lósungen 
von F e30 4 und FeO vorliegen, und das von dem Gebiet der festen  
Lósungen von FeO in Fe durch die K urve b m it den beiden 
Phasen FeO und Fe begrenzt wird. Den festen  Lósungen 
von FeO m it F e30 4 g ib t Schenck den N am en „W iistit“ . Es 
fragt sich, ob diese Bezeichnung einem  bestehenden Bediirfnis 
entspricht; anderseits aber is t  zu hoffen, daB der Nam e eine 
langere Lebensdauer haben móge ais das von Schenck gefundene 
und benannte Eisenkarbid ,,B unsenit“ 2). Den festen Lósun
gen von Sauerstoff in Eisen, die oberhalb der Kurve b 
vorkommen, gibt Schenck den Nam en ,,O xoferrit“ .

Die Sattigungsgrenzen dieser festen Lósungen fiir Sauer
stoff und Eisen lassen sich aus den Abszissen fur die Knick- 
punkte der W agerechten in den Abbaudiagrammen entnehmen. 
So entsprechen die beiden K nickpunkte der unteren W agerechten  
links der Lóslichkeitsgrenze von Fe in FeO und rechts von FeO 
in Fe. Nach Schenck laBt sich dam it aus einer groBen Anzahl 
von Abbaudiagrammen das Schaubild Eisen-Sauerstoff bis 1100°

!*>
7200

7700

7000

900

800

700

600

500

t

i l-fil
l l lf

l1

$

o L 70 75 2 0
S a u e r s to ff / r  ° /o

_L _U
2 5  27,6?

J) W ó h le r  und G iin th e r :  Z. Elektrochem . 29 (1923) 
S. 277; E a s tm a n :  J. Am. Chem. Soo. 44 (1922) S. 975.

A bbildung  8. E isen  - S auers to ff - S chaub ild  (n ach  Schenck).

konstruieren (Abb. 8). D ieses Schaubild g ib t eine wesentlich 
hohere Loslichkeit fiir E isenoxydul in  festem  Eisen an, ais man 
allgem ein annim m t. N ach den bisherigen durch Yersuche be- 
statigten  Auffassungen betragt die Loslichkeit von  Eisenoxydul 
in  Eisen beim Schmelzpunkt nur 0,94 %, in  festem  Eisen sogar 
nur wenige Zehntel Prozent3).

In  einem  weiteren A bschnitt geben Schenck und Dingmann 
Untersuchungen iiber den EinfluB von M agnesiumoxyd auf die 
G leichgewichtseinstellungen wieder, was, wde schon erwahnt, zu 
der Annahme des Suboxyds F esO fiihrte. Es wurde Magnesium- 
nitrat und Ferrinitrat in verschiedenen Verhaltnissen in Wasser 
gelost, dann getrocknet und gegliiht und darauf allmahlich mit 
K ohlenoxyd reduziert. Nach Schenck und Dingm ann zeigte 
sich, daB der Abbau der E isenoxyde w esentlich anders erfolgte 
ais bei reinem E isenoxyd. Bei eisenarmeren Gemischen trat die 
FcjO j-Phase iiberhaupt n icht wahrend der R eduktion auf. Sie 
stellten  bei diesen Versuchen fiir die untere W agerechte der 
Abbaudiagramme bzw. fiir die K urve b in Abb. 7 eine Ab
hangigkeit der K ohlenoxyd - Kohlensaure - G leichgewichte von 
dem M ischungsverhaltnis F e O : MgO fest, und zwar eine Zu- 
nahme des fur die R eduktion erforderlichen K ohlenoxydgehaltes 
m it dem MgO-Anteil der Mischung. Auf Grund dessen verm utet 
Schenck M ischkristallbildung von MgO m it FeO. Fiir die obere 
W agerechte der beiden Phasen FeO und F e 30 4 zeigten sich 
die Verhaltnisse je nach dem M agnesium oxydgebalt noch ver- 
wickelter. D ie so festgestellte T atsaehe, daB „Zuschlage“ den 
Abbau der Oxyde beeinflussen, ist n icht mehr unbekannt, 
ebenso die Erscheinung, daB ein stufenweiser Abbau nicht 
immer zu erfolgen braucht1).

J) S t. u. E. 46 (1926) S. 667.
2) Z. Elektrochem . 24 (1918) S. 254.
3) S c h o n e r t :  Z. anorg. Chem. 154 (1926) S. 220/5.
*) H o fm a n n  : Z. angew. Chem. 38 (1925) S. 715/21.
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Entgegen seiner fruheren Ansicht1), daB die bei der Reduktion  
der Eisenoxyde m it K ohlenoxyd beobachteten Gleichgewichte 
mit den tatsachlichen Verhaltnissen im  Hochofen in E inklang 
zu bringen seien, m eint Schenck jetz t in  Uebereinstim m ung  
mit der bereits fruher bestandenen allgem einen Auffassung, 
daB diese Gleichgewichte selbst bei sehr groBer Reaktions- 
geschwindigkeit im Hochofen nicht beobachtet werden konnen. 
Da im Hochofen, abgesehen davon, daB der in allen Zonen 
vorhandene K ohlenstoff sich noch ais vierte Phase an den 
Reaktionen beteiligen wurde, uberall eine Atmosphare vor- 
handen ist, die nach Abb. 7 zu m etallischem  Eisen fuhren  
muBte, kann es zu statischen G leichgewichten, an denen gróBere 
Kohlensaurekonzentrationen b eteiligt sind, uberhaupt nicht 
kommen. Die Zeit spielt die H auptrolle bei der Reduktion der 
Erze, und deshalb durften fur die Beurteilung des m etallurgischen  
Yerhaltens derselben weniger statische Abbaudiagramme in 
Schenckschem Sinne maBgebend sein ais eben die z e i t l i c h e  
Abhangigkeit des prozentualen Sauerstoffabbaues in  strómendem  
Gase.

Gestutzt auf d ie U ntersuchungen einer groBen Anzahl 
von Mitarbeitern in Breslau w ie in M unster gibt R . Schenck 
in einem weiteren Aufsatze2) eine zusammenfassende Darstellung 
der Zementationsgleichgewichte zwischen Eisenkarbid, Eisen- 
oxyden und m etallischem Eisen unter einer K ohlenoxyd-K ohlen
s a u r e - Atmosphare. Insbesondere werden dabei die Gleichgewichte 
aufgeklart, die nach Schenck durch Misehkristallbildung von  
Eisenkarbid und Eisenoxydul m it E isen in  hoheren Temperaturen 
sehr rerwickelte Verhaltnisse ergeben sollen. AuBerdem unterzieht 
der Verfasser seine hierzu gehórigen alteren Arbeiten einer kriti- 
schen Durchsicht und setzt sich m it F a lc k e ,  der die fruhere 
Ansicht Schencks uber die Art des Bodenkorpere bei der E inw ir
kung Ton K ohlenoxyd auf m etallisches E isen in  Zweifel zog, 
auseinander.

Nach B a u r  und G la e B n e r 3), S c h e n c k  und H e l le r 4), so 
wie S c h e n c k , S e m ille r  und F a lc k e 5) wird zwischen 500 
und 600° K ohlenoxyd von  Eisen bis zu einem bestim m ten von 
der Temperatur abhangigen Enddruck absorbiert. D ie bei diesem  
Yorgang auftretenden R eaktionen zeigten sich ais umkehrbar. 
Sie wurden yon Schenck ais die beiden Reaktionen

C +  COs ^  2 CO 
und FeO +  CO Fe — C 0 2

angesprochen.
Eine Untersuchung des Bodenkorpers wurde anfanglich  

nicht gemacht. Auf das Yorhandensein von elementarem K ohlen
stoff im Bodenkorper wurde lediglich nach der Phasenregel 
geschlossen. Aber schon Schenck und H eller fanden eine 
schlechte Uebereinstimmung ihrer Versuchswerte untereinander 
und besonders eine Abweichung von den W erten B o u d o u a r d s .  
Schenck und N  i p pert,6) suchten dies durch die Annahme ver- 
schiedener Kohlenstoffm odifikationen zu erklaren. Einen der 
wichtigsten Beweise fur das Auftreten von K ohlenstoff glaubte 
Schenck darin zu finden, daB der Bodenkorper nach der Absorp- 
tion von Kohlenoxyd beim Auflosen in  Salzsaure einen Ruck- 
stand von elementarem K ohlenstoff hinterlieB. Falcke stellte  
dagegen immer wieder7) fest, daB in  den Reaktionsprodukten, 
die den fruher gefundenen G leichgewichten entsprachen, der 
Kohlenstoff ais Karbid vorhanden sein m usse, und zwar erstens 
weil die Gleichgewichtsdriicke hoher lagen ais die der Gleich
gewichte der reinen K ohlenoxydspaltung Ton B o u d o u a r d ,  
R h ea d  und W h e e le r  und M. M a y e r ’), zweitcns w eil bei der 
Auf losung in Salzsaure Kohlenwasserstoffe entstanden und kein 
Ruckstand von elementarem K ohlenstoff blieb, im  Gegensatz 
zu Schenck, was vielleicht nach dessen eignen spateren U nter
suchungen m it W a lte r  und G ie s e n  und weiter m it S t e n k h o f f  
auf die Konzentration der Saure zuruckzufuhren war.

Die Versuche von  v a n  R o y e n 9) konnten auch die Schenck- 
sche Auffassung nicht stutzen. D ie von  ersterem  gem essenen  
Gleichgewichtsdriicke, die uber im  K ohlenosydstrom  vorbehan-

l ) St. u. E. 46 (1926) S. 679.
*) Z. anorg. Chem. 167 (1927) S. 254/314.
s) Z. phys. Chem. 43 (1903) S. 354.
*) Ber. D . Chem. Ges. 38 (1905) S. 2135 u. 2139.
s) Ber. D . Chem. Ges. 40 (1907) S. 1704.
*) Dissertation, Technische H ochschule Breslau 1913.
’) Ber. D . Chem. Ges. 46 (1913) S. 743; Z. Elektrochem . 

21 (1915) S. 37; 22 (1916) S. 121; 24 (1918) S. 248 ; 27 (1921) S. 
268; 33 (1927) S. 1.

*) Habilitationsschrift, Karlsruhe 1908.
*) Dissertation, Bonn 1911, nach Falcke, Z. Elektrochem . 

27 (1921) S. 268.

deltem  Eisen erhalten waren, lagen tiefer ais die Schenckschen  
und unm ittelbar an denen fur die R eaktion C +  C 0 2 2 CO,
und die Reaktionsprodukte hinterlieBen bei der Auflosung in  
Salzsaure elementaren K ohlenstoff. Es zeigte sich also, daB die 
R eaktion des im  K ohlenoxydstrom  gekohlten Eisens anders ver- 
laufen muBte ais die R eaktion m it reinem Eisen. Auch Falcke 
erhielt G leichgewichtseinstellung in  der Kahe des Boudouard- 
schen Gleichgewichts, indem  er Graphit innig m it Eisenoxydul 
rerrieb und diese Mischung zu P illen  preBte. Unterhalb 700° 
zeigte diese Mischung auch bei wochenlangem Erhitzen keine 
R eaktion. Oberhalb 700° wurde die K ohlenoxydentwicklung 
jedoch sehr lebhaft, und es stellten  sich Gleichgewichtsdrucke 
ein, die gut m it denen spater von F a lc k e  und F is c h e r 1) bei 
der katalytischen Spaltung von  K ohlenoxyd m it N ickel und  
K obalt gefundenen Boudouardschen W erten ubereinstim mten. 
Nach der Einleitung uber 700° laBt sich die R eaktion dann auch 
bei tieferen Temperaturen fortsetzen. Hierbei verm utet Falcke 
aber neben dem Kohlenstoff noch Eisenkarbid im  Bodenkorper, 
denn nach H i lp e r t 2) soli beim  Erhitzen von Eisen im  K ohlen- 
oxydstrom  vor der Abscheidung von elementarem K ohlenstoff 
zunachst bis zu etw a 6 % C Eisenkarbid entstehen.

Obwohl Schenck selbst nach den ersten Falckeschen Ver- 
óffentlichungen feststellte, daB bei der Auflosung des Boden
korpers je nach der K onzentration und A rt der verwendeten 
Sauren verschiedene Mengen des K ohlenstoffs im  Ruckstande 
blieben und mehr oder weniger K ohlenwasserstoffe entwichen, 
daB also das Yorhandensein eines K ohlenstoffruckstandes nach 
der Auflosung nicht unbedingt elementaren K ohlenstoff im  
Reaktionsprodukt Toraussetzen muB, beharrte er bei seiner 
Ansicht und schloB sich erst 19263), nach dem er selbst neuer- 
dings4) die Frage der Saurezerlegung noch w eiter klarte, der 
Auffassung an, daB man es m it Karbid im  Bodenkorper zu tun  
habe. D ie M oglichkeit der Karbidbildung uberhaupt ist von  
Schenck jedoch nicht bestritten worden.

In  der vorliegenden Schenckschen Abhandlung handelt es 
sich zum gróBten Teil um  Neubestim mungen. Auch die erst im  
vorigen Jahre Teroffentlichten Zementationsgleichgewichte5) wer
den, da sie nach Schenck von dem M agnesiumoxyd im  Schiff- 
chenmaterial beeinfluBt werden, einer Nachprufung unterzogen.

Zunachst brachte Schenck schwach- und hochzem entierte  
Eisenpraparate m it K ohlenoxyd in  Reaktion. Er erhielt dabei 
ganz verschiedene Endeinstellungen der Drucke, und zwar waren 
die Drucke bei starker Zementation wesentlich hoher ais bei 
schwacher. Ferner 
wurde sauerstoffhal- 

tigem  Eisenkarbid  
durch Evakuieren Gas 
entzogen. Bei jeder 
Evakuierung stellten  
sich ein  bestim m tes 
Gleichgew icht und ein  
bestim mter Druck ein. Łj 

Es is t  hier, wie ^  
schon fruher, der Ein- |  
wurf zu m achen, daB 
bei der langen Ver- 
suchsdauer in  Tempe
raturen von 650° der 
Zementit sicherlich  
teilw eise zersetzt wird.
D ie Endeinstellungen  
der Drucke UIlll Gas- A bbildnng  9. G ren z-lso th e rm en  bei
zusammensetzungen der S ystem e: W u stit-O T oausten it-

W u stit-O x o fem t-, O x o fe rn t-O x o aas te m t- n nd  
sind Ul Abb. 9  darge- Z em en tit-O x o aas ten it-G as  (Schenck).
ste llt. Aehnliehe Iso-
therm en wurden fur 600, 700 und 800° festgelegt. In  diesen  
Isotherm en ste llt  die gestrichelte Kurve die Grenzlinie zw i
schen Karbid und der festen ' Losung von  Karbid und E isen- 
oxydul in  Eisen, das Schenck m it dem  Ausdruck „O xo- 
austen it11 bezeichnet, dar. D ie ausgezogene Linie bestcht aus 
mehreren A bschnitten, und zwar ist das untere Stuck  die 
Grenzlinie zwischen O xoaustenit und O xofem t, das senkrechte 
M ittelstuck ist das druckunabhangige W ustit-O xoferrit-G leich- 
gew icht, und das obere K urvenstiick is t  die G leichgewiehtskurve  
zwischen W ustit und O xoaustenit. In  den von  den Kurven.

1) Z. Elektrochem . 32 (1926) S. 194.
2) Ber. D . Chem. Ges. 48 (1915) S. 1231.
3) St. u. E . 46 (1926) S. 194.
*) Z. anorg. Chem. 127 (1923) S. 101; 161 (1927) S. 287.. 
5) St. u . E . 46 (1926) S. 665.
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begrenzten Feldern liegen drei veranderliche Gleichgewichte 
yor, in denen einerseits die Bodenkorperphasen W iistit, Oxo- 
ferrit, O xoaustenit und anderseits die Gasphase auftreten.

Eine andere Art, die Reaktionen bei der Um setzung zwischen 
E isenoxyd und Eisenkarbid festzustellen, is t  nach Schenck  
f olgende:

Es wird Zementit m it F e20 3 oder F e30 4 in  verschiedenen 
M engenverhaltnissen innig gem ischt und bei verschiedenen 
Temperaturen von K ohlenoxyd extrahiert. Nach jeder Eva- 
kuierung werden Druckeinstellung und Gaszusammensetzung 
beobachtet und auBerdem die verbliebenen Sauerstoff- und 
K ohlenstoffm engen im  Bodenkorper analytisch bestim m t. Diese 
Abbauversuche yerliefen gleichzeitig nach folgenden beiden 
Reaktionen:

4 F e3C +  F e30 4 =  15 Fe +  4 CO 
und 2 F e 3C +  F e30 4 =  9 Fe +  2 C 0 2 

und wurden bei 600, 650 und 700° durchgefiihrt. Hier ist eben- 
falls wieder zu bemerken, daB die Gleichgewichtseinstellung an- 
fanglich wenige Stunden, am SchluB des Abbaues aber nicht 
selten die hundertfachen Zeiten erforderte. Es ist jedoch un- 
wahrscheinlich, daB Karbid nach diesen langen Einstellungszeiten  
in den hohenTemperaturen im  Bodenkorper noch nicht zerfallen ist . 
In  Abb. 10 sind derartige Abbaudiagramme dargestellt, und zwar 
sow ohl in  bezug auf den Restsauerstoff ais auch auf den Rest- 
kohlenstoff im  Bodenkorper. D ie beiden W agerechten in  den 
Druckkurven sind nach Schenck durch einYerbindungsstuck wech- 
selnden Druckes voneinander getrennt. D ie Aenderungen des 
Druckes geschehen durch die karbidhaltige Phase des Oxoaustenits. 
Das M ischungsverhaltnis von K ohlenoxyd zu Kohlensaure, das 
bis zur zweiten Druckanderung konstant ist, entspricht dem 
W ustit-Oxoferrit- Gleichgewicht.

Alle Gleichgewichtssystem e lieBen sich im Versuch nicht fest- 
legen. D ie Drucke nehmen schon iiber 750° zu groBe W erte an. 
Es wurden deshalb von Schenck nur die System e Oxoferrit-Oxo- 
austenit-G as und Zem entit-Oxoaustenit-Gas weiter untersucht. 
Ferner konnten die Zem entitgleichgewichte nur bis 800° wegen  
des dann auftretenden Karbidzerfalls festgelegt werden.

In  einem  weiteren A bschnitt ist  die Frage aufgeworfen, ob 
elementarer K ohlenstoff in dem ganzen Gleichgewichtssystem  ais 
Phase an zweiveranderlichen oder einveranderlichen Gleichge- 
w ichten iiberhaupt teilnehm en kann. Festgestellt wurde jetzt, 
daB elementarer K ohlenstoff n icht beteiligt ist. Schenck is t  jedoch

der Ansicht, daB die M oglichkeit des Vorhandenseins von elemen- 
tarem K ohlenstoff in  zweiveranderlichen G leichgewichten von 
K ohlenstoff, O xoaustenit und Gas und K ohlenstoff, Oxoaustenit, 
Oxoferrit und Gas besteht, und daB es wiinschenswert ist, diese 
G leichgewichte durch Versuche kennenzulernen.

In  einem fiinften Aufsatz faBt Schenck1) seine vorangegangenen 
Untersuchungen zusammen. Es wird ein Schnitt durch das Raum- 
modell gegeben, dessen K oordinaten Druck, Gaszusammensetzung 
und Temperatur darstellen, und zwar bei 1 at K ohlenoxyd-K ohlen

saure. D ie Kurve der K ohlenoxydspaltung is t  von Schenck nach 
den W erten von K . J e l l i n e k  und A. D ie t h e lm 2) m it in  die 
Zeichnung eingetragen (s. Abb. 11).

Merkwiirdig ist  die Verbreiterung des O xoaustenitfeldes und 
die Abschnurung des Oxoferritfeldes. D iese Erscheinung hangt 
nach Schenck m it der Lósungsnatur des O xoaustenits fur Kohlen
stoff zusammen.
Der Tripelpunkt 
des Oxoaustenit- 
Oxoferrit - W iistit- 
Gleichgewichtes B 
wurde dem End- 
punkt G der GOS- 
Linie im Eisen- 

Kohlenstoff- 
Schaubild entspre- 
chen. Der Punkt 
liegt nach dem  

Schenckschen 
Gleichgewichts- 

diagramm bei etwa 
915°. Ferner ist es 
uberraschend, daB 
das Gebiet desOxo- 
austenits bis nach 
A bei etw a 550° 
herabreichen soli.
D a das Gebiet des 
O xoaustenits dem  
Gebiet zwischen 
den Linien GOS 
und SE im  E isen-K ohlenstoff-Schaubild entspricht, dieses aber nur 
bis etwa 700° herabreicht, bedarf die Schencksche Auffassung noch

^  Z. anorg. Chem . 161 (1927) S. 315/28. 
2) Z. anorg. Chem. 124 (1922) S. 225.
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einer Bestótigung, zumal T a k a h a s i1), J o h a n s s o n  und v. S e t h 2), 
die vor Schenck diese Gleichgewichte bearheiteten und auch analy- 
tische Untersuchungen des Bodenkórpers yom ahm en, den Ent- 
mischungspunkt bei etwa 725° fanden.

D ie dreiveranderlichen Gleichgewichte innerhalb des Oxoau- 
stenitfeldes hat Schenck nicht untersucht. D iese G leichgew ichte 
waren Gegenstand der Arbeiten von  Takahasi und Johansson  
und Seth.

Zu bemerken ist noch, daB die G leichgewichte uberZem entit 
und Oxoaustenit nach Schenck bei hóheren K ohlenoxydgehalten  
liegen, ais sie der reinen K ohlenoxydspaltung entsprechen, dali 
diese Gleichgewichte nach Matsubara, Johansson und v . Seth 
und Takahasi jedoch bei hóheren Temperaturen Kohlenoxyd- 
oehalte unterhalb denen des Gleichgewichts der K ohlenosyd- 
spaltung aufweisen. D ie Schencksche Ansicht, daB entsprechend 
dem hóheren Kohlenstoffdrucke des Eisenkarbids gegeniiber dem  
des elementaren K ohlenstoffs die Gleichgewichte m it Zementit 
einen hóheren K ohlenoxydgehalt aufweisen mussen, widerlegt 
die von den anderen Forschem  gefundene Tatsache nicht eher, 
ais bis das Yorhandensein von  Karbid und Karbid-M ischkristallen 
bei hóheren Temperaturen irgendwie unmittelbar bew iesenist. Die 
von M a tsu b a r a 15) fur das Gleichgewicht

3 FeO +  5 CO F e 3C +  4 C 0 2
gefundene Kurve scheint nach Schenck ein dreiveranderliches 
O s o a u s t e n i t - Gleichgewicht zu sein. Schenck verm utet, daB langs 
dieser Kurve die Zementierungsgrenze fiir K ohlenoxyd unter 
Atmospharendruck bei normalen Versuchsbedingungen besteht.

Weiter gibt Schenck einige isotherm ische Schnitte durch 
das Raummodell wieder. Dann wird noch einmal die schon in  
der zweiten Besprechung erwahnte Beeinflussung der Gleichge
wichte durch Zuschlage, insbesondere durch Magnesiumoxyd in 
fruheren Versuchen erwahnt. Es wird betont, daB die an friiherer 
Stelle1) abgebildeten Druckkonzentrationsschaubilder unrichtig  
sind. Die Abweichung is t  nach den zum Vergleich gegebenen 
Diagrammen auBerordentlich groB. In  Abb. 12 sind die Verhalt- 
nisse bei 700°, wie sie 1926 angegeben und wie sie jetzt dargestellt 
sind, wiedergegeben. D ie gestrichelten Linien stel len die alteren, 
die ausgezogenen die neuen Gleichgewichte dar.

E d. M aurer und W . Bischof.

Geschlossener Kuhlkasten fiir metallurgische Oefen, insbesondere 
Hochófen.

Zum Kuhlen des Mauerwerkes von m etallurgischen Oefen, 
insbesondere Hochófen, h at m an entweder ein System  ganz 
geschlossener Kuhlplatten, K uhlm antel, Kuhlrohre und Segmente 
oder offene Kuhlkasten yerwendet. Bei der ersten Anordnung 
muB, wie die Erfahrung gelehrt hat, aus Griinden der Betriebs- 
sicherheit m it ziemlich reinem W asser gearbeitet werden, w eil bei 
Verwendung von weniger reinem  W asser die Schmutzablagerung 
die Kuhlung in verhaltnismaBig kurzer Zeit unwirksam m acht. 
Die Folgę davon ist, daB die K uhleinrichtungen durch Ab- 
schmelzen oder PviBbildung bald leck werden. Da der hierbei 
angewendete Wasserdruck starker is t  ais der im  Ofen befind- 
liche Gasdruck und an dem geschlossenen K iihlsystem  sonst 
keine Oeffnungen vorhanden sind ais die fur die Wasserein- 
und -ausstrómung, so muB beim  Undichtwerden das W asser in  
das Ofeninnere eindringen und verursacht dabei auBer einer Zer- 
murbung des Mauerwerkes Stórungen im  Gange des Ofens; auch 
sind folgenschwere Explosionen durch K nallgasbildung nicht 
ausgeschlossen. Besteht ein derartiges System  aus 700 bis 800 
Kasten oder P latten, so is t  die Schwierigkeit des Heraussuchens 
einer leck gewordenen Stelle ohne w eiteres einleuchtend.

Um diese Stórungen des Ofenganges und die Betriebsschwierig- 
keiten zu vermeiden, ist  m an zum offenen K iihlsystem  verschie- 
denartigster Ausfuhrung ubergegangen. Dadurch h at m an zwar 
erreicht, daB pin Leckwerden eines K uhlkastens durch A ustritt 
von Wasserdampf und Gas sofort bemerkt werden kann, jedoch 
ist die Lebensdauer der K uhlkasten und dam it auch die des Mauer - 
werks noch geringer ais bei den geschlossenen Anordnungen, weil 
eine Verschmutzung durch den am Ofen herabrieselnden Staub, 
der ungehindert in  die K asten  hinem fallen und infolge ihrer 
Ausfuhrung nicht grundlich en tfem t werden kann, noch schneller 
stattfindet.

Diese Uebelstande werden durch Einfuhrung des neuen  
Kuhlkastens yermieden, der die V orteile des geschlossenen und  
des offenen K uhlsystem s vereinigt, ohne jedoch dereń N achteile  
zu besitzen. Zunachst kann, w ie bei dem geschlossenen System , 
kein Staub hineinrieseln, da er wahrend des Betriebes geschlos-

*) Science Rep. Tohoku U niv., Bd. 15 (1926) Nr. 2.
*) J . Iron Steel Inst. 114 (1926) S. 295/318.
3) Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs. 67 (1922) S. 3.
') St. u. E . 46(1926) S. 678.

sen is t . Er besitzt aber eine le ich t zu óffnende und fur sich 
verschlieBbare Deckelwand, um  den sich im  K asten absetzenden  
Schmutz aus dem Kuhlwasser en tfem en  zu kónnen. Um  nun, wie 
beim offenen System , ein Leckwerden eines K astens sofort erkennen 
zu kónnen, sind Schau- bzw. Sicherheitsóffnungen so ange- 
ordnet, daB der starkere innere Gasdruck des Ofens das Wasser 
durch die Schauóffnung nach auBen wirft. Der K asten, der durch 
einen Deckel fur sich verschlieBbar ist, muB unabhangig von der 
Umschnurung des Ofens durch Bander sein, die sam tliche auf 
dem Ofenumfang in  derselben H óhe liegende K asten  umspannen.

D ie Yorderwand des aus H am atit hergestellten K astens 
(Abb. 1) is t  in ihrem  unteren Teil ais abnehmbare Deckelwand a 
ausgebildet, die zwecks guter Abdichtung eine Holzeinlage b 
besitzt. Der VerschluB dieser W and, der wegen der Schmutz- 
entwicklung im Schmelzbetriebe ganz einfach sein muB und keine 
Schrauben und G ewindeteile haben darf, besteht aus einer von

Biigeln c gehaltenen Rundeisenstange d und einem K eil e, der 
zwischen diese Stange und den Deckel a eingetrieben wird. 
Oberhalb des Deckels befinden sich in der festen  Yorderwand 
Schau- bzw. Sicherheitsóffnungen i ,  die durch die obere K asten- 
wand so geschutzt sind, daB Staub n icht hineinfallen kann. 
Daruber befinden sich Nocken g und eine Leiste h , die so aus
gebildet sind, daB eine N ute i fur das Band entsteh t, das sam t
liche in derselben H óhe auf dem Ofenumfang angeordnete K asten  
und gleichzeitig das Ofenmauerwerk zusam m enhalt. Dieses Band  
muB so angeordnet sein, daB es das Oeffnen und SchlieBen  
jedes einzelnen K astens n icht behindert. Im  Innem  des K astens, 
dessen Wasserraum in der Hóhe dem Gasdruck des betreffenden  
Ofens angepaBt is t , is t  eine Zwischenwand k vorgesehen, die 
sich in  der Langsrichtung erstreckt, jedoch n ich t bis zu der 
dem Feuer zugekehrten K astenw and reicht. Infolgedessen wird  
das bei 1 ein- und bei m austretende Kuhlwasser gezwungen, 
diese W and zu bespulen. Der K astenboden erhalt zum Zweck 
der selbsttatigen Ausspiilung nach der Deckelwand zu ein Gefalle.

D iese durch deutsches R eichspatent geschutzte K uhlkasten- 
bauart nach Paschke-Schiegries, die, w ie ersichtlich, den bisher 
gebrauehlichen Ausfuhrungen w eit uberlegen is t  und sich im  
Betriebe einiger groBerHochofenwerke des rheinisch-westfalischen  
Industriegebietes bewahrt hat, wird von  der Firma Zimmer- 
m a n n  & Jansen, Diiren, ausgefuhrt. M- P -

Betriebsuntersuchung an einer SchienenstraBe.
SachgemaBe Anstellung von Zeitstudien und wohliiberlegte  

Anwendung ihrer Ergebnisse durch geeignete Betriebsorganisation  
fiihren stets zu Erfolgen. In  folgendem  B eispiel seien die Ergeb
nisse von Zeitstudien, die an einer SchienenstraBe von  
M aj d e  durchgefiihrt w urden, und ihr Erfolg kurz beschrieben.

D ie bei B eginn  der U ntersuchung vorgenom m enen Z eit
studien ergaben die m it „A nfangszustand“ bezeichnete B etnebs- 
weise.
A n f a n g s z u s t a n d .
B lockgew icht 3,27 t , daraus zw ei lange R iegel von  1,3 t , 

ein kurzer R iegel von  0,67 t.
Erzeugung =  31,4 t /s t .

Der Erzeugungsgang wurde nun in einem Zeit-W eg-Diagram m  
dargestellt (s. Abb. 1). Der engste Q uerschnittl ), d . h . d ie Stelle, 
an der die kiirzeste Zwischenzeit zwischen zw ei gleichartigen  
Arbeitsvorgangen, also die kurzeste B lockfolgezeit herrscht, is t  
nicht zu  ersehen. AuffaUend sind die langen W artezeiten  (Leer- 
lauf) der einzelnen A rbeitsstellen .

i) Ygl. St. u. E . 46 (1926) S. 1652/6.

A bbildung 1. G eschlossener K u h lk as te n  fiir  m eta llu rg ische  
- j ^  Oefen, insbesondere H ochófen.
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D as Zeit-Weg- 
Diagramm  

Abb. 3 zeigt, 
daB nunmehr 
am Geriist III  
eine fa st unun- 

terbroehene 
Blockfolge  

herrscht, eine 
Erhohung der 
Leistung an 
diesem Geriist 
ist ohne tech- 
nische Aende
rungen prak- 

tisch  n ich t mehr m óglich, daher 
ist  hier der engste Querschnitt 
der ganzen Anlage.

D ie U eberlastung des III . Ge- 
riistes fiihrte zu einer Aenderung 
in der Anordnung der Kahber. 
E n d z u s ta n d :
Zwei Kahber vom  Geriist I I I  auf 

Geriist I I  yerlegt. 
Blockgew icht 2,6 t , daraus zwei 

lange R iegel yon  1,3 t.
G eriist I I  G eriist I I I  

W alzzeit: 55 sek 45 sek
Blockfolgezeit: 60 „  60 „
Erzeugung =  78 t / s t
S t e ig e r u n g  u m  148 %,bezogen 

auf die Ausgangsleistung.
D as Zeit-W eg-Diagramm  Abb. 4 

gibt ein anschauliches Bild der 
zeithch gleichmaBigen Belastung 
der Geriiste I I  und III , die An
lage its annahernd ausgeglichen.

[N ach einer M itteilung von
S)ipI.=Qrtg. W a r s z a w s k i ,  Nowy  
B ytom  (Friedenshiitte).]

Metali ographische Ferienkurse
an der Technisehen Hochschule

zu Berlin-Charlottenburg.
U nter L eitung yon  Professor®t.=2ng.

H. H a n e m a n n  werden in  den Oster- 
ferien an der Technischen Hochschule 
zu Berlin-Charlottenburg metallographi- 
sche Ferienkurse fiir E isenhiittenleute  
und GieCerei-Ingenieure abgehalten. Der 
FerienkursI (system atischer Kurs) dau- 
ert vom  5. bis 15. Marz, der Ferienkurs II 
(ausgew ahlte A bschnitte) vom  19. bis 24. 
Marz 1928. D ie K ursę bestehen in tag- 
lich 2 Stunden Vortrag und 4 Stunden  
Uebungen. Anfragen sind an das Aufien- 
in stitu t der Technischen Hochschule 
zu Berlin-Charlottenburg zu richten.

Durch schnellere M aterialanlieferung gelang es, die Warte- 
zeiten der Geriiste zwischen zwei Blócken w esentlichzu  verkiirzen.
1. Z w is c h e n s t u fe .
W artezeiten im Geriist III  yerkiirzt: Kiirzere Blockfolgezeit. 
Blockgew icht 3,27 t, daraus zwei lange R iegel von 1,3 t,
t, , , ein kurzer Riegel yon  0,67 t.Erzeugung =  52,4 t / s t  6 ’
S t e ig e r u n g  u m  6 6 , 8 % ,  bezogen auf die Ausgangsleistung.

Aus dem  Zeit-W eg-Diagramm  Abb. 2 ist zu erkennen, daB am
Geriist I I I  die kiirzesten W artezeiten zwischen zwei aufeinander-
folgenden B lócken auftreten ; hier liegt also der engste Querschnitt.

E ine weitere Verbesserung wurde durch Verminderung der
W artezeiten zwischen den einzelnen Riegeln erzielt.
2. Z w is c h e n s t u f e .  Kurzer R iegel weggelassen.
Blockgew icht 2,6 t , daraus zwei R iegel von  1,3 t.

Geriist I I  Geriist III  
W alzzeit: 30 sek 70 sek
Blockfolgezeit: 75 „ 75 „
Erzeugung =  62,4 t /s t

S t e ig e r u n g  u m  98,7 %, bezogen auf die Ausgangsleistung.

Aus Fachyereinen.
Deutsche G esellschaft  fiir M etallkunde.

D ie 9. H auptyersam m lung der D eutschen  Gesellschaft fiir 
Metallkunde, die im Rahm en der W erkstofftagung Berlin statt- 
fand, wurde am D ien-tag, dem 25. Oktober, in der A ula der Tech
nischen H ochschule, Berlin-Charlottenburg, durch den Vor- 
sitzenden, Oberingenieur J . C z o e h r a ls k i ,  Frankfurt a. M., 
eroffnet. Er konnte unter den zahlreich erschienenen Vertretern 
der Behorden, W issenschaft und Industrie auch den Vizeprasi- 
denten des englischen In stitu te  of M etals begriiBen. In  seiner 
Ansprache berichtete der Vorsitzende dann u. a. iiber den Anteil 
der D eutschen Gesellschaft fiir M etallkunde an der W erkstoff
tagung und sprach allen denen, die in  selbstloser W eise zum  
Gelingen des groBen W erkes beigetragen haben, den D ank der 
Gesellschaft aus.

AnschlieBend erstattete der Gesehaftsfuhrer£'tpI.=3nC(. G ro eck  
den G e s c h a f t s b e r i c h t ,  aus dem  einige w ichtige Arbeiten der 
Gesellschaft erwahnt seien. So hat z. B . der AusschuB fur Alu- 
m inium leitungsnorm en den Entw urf fiir eine internationale
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Normung des Leitaluminium s fertiggestellt. In  Yorbereitung 
befinden sich Arbeiten uber den EinfluB des Eisens im Aluminium, 
die von dem HauptausschuB fiir Aluminium angeregt worden sind.
Die Untersuchungen iiber die Bewahrung von Schutziiberziigen 
auf Aluminium im Meerwasser stehen  kurz vor der Veróffent- 
Iich u D cr.

Zur W erkstofftagung hat die Gesellschaft das W e r k s to f f -  
H a n d b u c h  N i c h t e i s e n m e t a l l e  erscheinen lassen, das, aus 
der Praxis und fur die Praxis geschrieben, in knappen Darstellungen  
eine Zusammenstellung sam tlicher K ichteisenm etalle und ihrer 
Le<ńerungen m it Angabe iiber Zusammensetzung, physikalische 
und mechanische Eigenschaften, Yerarbeitungs- und Verwendungs- 
mógUchkeiten gibt und einen Niederschlag des auf der W erkstoff- 
schau Gebotenen darstellt.

Die Reihe der Vortrage, die fast alle Gebiete der neuzeit- 
lichen Metallkunde beruhrten und dadurch ein bemerkenswertes 
Bild der Stromungen boten, die der Metallkunde vielfach neue 
Wege weisen, wurde durch einen Bericht:

Was bietet die wissenschaftliche Metallkunde der Technik?
von Professor Dr. F. R . S c h e n c k ,  Munster i. W ., eingeleitet.

Saturw issenschaftliche Grundlage der M etallkunde ist die 
Erkenntnis der Gesetze, die die Vorgange im festen Zustande 
beherrschen und ihren Niederschlag in den Z u s ta n d s s e h a u -  
b ild ern  finden. D iese unterrichten dariiber, innerhalb welcher 
Zusammensetzungs- und Temperaturgebiete die einzelnen er- 
wunschten oder unerwunschten Gefiigebestandteile dauem d  
stabil sind. Yon groBem EinfluB sind sie fur die Festlegung der 
Warmebehandlung, die m an den m etallischen W erkstoffen zuteil 
werden lassen muB. W eiter geben sie die R ichtlinien fiir die 
passende Zusammensetzung der yerschiedenen Mischkristall- 
legierungen, dereń Eigenschaften in w eiten Grenzen durch ver- 
schiedene Mischungsverhaltnisse der Bestandteile geandert 
werden kónnen.

VerhaltnismaBig jungen D atum s sind Forschungen uber die 
Abhangigkeit der GroBe des Kristallkornes von den Arbeits- 
bedingungen iiber R e k r i s t a l l i s a t io n s e r s c h e in u n g e n  und  
Einkriatalle. Diese haben wertvolle Einblicke in die Vorgange 
bei der mechanischen Beanspruchung der kristallinischen W erk
stoffe, insbesondere bei der plastischen Yerformung, ermóglicht.

Das Bestandigm achen der M etalle g e g e n  die A tm o s p h a r i-  
l ie n  und gegen chemische Agentien ist das Ziel vieler, in einigen 
Fallen erfolgreicher Bemiihungen, und es ist m óglich gewesen, 
wenigstens einige R ichtlinien fiir die Yeredelung der unbestan- 
digeren Metalle in dieser H insicht zu geben.

Die Forschungen iiber die s p e z i f i s c h  m e t a l l i s c h e n  
E ig e n s c h a f t e n ,  wie Atom bau der m etallischen Elem ente und  
ihre Beeinflussung durch Zusamm ensetzung und Behandlung, 
kommen namentlich fiir m etallische W erkstoffe der Elektrotechnik  
in Betracht. Die elektrische Leitfahigkeit, die thermoelektrischen  
und magnetischen Yerhaltnisse der Legierungen spielen beim  
Bau elektrischer Gerate eine Rolle. Selbst so feine Erscheinungen 
wie die thermische Elektronenem ission der M etalle oder die licht- 
elektrischen Entladungen finden heute technische Verwertung. 
Die Technik der neuen Strahlenarten bedarf neuer W erkstoffe 
und gibt die Anregung zur Suche nach solchen. Eine der letzten  
Fruchte der Bemiihungen ist ein bequemer und wirtschaftlicher 
Weg zur Darstellung des Berylliums.

E. S c h m id , Frankfurt a. M., berichtete iiber 
Neue Wege der Korrosionsforschung.

Die Schwierigkeiten einer versuchsmaBigen \  erfolgung der 
Korrosion sind zur Geniige bekannt. D ie bis vor kurzem aus- 
sehlieBłich verwandten Prufverfahren, Bestim m ung des Gewichts- 
verlu8tes, Untersuchung der entstehenden Korrosionserzeugnisse, 
Bestimmung der Tiefe der starkst korrodierten Stellen, sind  
nicht geeignet, ein vollstandiges B ild  der W erkstoffzerstórung 
durch korrodierende Einfliisse wiederzugeben. E s sei nur auf 
Falle hingewiesen, in denen die Zerstórung ohne Aenderung r es 
Gewichtes unter Erhaltung von  Form und Aussehen der Pro e 
in einer inneren Auflockerung des Gefiiges besteht. Man hat da er 
neuerdings wiederholt auch die Aenderungen der F e s t ig k e i t  s- 
e ig e n s c h a f t e n  korrodierter Baustoffe, auf die es ja gera e 
ankommt, ais wertvolle Erganzung der Korrosionsprufung heran- 
gezogen.

An einer Reihe von Beispielen wurde gezeigt, wie m an durch 
mechanische Prufung auf sehr einfache W eise zur Bestimm ung 
der Lósungsgeschwindigkeit und zu einem  \  ergleich des unter - 
schiedlichen Angriffs yerschiedener Lósungsm ittel gelangen kann. 
Ein Vergleich m it den alteren Priifverfahren lehrt, zu weichen  
Trugschliissen iiber die m echanische F estigkeit korrodierter

Proben man durch alleinige Bestim m ung der G ew ich ts-o d er  
Dickenanderung gelangt.

Einen Ueberblick iiber 
Die vergiitbaren Aluminiumlegierungen ais Konstruktionsstoffe 

gab E . R o t h ,  Lautawerk
Ganz allgem ein gesprochen, sollten alle K onstruktionen so 

gewahlt werden, daB sam tliche E igenschaften des W erkstoffes 
Beriicksichtigung finden. E s geniigt daher bei den Leiehtm etallen  
nicht nur die Beriicksichtigung des g e r in g e n  s p e z i f i s c h e n  
G e w ic h t e s ,  sondem  m an sollte auch die E igenschaft der hohen  
K n e t b a r k e i t  m it berucksichtigen, die beim  Leichtm etall ganz 
andere K onstruktionen ermóglicht ais bei Stahl, schon aus dem  
Grunde, weil man beim Leichtm etaU m it Temperaturen von  
500°, beim Stahl m it solchen von  1200° arbeitet. Deswegen sollte  
man neue M aschinenelemente schaffen, z. B . Motorzylinder im  
Flugzeugbau, die durch Um pressen des Leichtm etalles um  die 
guBeiserne Laufbuchse hergestellt werden, der kalt zu schlagende 
N iet von  groBem Querschnitt u. a. m. W ichtig ist die Zusammen- 
fassung der spezifischen Eigenschaften der Leichtm etalle und ihrer 
Legierungen im  Fahrzeugbau, K ranbau und in der Fórdertech- 
nik, wo die T otlast zuweilen um  50 % verringert werden kann.

Dringend notw endig erscheint die N o r m u n g  v o n  L e ic h t -  
m e ta l lp r o f i l e n .  H eute miissen diese durch Pressen oder Ziehen 
hergestellt werden. Durch Yerringerung der Zahl der Profile 
wiirde es ermóglicht, sie kunftig zu walzen, was eine groBe Preis- 
erniedrigung zur Folgę haben wiirde.

Auch R e in a lu m in iu m  hat ais B austoff durchaus seine 
Bedeutung. Seine m echanischen Eigenschaften sind zwar gering, 
aber seine Korrosionsbestandigkeit erlaubt seine Yerwendung 
z. B . bei Tankwagen fiir Salpetersaure und ais Bekleidungen von  
Motorwagen. In  der Fem leitungstechnik werden die neuen  
L e it le g ie r u n g e n  eine groBe R olle spielen, die bei nur wenig  
verminderter Leitfahigkeit gegeniiber Reinaluminium  eine be- 
deutend hóhere F estigkeit besitzen.

W . C la u s , Berlin-Charlottenburg. gab in seinem \o r tr a g :  

Die Porendruckprobe und ihre Bedeutung fiir gegossenes Materiał
zunachst eine Erklarung dieser Jjruckwasser-Dichtigkeitspriifung.

Ausgefiihrt wird diese Probe durch Prufung profilierter, 
zylindrischer oder prismatischer Normalprobekórper, die nach der 
ersten W asserdruckpriifung eine planmaBige spanabhebende B e
arbeitung erfahren, wahrend der die einzelnen nunmehr in ihren 
Querschnittsverhaltnissen veranderten Normalkórper wiederholt 
der W asserdruckpriifung unterzogen werden. A is „ Querschnitt- 
Dichtigkeits-G renze41 g ilt diejenige e r s t e  Schicht (ausgehend  
von  der M ittellinie), die bei einer W anddicke von  0,5 m m  einen  
W asserdruck von 15 at aushalt, ohne undicht zu werden.

I)ie Ergebnisse der Porendruckprobe geben in den Einzel- 
werten jedes Versuches und ebenso in  der erm ittelten Querschnitts- 
dichtigkeit ein vorziigliches B ild  des Aufbaues des untersuchten  
GuBkorpers, der AusmaBe der die m echanisch-technologischen  
Eigenschaften stark beeinflussenden umgekehrten Blockseigerung, 
der Zugfestigkeits-, Dehnungs- und H artewerte, der allgem em en  
D ichtigkeit des Korpers, der Verschiedenheiten des scheinbaren  
spezifischen Gewichtes der einzelnen Schichten.

E in neues Gebiet der Metallkunde beriihrte G. M a s in g ,  
Berlin-Siem ensstadt, in  seinem Bericht:
Legierungen des Berylliums mit Kupfer, Nickel, Kobalt und Eisen.

Durch Zusatz yon 2 bis etw a 10 % B e zu K upfer, Nickel* 
K obalt und Eisen erhalt m an Legierungen, die sich durch ther1 
m isehe Behandlung auBerordentlich stark vergiiten lassen. Be- 
Beryllium -Kupfer-Legierungen erhalt m an auf diese W eise 
Brinellharten iiber 400, bei Beryllium -N ickel- und Eisen-Legie- 
rungen iiber 500 und bei Beryllium -K obalt-Legierungen iiber 
600 B E . A uch die andern Eigenschaften andem  sich beim  Yer- 
gutungsvorgang erheblich. D ie Zugfestigkeit der K upfer-Beryl- 
lium-Legierungen steigt bis etw a 150 kg/m m 2, die Dehnung sinkt 
auf wenige Prozent, d ie Leitfahigkeit steig t wahrend der Ver- 
giitung von  10 auf 20 u. a. m.

D ie Grundlage fiir diese Vergutungserscheinungen bildet bei 
geringeren Beryllium gehalten die m it smkender Temperatur 
abfallende Loslichkeitsgrenze der a-M ischkristalle, bei hoheren  
B eryllium gehalten der Beryllium -Kupfer-Legierungen der Zerfall 
des 3-M ischkristalles.

W eitere Vortrage befaBten sich hauptsachlich m it Kupfer- 
legierungen, die einen Einblick gaben in  die neueren Forschungen  
auf dem Gebiete der M etallkunde und zeigten, daB auch dieses 
alte Gebiet der H iittenindustrie noch immer neue W ege zur 
Yeredelung seiner W erkstoffe findet.
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Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

(P a te n tb la t t  N r. 52 vom 29. D ezem ber 1927.)

KI. 7 a, Gr. 20, A 49 226. K upplungsmuffe fiir W alzwerke. 
Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, Góteborg (Schweden).

KI. 7 d, Gr. 2, E  36 255; Zus. z. Anm. E 35 580. Vorrichtung 
zum Anheben der auf senkrechten konischen Aufwickeltrommeln 
nicht selbsttatig sich hochschiebenden Drahtwickelungen. Erich 
Erdmann, Ihm ert i. W.

KI. 10 b, Gr. 8, H  109 825. Yerfahren und Vorrichtung zur 
Entschwefelung von Koks. Otto Hilgenstock, Bochum, Ewald- 
str. 3.

KI. 18 a, Gr. 6, D  52 252. Doppelter GichtglockenyerschluB 
fiir Schachtófen. Dem ag, A .-G ., Duisburg.

KI. 18 c, Gr. 10, L 67 185. StoB- oder Rollofen m it Kohlen- 
staubfeuerung. Peter Lausen, Krefeld, Augustastr. 61.

KI. 18 c, Gr. 10, S 69 906; m it Zus.-Anm. S 70 248. y e r 
fahren zur Beheizung von Regenerativófen m it Starkgas unter 
Zusatz eines inerten Gases. Friedrich Siemens, A.-G., Berlin N W 6, 
Schiffbauerdamm 15.

KI. 21 h, Gr. 3, A 40 708. Verfahren zur Verwertung elek
trischer UeberschuBenergie und dereń Aufspeicherung in Form  
von Warme. Hans Arquint, Pasing b. Miinchen, Fritz-Reuter- 
Str. 31.

KI. 24 a, Gr. 16, L 64 312. Rostfeuerung fiir Dam pfkessel 
und industrielle Oefen m it unterhalb der langsgelagerten Rost- 
stabe angeordneten Yerteilungskasten fiir die Verbrennungsluft. 
Paul Leveque, Briissel.

KI. 24 h, Gr. 4, T 29 647. Beschickungsvorrichtung fiir zur 
Verbrennung geringwertiger Stoffe dienende Schachtófen. Demag, 
A .-G ., Duisburg, Werthauser Str. 64.

KI. 24 1, Gr. 4, E 33 542; Zus. z. Pat. 451 679. Beschickungs- 
vorrichtung fiir kornigen oder staubfórmigen Brennstoff. Elektri- 
zitats-Aktiengesellscbaft vorm. Schuckert & Co., Niirnberg, 
und Gustav Petri, Elberfeld, Hofkamp 25.

KI. 31 b, Gr. 2, M 93 599. Formmaschine m it heb- und  
senkbarer Plattform . M aschinenfabrik Friedrich R olff, G. m. 
b. H ., Berlin-Pankow, H aynstr. 15.

KI. 31 b, Gr. 13, H 104 937. Maschine zur H erstellung yon  
GuBformen fiir m it Gewinde yersehene Bolzen. The Malleable 
Screw Products Company, Cincinnati (V. S t. A.).

KI. 31 c, Gr. 26, P  50 440; Zus. z. P at. 438 502. Selbsttatig  
wirkende Spritzgufimaschine. PrazisionsguBfabrik Gebr. Eckert, 
Niirnberg, Goethestr. 19.

KI. 42 k, Gr. 23, W  71 597. Kegelformiger Eindriickkórper 
fiir die Untersuchung von Metallen nach der Roekwellschen  
oder Tiefenunterschiedmethode. Charles Henry W ilson, North  
Pelham  (V. St. A.).

KI. 48 b, Gr. 9, G 59 037. Verfahren zur Oberflachenyerede- 
lung yon Metallen und metallischen Gegenstanden. Deutsche  
Edelstahlwerke, A.-G ., Bochum.

KI. 48 d, Gr. 2, G 67 110. Yerfahren zum Entzundern von  
m etallischen Gegenstanden, insbesondere aus nicht rostendem  
Eisen oder Stahl. Deutsche Edelstahlwerke, A.-G ., Bochum.

KI. 49 c, Gr. 14, B 122 858. Profileisen-Schneidmaschine 
m it aneinander vorbeischneidenden Messern. Berlin-Erfurter 
Maschinenfabrik Henry Pels & Co., Erfurt.

KI. 80 c, Gr. 14, M 94 404. Drehofen m it allseitig beweglich  
gelagertem Diisenkopf. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Koln- 
Kalk.

KI. 81 e, Gr. 136, A 50 505. Ausdriickyorrichtung zum Ent- 
leeren von GroBraumbunkern. ATG, Allgemeine Transport- 
anlagen-Ges. m. b. H ., Leipzig-W . 32.

KI. 81 e, Gr. 136, A 50 650. Vorrichtung zum Entleeren von  
GroBraumbunkern. ATG, Allgemeine Transportanlagen-Ges. 
m. b. H ., Leipzig-W . 32.

KI. 81 e, Gr. 136, M 93 209. Einrichtung zum stetigen selbst- 
tatigen Nachfiillen von R utschen aus einem Bunker. Maschinen
fabrik Buckau, A .-G ., Magdeburg-Buckau.

D eutsche Gebrauchsmustereintragungen.
(P a te n tb la t t  N r. 52 vom  29. D ezem ber 1927.)

KI. 7 b, Nr. 1 015 480. Zugwagen fiir Ziehbanke zum Ziehen 
mehrerer Stabe in einem  Zug. Entenm ann & Sohn, Stuttgart, 
M arktstr. 6.

1) Die Anm eldungen liegen von dem  angegebenen Tage an 
wahrend zweier Monate fiir jederm ann zur E insicht und Einspruch- 
erhebung im P atentam te zu B e r l in  aus.

KI. 18 c, N r. 1 015 169. K iihleinrichtung fiir Ofenwande 
u. dgl. Wilhelm Vedder, Essen, W andastr. 18.

KI. 19 a, Nr. 1 015 020. Schienenbefestigung m it einer oder 
mehreren K lem m platten. Thebus-G esellschaft fiir Bergbau- 
bedarf, G. m. b. H ., Steele a. d. Ruhr, und Erich Weidemann, 
Essen, Werrastr. 4.

KI. 491, Nr. 1 014 881. W erkzeug, M aschinenteil u. dgl., 
dessen arbeitender oder dem VerschleiB ausgesetzter Teil aus 
H artm etall und dessen H auptm asse aus einem  elastischen Materiał, 
yorwiegend Eisen oder Stahl, besteht. Eugen K am p, Dortmund, 
Markgrafenstr. 35.

D eutsche Reichspatente.
KI. 47 a, Gr. 3, Nr. 445 176, vom  8. Ju li 1923; ausgegeben 

am 4. Juni 1927. Oesterreichische Prioritat vom  20. Januar 1923. 
F r a n z  S k a ls k y  in  W it k o w i t z ,  M a h r e n , T s c h e c h o s lo w a -  
k is c h e  R e p u b lik .  Schraubenlose Yerbindung fu r  Maschinerdeile.

D ie zu verbindenden Teile, z. B . zwei- oder m ehrteilige Riemen- 
scheiben, Rahmenlager, Lagerdeckel, Stopfbuchsenbrillen, sind an 
den Trennflachen m it maanderartigen kongruenten Vorspriingen 
und Einkerbungen versehen, die gegenseitig ineinandergreifen.

f KI. 7 b, Gr. 12, Nr. 448 888, vom  15. Novem ber 1925; aus- 
gegeben am  26. A ugust 1927. Zusatz zum  Patent 447197. PreG- 
u n d  W a lz w e r k , A .-G ., i n .R e i s h o lz .  Ziehbank jur Rohre.

Der Schaft und Dorn antreibende M aschinenteil (z. B. Zahn- 
stange, Kolbenstange, endlose K etteo . dgl.) ist in der Querrichtung 
in solchem Abstand zum  Schaft angeordnet, daB er an den ortsfest 
angeordneten und fest gelagerten Dorn- und Schaftfiihrungen, 
ohne sie zu beriihren, vorbeilaufen kann.

KI. 7 a, Gr. 26, Nr.
448425, Tom 5. Novem - 
ber 1925; ausgegeben am  
18 .A ugust 1927. D e m a g ,
A k t .-G e s .,  in  D u i s 
b u r g . Vorrichtung zum  
Abheben des Walzgutesvon 
dem Auflaufrollgang bei 
Warmbetten.

D ie dem W arm bett a 
zugekehrten E nden der 

hochklappbaren Teil- 
stiicke b ragen frei tra- 
gend uber das Auflaufrollganggeriist hinaus und sind m it R asten c 
yersehen, die die abgleitenden W alzstabe festhalten und diese 
im  zuriickgelegten Zustand der Teilstiieke zur Abnahme durch die 
K uhlbettglieder d  bereithalten.

KI. 7 c, Gr. 20, Nr. 448 464, vom  10. Januar 1925; "aus
gegeben am  19. A ugust 1927. Zusatz zum  P atent 441 523. 
S le s a z e c k  & C o., G. m. b. H ., M a s c h in e n f a b r ik ,  in  B e r lin -

d

w M W M tT c ir r i
------------------------ T T --------  1 1 * CT" ", V

R e in ic k e n d o r f .  Rohrwalze, bei welcher ein konischer Dorn di< 
Walzrollen auseincmderspreizt.

Die yon der Schraubenfeder b umschlossene, ais Hiilse aus- 
gebildete M utter a ist m it einem  feststehenden Teil des Gehauses 
derart gekuppelt, daB bei ihrer Langsverschiebung um  einen 
gewissen. durch die Spannung der Feder bedingten Betrag die 
Entkupplung erfolgt, so daB die M utter sich nun m it der Spin- 
del c frei drehen kann.

KI. 7 a, Gr. 18, Nr. 449 011, vom  18. Juni 1926; ausgegeben 
am  3. September 1927. $ r .^ n ę i. S . 1). R u d o lf  K r o n e n b e r g  
in  H a u s  K r o n e n b e r g ,  P o s t  I m m i g r a t h ,  R h ld . Walzwerk.

Mindestens eine W alze ist so gelagert, daB sie um einen 
dauernd festliegenden Schwingungsm ittelpunkt in  der durch die 
W alzenachsen gelegten Ebene schw ingt.

KI. 7 a, Gr. 26, Nr. 449139, vom  16. Dezember 1925; aus
gegeben am 6. September 1927. Zusatz zum  P atent 446 642. 
A lb e r t  N ó l l  in  D u is b u r g . Vorrichtung zum Ordnen der dcm 
Kuhlbett zugefuhrłen Walzstabe.

Die Bewegung zur Erzielung yon Zwischenraumen gewiinschter 
GroBe zwischen zwei Stabgruppen wird selbsttatig  durch Anord- 
nung von Schaltgliedern gesteuert.
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Statistisches.
Kohlenforderung des Deutschen Reiches im Monat November 19271).

Erhebungsbezirke

N ovem ber 1927

S tein-
kohlen

|  O b e r b e r g a m t s b e z i r k :
: Breslau, Niederschlesien . 

Breslau, Oberschlesien . .
H a l l e ..................................
C la u sth a l..............................
D o r tm u n d .........................
Bonn (ohne Saargebiet) .

511 167 
1 669 165 

4 561 
49 079 

*)9 444 027 
*) 827 777

B raun -
koh len

867 927

*)6 397 980 
232 481

3 732 613

PreuGen (ohne Saargebiet) . 
Yorjahr . . . . . . . .
B e r g i n s p e k t i o n s b e z i r k :

M iinehen ..................................
B a y re u th ..................................
A m b e r g ..................................
Z w e i b r i i c k e n ....................................

12 505 776
13 090 179

11 231 001
10 483 557

113 395 
58107 
67 977

160

K oks

PreB-
kohlen

aus
Stein-
kohlen

t

PreB kohlen 
aus B raun- 

kohlen

76 032 
114 684

8 236 
2 352 313 

221 028

2 772 293 
2 523 379

i Bayern (ohne Saargebiet).
I Y o r j a h r ..........................

Bergamtsbezirk:
Z w i c k a u .........................................
Stołlberg i. E .. . . . . . 
Dresden (recht«elbisch) . . 
Leipzig Oinkselbisch) • •

160
3 780

165 609 
155 404 

26 728

Sachsen. .
Yorjahr 

Baden . . 
Thuringen.

Braunschw eig.....................
A n h a lt ..................................
Uebriges Deutschland . .

347 741 
390 394

10 814

239 479 
225 537

184 137 
735 778

17 326

12 478 
348 

3 830 
9H49 

269 876 
42 466

189 968

1 455 071 
16 376

803 720

338 047 
409 921

2 465 135 
2 523 290

740

2 579 
1 635 

33

919 915 
913 951

509 096 
36 074 

415 420 
79 093

17 326 
13 757 j

38 497 1 991

17 427

10 680 
238 831

Ja n u a r  bis K ovem ber 1927

S tein-
kohlen

B raun-
kohlen

K oks
PreB kohlen

aus
S tein-

kohlen

5 334 073 
17 697 236 

51171 
518 974 

103 781 208 
9177 953

136 560 615 
127 685 016

3 013 

1 224

8 907 528

63 552 810 
1 962 583

40 270 017

843 330 
1118 269

91 167 
24 337 454 

2 311 610

114 692 938 
105179 057

1 078 269 
548 707 
602 889

4 237 
33 788

1 729 573 
1643 507 

306 734

2 229 865 
1 973 634

1 838 499 
7 949 162

28 701 830 
23 011 490

165 725 
211 860 

40 011 
100 684 

3 062 356 
413 813

3 994 449
4 304 414

207 698

10 670

25 681 
17 547 

4 634

4 551 249 511 | 3 679 814 9 787 661 207 698
6 001 261 690 3 758 686 9 117 766 157 619

34 538 —
__ 5)228 916 — 5 512 169 -
6 629 — 6)389 975 —

__ 59 770 — 3153 767
__ 1880 — 897 888 __

114 534 — 411 545

47 862 
72 172 

379 403

«)80 323 

18 868

Deutsche? Reich (ohne Saar
gebiet) ..................................  12 864 491

Deutsches Reich (ohne Saar
gebiet) 1926 ...................... 13 495 642

Deutsches Reichf(ietziger Ge- 
bietsumfang ohne Saarge
biet): 1913 .......................... 11162 722

Deutsches Reich (alter Ge- 
bietsumfang): 1913 . . . 15 329 610

13 £30 078 2 828116 385 756

12 754141 |2 570 648: 464 958

7 417 859 2 379 521! 436 234} 

7 417 859 12 608 370; 463 573I

3 005 212 

3 088 205

1729 283 

1 729 283

140 359 200 

131 587 640

130 047 960 

175 945 462

PreG kohlen
au s

B rau n -
kohlen

2 030 273

15 793 218 
165 910

9 484 732

27 474 133 
25 559 825

140 867

170 420 
2 651 603

2 822 023 
2 658 548

5)2 430 892 
3 063 

558 532 
66 852

6)136664 263 

126 680 309

79 741 825 

79 741 825

29 321 073 

23 452 141

26 986 216 

29 470 168

6)4 520 905 33 355 495

4 862 206 | 31237 938

5 089 784 

5 382 167

19 684 359 

19 684 359

»■> W h  R eichsam eieer" N r 3(>4 vom 29 Dezember 1927. *) Davon entfallen au f das Ruhrgebiet rechtsrheinisch 9 398 574 t .  *) Davon Ruhrgebiet lin fe-
rheinisch 4i n ! i  t .  *) Da™ a aŁS G m ben links der Elbe 3 884 7561. *) Einschliefilich B arem . •) EmschlieBlich der Ber.cht.guug aus dem Yo.m onat.

Wirtschaftliche Rundschau.
Die Lage des deutschen Eisenmarktes im Dezember 1927.

I. R H EIX LA X D -\V ESTFA LEX . — E s liegt nahe, am  
Jahresende einen kurzeń Ueberblick uber die w irtschaftliche Ent
wicklung des verflossenen Jahres zu geben und zu prufen, w ie die 
Wirtschaft im  Vergleich m it ihrem Stand zu Beginn des Jahres 
heute dasteh t: R ein auBerlich-konjunkturmaBig, d. h. auf den 
TJmfang der Erzeugung betrachtet, war die Lage der Eisenindu
strie wie auch der m eisten ubrigen Erzeugungszweige im  ganzen 
Jahr oder doch wahrend seines groBeren letzten  Teiles zufrieden- 
stellend. DaB aber diese Beschaftigungs-Konjunktur bei weitem  
nicht in gleicher W eise eine Gewiini-Konjunktur war, ist so man- 
nigfach erwiesen und so haufig herrorgehoben worden, daB sich 
ein besonderes W ort hieruber eriibrigt. Ueber die treibenden  
Krafte der Konjunktur streitet man sich noch. Sicher ist, daB 
Antrieb und Entwicklung zu ganz w esentlichen Teilen auf die 
Wirkungen des englischen Streiks zuruckgefuhrt werden mussen. 
Ebenso sicher und fur die Beurteilung der m oglichen Dauer der 
Konjunktur und ihrer geldlichen Ergebnisse fur die W irtschaft 
bedeutungsYoll ist  die Tatsache, daB ohne die Stutze der Aus- 
landsanleihen die K onjunktur langst zu Ende gegangen ware, 
weil die eigene deutsche K apitalkraft zur Finanzierung eines 
langer anhaltenden Aufschwungs noch nicht wieder ausreicht. 
Aus dieser Ueberlegung ersieht man die verhaltnismaBig unsicheren 
Grundlagen der Konjunktur. Aus ahnlichen Erwagungen hatte  
von den am tlichen Stellen alles geschehen mussen, um  die an sich 
unsicheren Grundlagen nach Móglichkeit zu festigen. Tatsachlich  
ist das Gegenteil geschehen, sind vielm ehr die Grundlagen durch 
die Schuld der verantwortlichen Stellen im mer schwankender 
geworden. Gewerkschaften und am tliche Schlichtungsstellen  
haben alles getan, um die zaghaften Ansatze einer beginnenden  
Kapitalneubildung von  innen heraus m óghchst vollstandig zu

zerdrucken und haben damit die Herausbildung einer naturhehen  
Sicherung gegen ein jahes Konjunkturende und gegen Krisen- 
stoBe verhindert. Diese Entwicklung, die sich hauptsachlich in  der 
Form von aufgezwungenen Lohnerhóhui^en und Arbeitszeit- 
verkurzungen abspielte, h a t im  Laufe des Jahres wachsende 
Starkę und Ausdehnung angenommen und gipfelt (fur dieses Jahr) 
in  den jungsten Auseinandersetzungen in  der Eisenindustrie1). 
In welchem MaBe die m it der Entscheidung des Reichsarbeits- 
ministers uber die Eisenindustrie verhangten neuen Belastungen  
und Hemmungen sich auf den weiteren Verlauf der Konjunktur 
auswirken werden, kann m an n icht vorher sagen. D ie Ansicht 
is t  aber berechtigt, daB die neue Lage m it ihrem groBen MaB ron  
Unsicherheit die Abschwachung der Konjunktur rerstarken und 
beschleunigen wird, die sich auf m anchen Gebieten schon anzu- 
deuten beginnt, und die bei einem planmaBig konjunkturstutzen- 
den Yerhalten aller Terantwortlichen Stellen sich sicher nicht 
unwesentlich h atte  hinausschieben lassen. Unwillkurlich erinnert 
m an sich hier der W eisheit und E insicht, m it der Bismarck die 
sozialpolitischen Fragen zu behandeln pflegte. Bismarck, dem  
niem and soziales Em pfinden absprechen kann angesichts der Tat
sache, daB er der eigentliche Urheber der deutschen Arbeiter- 
schutzgesetzgebung ist, hat sich den nach seiner Ansicht uber- 
spannten Forderungen Kaiser W ilhelms II . zum weiteren Ausbau 
der Arbaiterrersicherung m it den triftigsten  Griinden widersetzt, 
die ais w ie fur die Jetztzeit gesprochen klingen und in  denen er 
besonders die mangelnde W ettbewerbsfahigkeit der deutschen  
Industrie betonte und die M óglichkeit, daB die Arbeiter schlieBlich 
ihren Erwerb verheren wurden. Im m erhin erkannte auch der

!) Siehe St. u. E. 47 (1927) S. 1967/8, 2190/4 u . 2236f9.
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K aiser die Berechtigung des Bismarckschen Standpunktes an. 
In  seinem ErlaC vom  4. Februar 1890 heiBt e s : „Die in der inter- 
nationalen Konkurrenz begriindeten Schwierigkeiten der Ver- 
besserung der Lage unserer Arbeiter lassen sich nur durch inter- 
nationale Yerstandigung der an der Beherrschung des W elt- 
m arktes beteiligten Lander, wenn nicht iiberwinden, doch ab- 
schw achen.“ Infolgedessen wurden m it Frankreich, England, 
Belgien und der Schweiz auf einer am 15. Marz 1890 eróffneten  
Konferenz Verhandlungen gepflogen, die im  Grunde ergebnislos 
verliefen. Bismarck sagt d azu : „Ich hatte dabei auf eine ehr- 
lichere Prufung der deutschen Yorschlage, wenigstens von seiten  
der Englander und Franzosen gerechnet, indem ich die bei unseren 
westlichen Konkurrenten ais wirksam yorauszusetzenden Tenden- 
zen nicht richtig gegeneinander abwog. Ich setzte bei ihnen  
mehr Ehrlichkeit und mehr H um anitat voraus, ais vorhanden  
war . . . Aber ich hatte nicht darauf gerechnet, daB unsere 
Vertreter dem Banne der Jules Simonschen Phrasen so yollstandig 
verfallen wurden, daB n icht einm al ein fur den Kaiser brauch- 
bares Argument gewonnen wurde, sondern nur die GewiBheit, 
daB die N achbam  uns unsere Illusionen gonnten, sie pflegten und 
sich hiiteten, die deutsche Gesetzgebung zu hindern, wenn sie 
auf dem Wege war, ihrer einheimischen Industrie und ihren 
Arbeitern Unbequemlichkeiten zu bereiten. Sie regelten ihr y e r 
halten  nach demselben Grundsatze, welchen alle die von mir 
jahrzehntelang ais Reichsfeinde bekampften Elem ente heute 
befolgen: es sei nicht ihre Sache, die Kaiserliche Regierung auf 
dem Wege zur Selbstbeschadigung aufzuhalten." Anscheinend 
ist  es auch nicht Sache der gegenwartigen deutschen Regierung, 
alles zu tun, um die w ichtigsten Voraussetzungen fur einen end- 
giiltig  gesicherten Aufstieg der W irtschaft zu schaffen. W enn 
man beriicksichtigt, daB wir in  den zahlreichen ungelosten, fiir 
die W irtschaft lebensnotwendigen Fragen — Steuer-, Sozial-, 
Verwaltungs- und Yerfassungsreform, Fórderung des AuBen- 
handels und wie sie sonst heiBen mógen — kaum einen Schritt 
weitergekommen sind, dann kann man wirklich ernste Befiirch- 
tungen fiir die zukimftige Entwicklung unseres W irtschaftslebens 
nicht unterdriicken. A lle B itten  und Beschworungen aus den 
deutschen W irtschaftskreisen sind bisher wie in den W ind ge- 
sprochen verhallt. Jetzt haben wieder einmal der Zen trał ver band 
des D eutschen B a n k -  u n d  B a n k ie r g e w e r b e s ,  der Deutsche 
H a n d w e r k s -  u n d  G e w e r b e k a m m e r ta g , der D e u tsc h e ln d u -  
s t r i e -  u n d  H a n d e ls t a g ,  die Hauptgem einschaft des Deutschen  
E in z e lh a n d e ls  und die Reichsverbande der deutschen I n d u 
s t r i e ,  des deutschen G roB - u n d  U e b e r s e e h a n d e ls  und des 
deutschen H a n d w e r k s  eine Kundgebung veroffentlicht, in der 
sie auf die Steueriiberlastung in Reich, Landern und Gemeinden, 
auf ihre Gefahren fiir unsere wirtschaftliche Entwicklung und 
auf die Unm óglichkeit einer ausreichenden Kapitalbildung hin- 
weisen und ein N o tp r o g r a m m  aufstellen. W eder bei den Regie- 
rungen noch bei den Volksvertretungen habe sich bisher der 
W ille zu sparsamer W irtschaftsfiihrung nachdriicklich durch- 
gesetzt. D ie deutsche W irtschaft befinde sich zur Zeit in  einem  
Zustand der „ S e lb s t k o s t e n k r is e " .  Bei einem Abflauen der 
Inlandskonjunktur bestehe die Gefahr, daB sich der AnschluB an 
den W eltmarkt und der W ettbewerb auslandischer W aren auf 
dem  inlandischen Markt verstarke. Es komme vor allem darauf an, 
daB sich unser Preisstand nicht erhóhe, und demgemaB miiBten 
die wirtschafts- und finanzpolitischen Ziele auf eine e in h e i t l i c h e  
P o l i t i k  eingestellt sein. Eine solche Politik erfordere eine 
S ta r k u n g  d er  B e f u g n is s e  d er  R e ic h s r e g ie r u n g . D ie 
K onferenz der Ministerprasidenten der Lander, die die R eichs
regierung M itte Januar abzuhalten gedenke, muBte dem Ernst 
der Gesamtlage Rechnung tragen. D ie finanzpolitische Lage 
erfordere die sofortige D u r c h f i ih r u n g  e in e s  N o tp r o g r a m m s .  
Der Voranschlag des Reichshaushalts fiir 1928, der in den reinen 
Reichsausgaben schon eine Kiirzung von iiber 6 % gegeniiber 
1927 vorsehe, sei nur der erste Anfang einer sparsamen Finanz- 
w irtschaft des Reiches. Auch Lander und Gemeinden miiBten 
den H aushalt fiir 1928 durchgreifend kurzeń. Dem  R e ic h s -  
f in a n z m in i s t e r  miisse gegeniiber dem R e ic h s t a g  d a s  R e c h t  
d e s  E in s p r u c h s  g e g e n  E r h ó h u n g e n  d e s  H a u s h a l t s -  
y o r a n s c h la g s  eingeraum t werden. D as gleiche miisse fiir 
Landerregierungen und K om munalverwaltungen gelten. Die 
Lander, Gemeinden und Gemeindeverbande miiBten m it so- 
fortiger W irkung verpfliehtet werden, dem Reichsfinanzminister 
oder den von ihm bezeichneten Stellen auf Anforderung A u s-  
k u n f t  i ib e r  ih r e  V e r m o g e n s la g e  und ihre Verpflichtungen  
zu geben. Dem  Reichsfinanzm inister sei, falls der Haushaltsplan  
eines Landes die R ichtlin ien der F inanzpolitik des Reiches ver- 
letze, ein Einspruchsrecht zu gewahren. B is zur Erledigung der 
m it groBter Beschleunigung durchzufiihrenden Verwaltungsreform  
m iisse auf allen Gebieten der Reichs-, Lander- und Kommunal-

verwaltungen die E i n s t e l l u n g  n e u e r  A n w a r te r  g e h e m m t  
werden. D ie Befugnisse des Reichssparkom missars seien so zu 
erw eitem , daB tatsachlich eine Gewahr fur die SparmaBnahmen 
gegeben sei.

Ob dieser N otruf seine W irkungen ausiiben wird ? N ach den 
bisherigen Erfahrungen ist man geneigt, diese Frage zu yerneinen.

W elche Gefahren aber unserer W irtschaft drohen, zeigt be
sonders deutlich das B ild  unserer AuBenhandelsbilanz. Danach 
setzte sich die ungiinstige Entw icklung des deutschen A u  Ben - 
h a n d e ls  im Novem ber leider fort. E s betrug:

D eutschlands 
G esamt- LGesamt- Gesamt-
W aren- W aren- W areneinfuhr-
ein fuhr ausfuhr UeberschuB

in  Millionen

M onatsdurchschnitt 1926. . . 829,2 818,1 11,1
Januar 1927 ................................  1093,3 798,5 294,8
Februar .....................................  1094,4 755,8 338,6
Marz .....................................  1085,6 841,8 243,8
A p r i l ..............................................  1096,4 797,0 299,4
Mai ..................................... H 73 ,3  833,7 339,6
Juni .....................................  1197,3 748,2 449,1
J u l i ................................................... 1277,3 847,0 430,3
August .......................................... 1160,8 868,6 292,2
S e p te m b e r .....................................  1175,0 932,9 242,1
O k to b e r .........................................  1244,7 960,9 283,8
N o v e m b e r .....................................  1290,7 913,6 377,1

Im  reinen Warenverkehr war in  den M onaten Januar bis 
Novem ber vorigen Jahres die E in f u h r  um  nicht weniger ais
3,6 Milliarden .M hoher ais die Ausfuhr; wahrscheinlich wird die 
Handelsbilanz des Gesamt jahres 1927 m it einem Fehlbetrag von 
ungefahr 4 Milliarden J l  abschlieBen. Zu diesem Betrag miissen 
noch die Reparationssachlieferungen inH ohe yon 2,103 Milliarden 
Mark (seit Inkrafttreten derDawes-G esetze bis Ende Oktober 1927) 
hinzugerechnet werden. Ueber das so auBerordentlich Bedenk- 
liche in der Entwicklung der Handelsbilanz wird man sich am 
besten bei einem Vergleich iiber langere Zeitraume klar. In 
Millionen Mark ergibt sich dann folgendes Bild:

E i n f u h r  A u s fu h r
Lebens- Roh- F ertig - Lebens- Roh- Fertig* 
m itte l stoffe waren m itte l stoffe waren

Monatsdurchschnitt
Juni/N ov. 1927 . . . 379,6 601,2 228,2 36,2 188,3 652,6

Monatsdurchschnitt 1926 297,6 412,3 113,6 39,7 194,3 580,4
1925 335,2 517,6 167,1 43,1 136,7 552,1

Der fiir die Beurteilung der Einfuhr schwerstwiegende Um- 
stand liegt nicht nur in der Steigerung der Rohstoffeinfuhr, 
sondern auch in dem zunehmenden Bedarf Deutschlands an aus- 
landischen Lebensmitteln sowie in der auBerordentlichen Steige
rung der Fertigwareneinfuhr, die von 1926 auf 1927 im Monats
durchschnitt sich yerdoppelt hat. Demgegeniiber tr itt die ver- 
haltnismaBig geringfiigige Steigerung der deutschen Fertigwaren- 
ausfuhr vollig in den Hintergrund. D ieses Zuriickbleiben der 
Ausfuhr ist besonders deutlich an der Tatsache zu ersehen, daB 
auch in dem bisher giinstigsten Monat Oktober die Ausfuhr 
gegeniiber dem M onatsdurchschnitt 1913 in H óhe von  833 Mili. M. 
noch um ungefahr 20 bis 25 % am Yorkriegsrealwert gemessen 
zuriickgeblieben ist.

Auch ohne jeden weiteren Kom mentar lassen diese Zahlen 
erkennen, daB eine pflegliche Behandlung des AuBenhandels 
unverandert zu den w ichtigsten Aufgaben der Regierung gehoren 
soli te.

Eine bedrohliche, zu ernsten Bedenken Yeranlassung gebende 
Erscheinung ist weiter das erneute starkę Anwachsen des Er- 
werbslosenheeres. D ie Zahl der Hauptunterstutzungsem pfanger 
in der Arbeitslosenversicherung stieg von rd. 605 000 am 30. N o t . 
auf 831 000 am 15. Dez., also um 37,4 %. Der Zuwachs entfallt in 
der Hauptsache auf die mannlichen Arbeitslosen, dereń Zahl von 
rd. 507 000 auf 709 000 zunahm. Bei den weiblichen Arbeitslosen  
betrug die Steigerung nur 24,4 %. D ie Zahl der K r is e n u n t e r -  
s t i i t z t e n  nahm im gleichen Zeitraum um rd. 24 000 (von 147 000 
auf 171 000) oder um 16 % zu. D ie Gesamtzahl der unterstiitzten  
Arbeitslosen ist som it von 750 000 auf rd. 1 Million gestiegen.

Auch bei den TeuerungsmeBzahlen ist ein weiteres An- 
steigen nachweisbar. D ie GroBhandelsmeBzahl stieg weiter vom  
Oktober-Durchschnitt yon 1,398 auf 1,401 im Novem ber, die 
LebenshaltungsmeBzahl gleicherweise von 1,502 auf 1,506 im No- 
yem ber und 1,513 im Dezember. D ie Zahl der K onkurse betrug 
im September 360, ist aber im Oktober auf 445 wieder gestiegen.

D ie zu Anfang unseres Berichtes erwahnte wenigstens 
mengenmaBig befriedigende Tatigkeit der Kohlen- und Eisen-
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Zahlentafel 1. D ie  P r e i s e n t w i c k l u n g  in  d e n  M o n a t e n  O k to b e r  b i s  D e z e m b e r  1 9 2 7 .

1927

O k to b er ; N ovem ber D ezem ber

Kohlen und Koks .
F la m m f ó r d e r k o h le n  
K o k s k o h l e n . . . .  
H ochofenkoks. . .
GieBereikoks . . .

Erze:
R ohspat ( te l q u e l) . . . 
G erósteter S pate isen-

s t e i n ................................. ....
M anganarm er oberhess. 

B rauneisenstein  ab 
G rube (G ru n d p re is  auf 
Basis 41 %  M etali, 
15%  S i0 2 n . 1 5 %
N a s s e ) ............................. i

M anganhaltiger B raun- 
e isenste in :
1. S orte  ab  G rube . i
2. S orte  ,,  „  . . 1
3. S orte  „  „  . .

N assauer R o te isenste in
(G rundpreis  au f Basis 
von 4 2 %  F e  u . 2 8 %  ! 
SiO*) ab  G rube . . . 

Lo th r. M inette , B asis 
32%  F e  ab  G rube .

B riey-M inette (37 bis 
38%  Fe), B asis  3 5 %  
F e ab  G rube . . . .

Bilbao- R u b io -E rze :
Basis 50 % F e  cif

R o tte rd am  . . . .  
B ilb ao -R o s tsp a t:

Basis 50 % F e  cif
R o tte rd a m  . . . .  

A lgier-Erze:
B asis 50 %  F e  cif

R o tte rd a m  . . . .  
M arokko-R if-E rze:

Basis 60 %  F e  cif
R o tte rd am  . . . .  

Schw edische phosphor- 
arm e E rze:
Basis 60 %  F e fob

N a r v ik ........................
I  a hochhaltige M a n g a n -  

E rze m it e tw a 52 %  Mn

SchTOtt, F rach tg ru n d lag e  
Essen:

Spane .............................
S tah lsch ro tt . . . .  

Roheisen:
GieBereiroheisen 
N r. I  *
N r. I I I  V 

H am a tit J 
Cu-arm es S tah le isen , ab  

S ie g e n .............................

JUL je  t  
14,39 
15,97
21.45
22.45

14,70

20,—

9,30

12.30
10,80

7,30

9,30 
fr . F r. 

26 bis 28

33 bis 34

JUL je t  
14,39 
15,97 

i 21,45 
22,45

14,70

20,—

JUL je t  
14,39 
15,97
21.45
22.45

14,70

20,—

9,30 9,30

12,30 12,30
10,80 10,80

7,30 7,30

9,30 9,30
fr. F r . I fr. F r. 

26 bis 28 26 bis 28
je nach Q ualitat 

Skala 1,50 F r.

33 bis 34 | 33 bis 34 
Skala 1,50 F r.

1927

O ktober N ovem ber D ezem ber

ab  O ber
h au sen

sh
19.'- bis 20 /-

18 /- bis 19/— 

18/6 bis 19/6 

22/6

K r
16,25

d
18

JUL
53.00
62,65

86.50 
78,—
87.50

19/
sh 

-b is  19/6

17 /- bis 18/-

1 8 /-b is l8 /6

22/6

sh
1 9 /- bis 19/6 

1 7 /-  bis 18 /- | 

1 8 /-bis 18/6 

22/6

Stah leisen , S iegerlander 
Q u a lita t ab  Siegen . . . 

S iegerlander Zusatzeisen , ab  
S iegen :

w e iB ......................................
m e l ie r t .................................
g r a u ......................................

K alterb lasenes Z usatzeisen 
der k le inen  S iegerlander 
H iitten , ab  W erk :

w e iB .....................................
m e l ie r t .................................
g r a u ......................................

S piegeleisen, ab  Siegen:
6—  8 %  M angan . . . .  
8— 1 0 %  „  . . . .  

10—1 2 %  „  . . . .  
T em perroheisen , g rau , groBes j 

F o rm a t, ab  W erk 
GieBereiroheisen I I I ,  Luxem - 

b u rg er Q u a lita t, ab  Sierck 
F errom angan  80 %  S taffel j 

±  2,50 JL fre i Em pfangs-
s t a t i o n ...................................

F errosilizium  75 % 2) (S kala
7 b is  8,—  J L ) ................... |

F errosilizium  45 %*) (S kala
6,—  JL) .................................

F errosiliz ium  10 % , ab  W erk

Vorgewalztes und gewalztes 
Eisen:

G rundpreise, sow eit n ic h t 
an d e rs  bem erk t, in  Tho- 
m as-H andelsg iite

K r
16.25 

d 
18

n o m i  n  e 1 1

JUL 
52,75
62.25

86.50 
78,—
87.50

K r
16,25

d
18

JUL '
52,30
61,90

86.50 
7 8 , -
87.50

85,—

M ittelb leche 
3 b is u . 5 m m  

Feinb leche 
1 b is u . 3 mm  
u n te r  1 m m

Gezogener b lan k er H an -
d e l s d r a h t .......................

Y erz ink ter H an d e lsd rah t 
S chrauben- u . Jśieten-

d ra h t ,  S.-M....................
D r a h t s t i f t e ........................

JUL je t

85,—

96,— 
98,— 

100,—

105.— 
107,— 
109,—

1«»4,— 
109,—

93,50

67,—

270 bis 280

390 b is  395

240 bis 250 
121,—

100,—

105,—
112.50
117.50

134 bzw. *) 128 
131 bzw .*) 125 

154

173,90

148,90

JUL je  t

85,-

96,—
98,—

100,—

105.—
107,—
109,—

99,—
104,—
109,—

93,50

270 bis 280

390 bis 395

240 bis 250 
121,—

100,—
105,—
112.50
117.50

134 bzw .3) 128 
131 bzw. *) 125 

154

173,90

148,90

145,—  bis 150,— 145,— bis 150,-

160,—  bis 165,— 160,— bis 165,—
167,50 bis 172,50 167,50 bis 172,50

JUL je  t

85,—

96,— 
98,— 

100 —

105,—
107,—
109,—

99,—
104,—
109,—

93,50

67,—

270 bis 280

400 bis 405

240 bis 250 
121,—

100,—

105,—
112.50
117.50

134 bzw .*) 128 
131 bzw .*) 125 

154

173,90

148,90

150,—  bis 155,—

lf.5,— bis 170,— 
172,50 bis 177,50

195,—  bis 202,50

235,—  b is 242,50

225,—  b is 232,50 
202,50 bis 210,—

*1 E rste  H a lfte  D ezem ber B ei F errosiliz ium  g ilt d er P re is  von  39U bis 4 0 0 ^  (7 5 % ) bzw. 240 JLX  (45 Tur z w e i  o d er m e h r e r e  
Ladangen, w ahrend s . d  d e r P re is  von 395 bis 405 JLfL (75 % ) a n d  250 J U  (45% ) au f e i  n e L adung  bezieh t. —  ' )  F rachtgrundlage .N eankirchen-.aar.

Industrie im  Verlauf des Jahres g e h t aus n a ch steh en d en  Zahlen  
herror. Es w urden geford ert b zw . erzeu gt an:

1925

Monats-
durch-
sch n itt

t

1926

M onats-
durch-
schn itt

t

1927
Jan./N ov.
einschl.

t

Monats-
durch-
schn itt

t

Ruhrkohle 
Rubrkoks 
Deutsches 

Roheisen 
Deutscher 

j Rohstahl 
Deutsche 
Walzerzeug- 
uisse . .

104 335 556 
22 572 834

10176 699

12194 501

10 246 076

8 694 630 
1 881 069

848 058

1 016 208

937137

112107 834 
22186 588

9 643 519

12 341 636

10 276 082

9 342 320 
1 848 882

803 626

1 028 469

856 340

107 892 198 
24 714 598

11 953 546

14 938 644

11 786 023

9 808 381 
2 246 781

1 086 686

1358 058

1071 456

Diese vermehrte Kohleniorderung und Eisenherstellung  
ist gewiB sehr erfreulich, denn sie brachte den Zechen und W erken 
in erster Linie Arbeit fa st bis zur vollen H ohe ihrer durch die 
Rationalisierung noch gehobenen Leistungsfahigkeit, und die 
erhóhten Mengen trugen auch zur Senkung der Forder- und Her- 
stellungskosten einiges bei. Aber die Zechen wie W erke zogen  
aus der vermehrten Tatigkeit nicht im erforderlichen MaBe das, 
was sie nach den vielen ertraglosen Jahren m it R echt erwarten  
konnten, namlich einen angem essenen N utzen. D ie Yerkaufspreise

sind seit Jahr und Tag unverandert geblieben, obgleich die durch 
Steuem , Soziallasten und hohe Frachten ohnehin schon sehr 
verteuerten Grewinnungs- und Herstellungskosten durch die Er
hóhung der Lóhne und Soziallasten noch weiter wuchsen. Der 
Aufstieg in  der W irtschaftslage war und blieb nur eine I n la n d s -  
M e n g e n -  oder A u f t r a g s - K o n j u n k t u r  und brachte daher nicht 
in  dem  durch die Geldentwertung und nach langer Ertraglosigkeit 
dringend erforderlichen Mafie auch geldlichen N utzen. D ie  
W erke glaubten namlich, aus R iicksicht auf die Allgem em heit 
dies Preisopfer bringen zu m iissen, befiirchteten aber auch einen  
noch verm ehrten W ettbewerb der sehr v iel billiger arbeitenden  
und daher auch entsprechend billiger anbietenden Eisenindustrie 
derbenachbartenL anderm it ihrer so sehr entwertetenFrankenwah- 
rung. U nd endlich auch nahm die Schwerindustrie bei lhren Preis- 
erwagungen gebtihrende R iicksicht auf die deutsche w e i t e r -  
v e r a r b e i t e n d e  Eisenindustrie, die ebenfalls gegen die E isen
industrie der genannten Frankenlander in  hartem  W ettbewerb  
steht. Zu dem  allem kom m t hinzu, dafi die deutsche Schwer
industrie bei ihren Lieferungen in das Ausland je t  dauem d viel, 
an einzelnen Erzeugnissen sogar sehr viel Geld z u s e t z t .  Sow eit 
sie dennoch, wenn auch nur beschrankt, ausfuhrt, tu t  sie es, um  
die Geschaftsverbindungen m it dem  Ausland n icht zu verlieren, 
die Betriebe zu beschaftigen und tunlichst auszunutzen sowie 
den Arbeitern Yerdienstm óglichkeiten zu bieten.
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Der im Geschaftsum fang und in der yerhaltnismaBig be- 
friedigenden Gesamtlage der Kohlen- und Eisenindustrie seit 
Monaten bestehende Beharrungszustand setzte sich auch im  
Dezember fort, obwohl der JahresschluB m it seinen Feiertagen  
und Inyenturen und der daraus folgenden Geschaftsstille bevor- 
stand. D ieNoyem berforderung an Ruhrkohle betrug 9 813 2 2 5 1 (ar- 
beitstaglich 404 669 t), gegen 9 986 501 1 (384 096 t) im Vormonat. 
An Ruhrkoks wurden hergestellt im Novem ber 2 408 036 t 
(2 429 988 t). B eschaftigt waren Ende Noyem ber 398 823, Ende 
Oktober 400 510 Arbeiter; die Abnahme betragt also 1687. W egen 
Absatzm angels wurden im Noyem ber 11 682 (105 072) Feier- 
schichten eingelegt. D ie Yorrate gingen yon 1,87 Mili. t  Ende 
Oktober auf 1,70 Mili. t  zurtick. Die gesamtdeutsche Erzeugung 
an Roheisen betrug 1 119 385 t, an Rohstahl 1 400 690 t  und an 
W alzwerkserzeugnissen 1 098 930 t.

Ueber die W irtschaftslage ist im  einzelnen noch folgendes zu 
berichten:

Der Herbstverkehr auf der Reichsbahn hatte seinen Hóhe- 
punkt Ende Oktober, Anfang Noyem ber erreicht. Im  Tages- 
durchschnitt des Monats Noyem ber wurden 166 000 W agen 
gestellt. Das Ruhrgebiet war m it durchschnittlich 29 000 O-Wagen 
zu 1 0 1 fiir Brennstoffe und 7500 O-Wagen zu 1 0 1 fiir andere Giiter 
beteiligt. Sehr lebhaft war der Verkehr m it kiinstlichen Diinge- 
m itteln. Der gegen M itte des Monats einsetzende starkę Frost 
fiihrte der Reichsbahn Verladungen von den Binnenwasser- 
straBen zu. Am 16. Dezember ordnete die Reichsbahndirektion 
Essen eine Annahmesperre von W aschprodukten fiir die Ruhr- 
orter Hafen an, da die Laderiickstande infolge des Frostes zu 
hoch angewachsen waren; eine gleiche Anordnung traf die Firma 
Faber in Hochfeld-Hafen.

Anfang Dezember brach ein Teilstreik bei der Reichsbahn  
im Dresdener Bezirk aus; er war in einigen Tagen beigelegt.

D ie Kohlenverladungen nach dem O b e r r h e in  und nach 
H o lla n d  haben unter dem Frost sehr gelitten. Zeitweise muBte 
der Schiffsyerkehr auf dem Rhein-Herne-Kanal yollstandig ein- 
gestellt werden. Das Leerraumangebot war durch die infolge 
Niedrigwassers immer geringer werdende Ablademóglichkeit der 
Fahrzeuge sehr knapp. N ach dem Oberrhein fanden Fracht- 
abschliisse nur yereinzelt statt. An Tagesm iete wurden nach 
und nach 5, 6, 6%, 7 und am 21. Dezember sogar 10 Pf. je Tag- 
tonne bei 20 Tagen Garantie und freier Riicklieferung Ruhrort 
gezahlt. Auch die Frachten nach Rotterdam , die am 1. Dezember 
1,40 J l  bei freiem Schleppen und 1,60 J l  einschlieBlich Schleppen 
betrugen, wurden im Laufe des Monats um 20 Pf. erhoht. Nach  
dem W itterungsum schlag gingen sie jedoch auf ihren alten Stand  
zuriick. D ie Schlepplohne ab Ruhrort bergwarts waren yoriiber- 
gehend an einigen Tagen hoher ais im Yormonat. Sie betrugen 
vor den Feiertagen nach Mannheim sogar 2 bis 2,25 J l ,  gingen  
dann aber wieder auf den alten yerlustbringenden Stand yon
1 bis 1,10 J l  zuriick.

D ie A r b e i t s y e r h a l t n i s s e  der Arbeiter und Angestellten  
waren im Berichtsm onat unyerandert. W elche Auswirkung die 
Durchfuhrung der Arbeitszeityerordnung vom  16. Juli 1927 und  
der bekannten Schiedsspriiche vom 15. Dezember 1927 betreffend 
Arbeitszeit und Lóhne haben wird, laBt sich zur Zeit noch nicht 
im einzelnen iibersehen, da erst die praktische Anwendung vom
1. Januar 1928 an die tatsachlich sich ergebende Belastung der 
einzelnen W erke zeigen wird.

D ie im letzten Monat wahrgenommene leichte Aufwarts- 
bewegung auf d e m K o h le n m a r k te  setzte sich im Dezember fort. 
Die Absatzschwierigkeit bei Fettstiicken und Gasflammstiicken 
hat eine Milderung erfahren. D ie iibrigen Sorten, m it Ausnahme 
von EBfeinkohlen, konnten zum eist flo tt abgesetzt werden, in  
kleinen Fettn iissen  sind sogar Lieferungsriickstande zu ver- 
zeichnen.

D ie Lage auf dem K o k s m a r k te  hat eine leichte Besserung 
erfahren. Hochofenkoks wurde von den Hiittenwerken reichlich  
abgerufen. und die nach M itte des Monats begonnene K altezeit 
hatte einen yerm ehrten Abruf in Brechkoks zur Folgę.

Bei den S ie g e r la n d e r  Gruben, denen des L a h n - D i l l -  
G e b ie t e s  und O b e r h e s s e n s  hat der Absatz einen Riickgang 
erfahren, so daB ein Teil der Fórderung auf Lager genommen  
werden muBte. D a den Gruben die hierzu erforderlichen Geld- 
m ittel n icht zur Verfiigung stehen, werden Feierschichten und 
Arbeiterentlassungen die Folgę sein. D ie fiir das letzte Jahres- 
yiertel geltenden Verkaufsgrundpreise bleiben auch fiir das erste 
Vierteljahr 1928 unyerandert bestehen.

D ie Versorgung der am Rhein gelegenen W erke m it A u s-  
la n d s e r z e n  yerlief bis zum 20. Dezember ohne jede Stórung. 
Von diesem Zeitpunkt an wurde die Schiffahrt infolge des plotzlich  
einsetzenden starken Frostes geschlossen. D ie am Dortmund- 
Em s-K anal gelegenen Hochofenwerke haben auf dem W asserwege

schon seit M itte Noyem ber infolge des Streiks der Sehiffer 
und durch den inzwischen eingetretenen Frost keine nennens- 
werten Zufuhren mehr erhalten. D a sie aber iiber gute Vorrate 
yerfugen, konnten die Betriebe ohne Stórungen fortgefiihrt 
werden. Auf dem Erzmarkte selbst ist eine Aenderung gegeniiber 
dem Vormonat nicht eingetreten. N ach wie vor enthielten sich 
die W erke jedes Einkaufs in Erzen. D ie Preise waren nur nomi- 
nell und haben sich gegeniiber dem yorm onatigen Bericht nicht 
yerandert. In  den Seefrachten ist ebenfalls keine Aenderung zu 
yerzeichnen. D ie S ch w ed en erzy e rsch iffu n g en  erfolgten bis 
zum Einsetzen der Frostzeit im R ahm en der getatigten Ab- 
schliisse. D ie W a b a n a -S ch iffa h rt ist bereits Anfang Dezember 
geschlossen worden. In  s p a n is c h e n  und a f r ik a n is c h e n  
Erzen gingen die Abholungen bis zur Stillegung der Binnen- 
schiffahrt in den ratierlichen AbschluBmengen vor sich. Der 
Versand an M in e t  t e  erfolgte nur auf dem Bahnwege und blieb 
menglich fast in dem Rahm en der Vorm onate.

I n P u d d e l- ,  S c h w e iB - , M a r t in -  u n d  W a lz e n s c h la c k e n  
war die Marktlage unyerandert.

Das gleiche gilt fiir den M a n g a n e r z m a r k t . D ie Gruben 
yerharrten bei ihren erhóhten Preisforderungen, wahrend die 
Yerbraucher m it Neukaufen noch zuriickhielten. D ie getatigten  
Abschlusse beschrankten sich auf kleinere Mengen zu yerhaltnis- 
mafiig niedrigen Preisen.

Ueber den S c h r o t t m a r k t  ist n ichts Besonderes zu melden. 
Der Kam pf in der Eisenindustrie konnte sich nur insofern aus- 
wirken, ais die Schrott yerbrauchendenW erkezunachst keinerlei 
Beschliisse iiber den Bedarf des ersten Vierteljahres 1928 und iiber 
die zu tatigenden Abschlusse zu fassen yermuchten. Nach der 
Yerbindhchkeitserklarung des Schiedsspruches haben die Werke 
dann nach Verhandlungen m it den H andlem  ihren Bedarf fiir 
das kommende Vierteljahr eingedeckt. D ie Preise haben keine 
nennenswerte Aenderung erlitten. Im  GroBhandel wurde fiir 
Stahlschrott ungefahr 60 J l  angelegt.

D ie Befiirchtungen, daB es Anfang Januar 1928 zur Still- 
legung fast samtlicher deutschen Hochofenwerke kommen wiirde, 
yeranlaBten die deutschen Verbraucher, ihre R o h e is e n a b r u f e  
im Dezember zu yerstarken. D ie Bestellungen gingen w eit iiber 
den Durchschnitts-M onatsyerbrauch hinaus. W enn auch die 
Beschaftigung der Giefiereien und M aschinenfabriken sowie der 
Stahlwerke zur Zeit gut ist, muB doch dam it gerechnet werden. 
daB der Monat Januar infolge der im Dezember von den Yer- 
brauchern yorgenommenen E eyorratungen einen Riickgang im 
Versande bringen wird. D ie Lage auf den Auslandsmarkten 
hat keine Aenderung erfahren; sie ist w ie bisher ais unbefriedigend  
zu bezeichnen. D ie Preise sind weiter zuriickgegangen, lediglich 
Giefiereiroheisen Luxemburger Q ualitat hat etw as im Preise 
angezogen.

Der Eingang von H a lb z e u g a u ftr a g e n  aus dem Inlande hat 
gegeniiber dem Yorm onat keine nennenswerte Veranderung er
fahren. -  Das Auslandsgeschaft war leiunveranderten  Preisen ruhig.

In  F o r m e is e n  trat der H andel in der ersten Dezember- 
halfte m it starkerenK aufen heryor, und dieAbrufe auf Abschlusse 
gingen gut ein. Den W erken liegt noch Beschaftigung fiir drei 
Monate yor. Bestellungen aus dem Auslande konnten nur in be- 
schranktem Um fange hereingenommen werden. E ine Aufbesse- 
rung der Auslandspreise erfolgte nicht.

In  schweren O b e r b a u s t o f f e n  haben sich die Abrufe der 
Reichsbahn auch im yerflossenen Monat n icht erhoht, so daB die 
Beschaftigung der W erke n icht unerheblich zuriickgegangen ist. 
Die entstandene Liicke konnte allerdings in einem  gewissen Aus- 
maBe durch Hereinnahme groBerer Auftrage aus dem Auslande 
ausgeglichen werden. —  D ie Beschaftigung in l e i c h t e n  Oberbau
stoffen war yerhaltnismaBig zufriedenstellend.

Auf dem S ta b e ise n -In la n d sm a r k te  war die K auftatigkeit 
m it R ucksicht auf die UngewiBheit iiber den Ausgang der Arbeits- 
zeit-Verhandlungen sehr rege und starker ais im Yormonat. Der 
Spezifikationseingang war trotz der yorgeriickten Jahreszeit gut.
—  Das Ausfuhrgeschaft war, w ie stets um diese Jahreszeit, etwas 
stiller. Trotzdem konnten sich die Preise n icht nur befestigen, 
sondern waren zum Teil noch etw as hoher.

N ach B a n d e is e n  war der Andrang aus dem  Inlande im 
Berichtsm onat auBerordentlich stark. E s wurden nicht allein 
groBe AbschluBmengen, sondern auch sehr betrachtliche Aus- 
fiihrungsauftrage gebucht. —  D as Auslandsgeschaft bew egte sich 
auf der gleichen Linie wie im yergangenen Monat. D ie geringe 
preisliche Besserung konnte bis jetz t durchgehalten werden. D ie 
Beschaftigung der W erke ist nach wie yor zufriedenstellend.

D ie Beschaftigung in r o l le n d e m  E is e n b a h n z e u g  hat 
sich gegeniiber dem Vorm onat fast n icht yerandert. Der Auf- 
tragseingang war einigermaBen befriedigend, nachdem  einige 
groBere Auslandsgeschafte zum AbschluB gebracht werden
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konnten. Im  iibrigen war die Nachfrage vom  In- und Auslande
yerhaltnismaBig lebhaft.

Bei G r o b b le c h e n  war der Eingang an Auftragen und Spezi- 
fikationen aus dem I n la n d e  betrachtlich, da sich sowohl der Ver- 
braueh ais aueh der H andel starker eindeckten. Aueh fur den 
Schiffbau sind mehrere neue Gesehafte hereingekommen. Das 
A u s la n d s g e s c h a f t  war unverandert. N eue Bestellungen gingen 
in dem bisherigen U m fange ein. —  D ie Preise erfuhren keine

Acndening^te j b i e c h e n  setzte gegen M itte des M onats eine leb- 
hafte Nachfrage aus dem I n la n d e  ein, die bei etwas anziehendem  
Preise zu ansehnliehen Abschliissen fiihrte. In  der letzten  W oche 
war es unter dem EinfluB der Feiertage und des herannahenden 
Jahresschlusses ruhiger. D ie Beschaftigung ist ausreichend. Die 
Weltmarktpreise waren unverandert niedrig und liefien ein 
crróBeres Geschaft im A u s la n d e  n icht aufkommen.
°  Der F e in b le c h m a r k t  zeigte sich besonders lebhaft. Off en- 
bar gab die durch die Arbeitszeit- und Lohnbewegung geschaffene 
unsichere Lage Verbrauchern und H andlem  starken Anrelz zur 
Eindeckung.

In S c h w a r z b le c h e n  sind die W erke fur zwei M onate aus- 
yerkauft. Erfreulicherweise konnte durch die gestiegene N ach
frage wenigstens eine geringe Aufbesserung der durchaus unzu- 
reichenden Preise yorgenommen werden.

In Q u a l i t a t s b le c h e n  sind die W erke nach wie vor gut 
beschaftigt. Der yorlaufige Auftragsbestand siehert bei voll 
ausgenutzten Betrieben Arbeit fiir drei Monate und daruber.

Infolge der in v e r z in k t e n  B le c h e n  jetzt schon emsetzen- 
den AbschluBtatigkeit fiir den Friihjahrsbedarf erhohte sich der 
Auftragsbestand nicht unwesentlich. Der yermehrte Bedarf 
blieb nicht ohne Einwirkung auf die Preisbildung.

In s c h m ie d e is e r n e n  R o h r e n  zeigte der Inlandsmarkt 
«ine fiir den sonst ruhigen Berichtsm onat auBerordentliche 
Geschaftsbelebung, hervorgerufen durch die im Zusammenhang 
m it den Lohnverhandlungen befiirchteten Betnebsstillegungen. 
Hauptsachlich waren Gas- und Siederóhren starker gefragt, 
wahrend das Geschaft in Stahlmuffenróhren der Jahreszeit ent- 
sprechend still blieb. In  Qualitatsrohren war der Auftragseingang 
aus dem Inlande befriedigend. D ie Lage auf den Festlands- und  
Ueberseemarkten hat sich gegenuber dem Vormonat m cht wesent- 
lich geandert. D ie Preise muBten infolge scharfen amerikani
schen und englischen W ettbewerbs auf den hauptsachlichsten  
Ueberseemarkten wiederum ermaBigt werden Das Austu r- 
geschaft in Qualitatsróhren, w ie Muffen- und Flanschenrohren, 
war etwas belebter. In  Bohrróhren stehen eimge groBere Auf
trage vor dem AbschluB.

In g u f ie is e r n e n  R o h r e n  waren die Nachfrage und der 
Auftragseingang entsprechend der Jahreszeit aueh im  ona 
Dezember nicht erheblich. E s komm t in diesem Jahre ais er- 
schwerend hinzu, daB die Stadte und Gememden bezuglich der 
Geldbeschaffung zur Zeit Schw iengkeiten haben und daher 
groBere Bauten bis auf weiteres zuruckstellen. Die Werke haben 
noch fiir einige Zeit Auftrage yorliegen, und es ist anzunehmen, 
daB dieser Auftragsriickstand zusammen m it den emgehenden 
Auftragen geniigt, um die W erke in  der ruhigen Zeit emigermaBen

In G ie B e r e ie r z e u g n is s e n  ging die Beschaftigung infolge 
der yorgeschrittenen Jahreszeit etw as zuruck. Das Auslanas- 
eeschaft lag yollstandig danieder. ^

Im I n  1 a n d sgeschaft fiir D r a h t  und D r a h t e r z e u g n is s  
war der Auftragseingang zufriedenstellend bei unveranderten  
Preisen. Der Auftragseingang am A u s 1 a n d s m a r k  t e  war wMterhin 
ais gut zu bezeichnen. D ie Gesehafte, die in  den letzten  W ochen 
gebucht wurden, konnten zu erhohten Preisen hereingenommen 
werden.

II . M ITTELDEUTSCH LAN D. —  Im  m itteldeutschen  
Braunkohlenbergbau betrug die R o h k o h le n fo r d e r u n g  im  
Monat Noyem ber 9 073 025 (im Vorm onat: 8 H 6  743 t), me 
Brikettherstellung 2 175 625 (1863  523) t  D ie Steigerung
betrug m ithin gegenuber dem Vormonat 11,8 /o ei 
kohle und 18,5 % bei Briketts. B ei diesen W erten ist zu 
beachten, daB die hohen prozentualen Steigerungssatze dadurch 
heryorgerufen worden sind, daB im Monat Oktober wahrend emer
Woche gestreikt wurde. _  .

Infolge der Nachwirkungen des Streiks und der im Berichts
monat einsetzenden yorzeitigen K alte ergab sic eln® ® ar 
N a c h fr a g e ,  so daB die W erke in b eiden-Synd^ atshezirken  
durchweg gut beschaftigt waren. Die plótz ic ein r® 
Sehneefalle hatten auf manchen Gruben eine empfmdliche Stora g 
der Fórderung zur Folgę, die sich aueh in gewissem U m fan e aut 
die Brikettherstellung auswirkte. D ie Abraumbetriebe erfuhren 
infolge des Frostes teilw eise eine starkę Emschrankung.

Rohkohle waren im N ovem ber die Abrufe yerhaltmsmaBig rege. 
D ie Ursaehe hierfiir ist in erster Linie darin zu suchen, daB sich 
die Zuckerindustrie in vollem  Betriebe befand. D ie ubngen  
Rohkohle yerbrauchenden W erke nahmen indessen aueh besser 
ab, so daB der Rohkohlenabsatz gegenuber dem Vorm onat etwas
sesteigert werden konnte. .

D ie W a g e n g e s t e l lu n g  war im Berichtsm onat befriedigend.
D ie L o h n v e r h a l t n i s s e  blieben unverandert. D ie btim- 

mung in den Belegschaften war ruhig.
Am S c h r o t tm a r k t  traten keine Preisanderungen ein. 

D ie Abrufe wurden voll beliefert. D ie Preise fiir G u B b r u c h  sin 
von etw a 72 J l  auf etwa 80 JL je t  gestiegen. D ie R o h e is e n -  
preise blieben unverandert, ebenso die Preise fur F e r r o m a n g a n .  
Fiir hochprozentiges F e r r o s i l i z iu m  trat eine Preissteigerung 
um 10 1  ein. lOprozentiges Ferrosilizium liegt unverandert. 
Am Markt fiir K o h le n  und K o k s  sind keine Preisanderungen zu 
yerzeichnen. D ie starken Anforderungen m  Gaskoks haben dazu 
gefiihrt, daB die Preise dafiir um 1 J l  je t  erhoht wurden. Die 
Preise fiir f e u e r f e s t e  S t e in e ,  W e if i s t u c k k a lk ,  S in te r -  
d o lo m it  und S in t e r m a g n e s i t  blieben unverandert. D ie 
M e t a l lp r e is e  haben etwas angezogen, besonders bei Blei und 
Kupfer, wiihrend Aluminium und Zink fast unverandert geblieben  
sind. Bankazinn hat etwas nachgegeben. U eber allgem eme Be- 
triebsstoffe ist nichts Besonderes zu benchten.

Auf dem Markt in W a lz e is e n  verursachte die von alien 
Seiten ie  nach dem Ausgang der Schlichtungsverhandlungen ur 
Januar erwartete Preiserhohung einen starken K aufan rang. 
Aueh die Spezifikationseingange wurden w esentlich besser, haupt
sachlich in S ta b e is e n .

In  R o h r e n  herrschte lebhafte Nachfrage, vor allem  
Lieferung in den Monaten Januar und Februa,r 1928.

Im  Gegensatz zu W alzeisen und Rohren lag das B ie c  hgescha
nach wie vor ziemlich ruhig.

Der im Monat Dezember fiir das Baugewerbe sehr ungun- 
stigen W itterung entsprechend blieb der^A uftragseingang m  
G ieB ereierzeugn issen  hinter dem  der Yorm onate erheblich 
zuruck, war aber allen Yerm utungen entgegen immer noch be
friedigend. Preisanderungen sind nicht eingetreten.

D ie Lage in den T e m p e r g ie B e r e ie n  kann trotz der an sic 
ruhigen Zeit ais befriedigend bezeichnet werden. E s ist aus- 
reichende Beschaftigung bis in den Januar hmern vorhanden. 
Aueh fur die nachsten W ochen sind die Aussichten nicht un- 
giinstig, da nach den Jahresabschlussen allgemein eine Aut^ 
fiillung der Lager von den Abnehmern yorgenommen wird, so daB 
m it groBeren Abrufen gerechnet werden darf. Seit emiger Zeit 
sind Bestrebungen im Gange, die Auslandserlóse aufzubessern; 
inwieweit sich ein Erfolg erzielen laBt, ist noch n i c h t  zu ubersehen 

D ie Nachfrage in S ta h lg u B  blieb aueh im Berichtsm onat 
re<*e. Allgemein war scharferer W ettbewerb der S ta h lg ie B e -  
r e le n  zu bemerken. Besonders durch die gestellten  sehr kurzeń 
Lieferfristen kom m t zum Ausdruck, daB die StahlgieBereien
Arbeit suchen. . , . TT , t

Fiir G r u b e n w a g e n r a d e r  u n d R a d s a t z e  ist der Yerkauf 
von der Stahlrader-G. m. b. H . vom  1. Dezember an ubernommen 
worden. D ie Auftragsiibersehreibungen durch den Verband waren 
zunachst noch gering, doch hat sieh allgemein der Beschaftigungs-
stand nicht wesentlich geandert. . , ,

D ie Beschaftigung in R a d s a t z z e u g  war bisher ausreichend, 
dagegen sind die Aussichten fiir neue Auftrage nicht befnedigen , 
da die Reiehsbahn bekanntlich m it den Vergebungen zuruckhalt.

Im  E is e n -  u n d  M a s c h in e n b a u  hat sich die Lage gegen 
den Yormonat nicht wesentlich yerandert.

Aus der saarlandischen Eisenindustrie. —  Der saarlandische 
Eisenmarkt stand im Monat Dezember ganz unter dem Ein- 
druck der beabsichtigten Stillegung der rhem isch-westfalischen  
H iitten, denn es ist klar, daB ein Streik der deutschen M etali, 
arbeiter naturlich die Marktlage uberaus stark beeinfluBt hatte  
Nachdem  die Lothringer W erke anfangs Dezember ihren Yerkauf 
wegen des A rbeitsstreites in Rheinland-W estfalen em gestellt 
hatten, trat zur gleichen Zeit fiir einige Tage em Ansturm der 
K aufer auf die Saar - H iittenwerke ein. Jedoch w ollten  
sich die Preise nicht sehr merklich heben. Erst nachdem die Aus- 
fuhrpreise angezogen hatten, wurde aueh auf dem  franzosischen  
und saarlandischen Markt etwas mehr bezahlt. E s kam  hinzu, daB 
die W erkstattenarbeiter der Saarbahnen in  Streik traten, wodurch  
aueh der Guterverkehr in M itleidenschaft gezogen und die Roh- 
stoffversorgung der W erke ungunstig beeinfluBt wurde. D a sieh 
die Ausfuhrpreise im Dezember ziemlich auf dem erhohten Stand  
hielten, konnten aueh die franzosischen Preise und m it lhnen die 
Saarpreise um 10 bis 20 Fr. gehoben werden. D ie Saarpreise sind  
naturlich yollkom m en yon  dem franzosischen Markt und den
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Ausfuhrpreisen abhangig, da eine selbstandige Preisbildung auf 
dem kleinen Saarmarkt kaum móglich ist. In  der letzten  
Hauptversam m lung des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen im Saargebiet in Saarbrucken fiihrte 
einer der Redner aus, daB die Erzeugnisse der Saarwerke m it 
60 % nach Deutschland, m it 25 % nach Prankreich, m it 5 % nach  
der Saar und m it 10 % nach andern Gebieten abgesetzt werden. 
Dem nach nim m t die Saar nur 5 % der Erzeugung auf, was bei 
einer Rohstahlherstellung yon rd. 1,9 Mili. t  im Jahre 1927 keine 
100 000 t  ausmacht. D ie franzósischen Preise stellen sich wie
folgt: Pr. je t

Rohblócke ...........................................................  440
V o rb ló ck e ................................................................ 460
K niippel....................................................................  480
P l a t i n e n ................................................................ 500
T r a g e r ....................................................................  505—  515
S ta b e is e n ................................................................ 545—  555
B a n d e isen ................................................................ 670— 700
Draht ....................................................................  725
G r o b b le c h e ...........................................................  690— 740
M itte lb lech e ...........................................................  780— 820
Peinbleche ...........................................................  920— 1000
U n iv ersa le isen ....................................................... 680—  700
Piigt man den vorerwahnten Preisen etwa 25 bis 30 Fr. hinzu, 

was etw a den Frachtunterschied Diedenhofen - Saarbrucken 
ausmacht, so komm t man auf die ungefahre Hóhe der Saarpreise. 
GróBere Geschafte werden allerdings auch zu den franzósischen 
Preisen abgeschlossen. Man ist der Meinung, daB die kleine Er- 
hóhung der Preise sich schon aus dem Grunde halten wird, weil 
eine Tariferhóhung der franzósischen Bahnen in Aussicht steht, 
die natiirlich die Selbstkosten der Werke nicht unerheblich be- 
einflussen wird.

Die Preise des Stahlwerks-Yerbandes fiir das siiddeutsche Ge
biet, das ja in der Hauptsache von den Saarwerken beliefert wird, 
sind bis jetzt unverandert geblieben. D a sich aber Unzutraglich- 
keiten herausgestellt haben, ist eine Nachpriifung der Spanne 
zwischen dem Preis Frachtgrundlage Oberhausen von 134 J łJ l  
und demjenigen Frachtgrundlage Neunkirchen von 128 J łJ l fiir 
Stabeisen beabsichtigt.

Die K  o h 1 e n v e r s o r g u n g der H iitten ist zufriedenstellend. 
Jedoch wird Klage dariiber gefiihrt, daB trotz der bedeutenden  
Haldenbestande der franzósischen Saargruben die Preise sowohl 
in Kokskohlen ais auch in Fabrikations- und Kesselkohle zu hoch 
sind. Unter Beriicksichtigung des Ausbringens —  bekanntlich 
nur rd. 50 % bei der Saarkohle -— ist die Kokskohle an der Saar 
m indestens 25 % teurer ais die Ruhrkohle. Auch die Kessel- und 
die Fabrikationskohlen sind ganz erheblich teurer ais die ent- 
sprechenden Ruhrsorten und zwar durchschnittlich 55 bis 60 %. 
So kosten z. B. Fettstiicke I. Sorte (iiber 80 mm) 147 Fr. je t  gegen- 
iiber 14 JłJK. je t  ab Grube der entsprechendenRuhrsorte. DieHalden- 
bestande sind zu le tz tim 0k tob erm it571420t ausgewiesen worden. 
Sie diirften sich eher erhóht ais verringert haben, obwohl jeden 
Monat mindestens 3 bis 4 Feierschichten eingelegt werden.

W as die E r z v e r s o r g u n g  angeht, so ist zur Zeit geniigend 
kalkige und kieselige Minette zur Verfugung. D ie Preise sind 
etwas gedriickt und zwar beim kieseligen mehr ais beim kalkigen 
Erz. Kalkiges Erz auf Grundlage von 32 % Fe im Trocknen 
kostet 26 Fr. und kieseliges Erz 35%  Fe etwa 21 bis 22 Fr., alles

ab Grube. Es sind noch gróBere Mengen kalkige Erze fiir 1928 
unverkauft. K ieselige Erze werden ebenfalls reichlich angeboten 
Von den Werken wird K lage dariiber gefiihrt, daB die Kanal- 
frachten so hoch gestiegen sind, daB unter Beriicksichtigung der 
erhóhten Verladelóhne der Bezug von M inette auf dem Wasser- 
wege kaum noch einen nennenswerten Vorteil gegeniiber dem 
Bahnbezug bietet. D ie Fracht vom  Becken Nancy-Saarhiitte 
kostet 13 bis 14 Fr. je t  gegeniiber einem Satz von 7,25 bis 7,50 Fr. 
im Vorjahre. Das S c h la c k e n g e s c h a f t  ist gering. In  S c h r o t t  
sind die Preise eine Kleinigkeit fester geworden. Normaler Hoch- 
ofen-Kleinschrott wird frei Saarhiitte zu 320 Fr. je t  angeboten, 
jedoch ist der Um satz gering.

Amerikanische Zuschlagszólle auf deutsches Eisen. —  Die vom 
amerikanischen Schatzam t durchgefiihrten Untersuchungen1) 
hatten das Ergebnis, daB yon einer Erhebung von Antidumping- 
Zóllen auf deutschen Stahl a b g e s e h e n  wird. Gegenwartig wird 
Tom Einzelgeschaft bei der Ausfuhr von deutschem  Roheisen 
nach den Vereinigten Staaten noch ein Zuschlag berechnet, den 
abzuschaffen m it R iicksicht auf die vorstehende Entscheidung 
hoffentlich ebenfalls gelingen wird.

United States Steel Corporation. —  Der Yerwaltungsrat des 
amerikanischen Stahltrustes wahlte J . P. M o r g a n , den Chef des 
Bankhauses J . P. Morgan & Co., zum Vorsitzenden des Direk- 
toriums ais Garys Nachfolger. AuBerdem erfolgte die Wahl 
des ehemaligen Gouyerneurs Myron C. T a y lo r  zum 
Vorsitzenden des F in a n z a u s s c h u s s e s  des Stahltrustes, dessen 
Posten ebenfalls Gary bekleidete. Taylor ist Direktor der New  
York Central and Houdson River Railroad und der First National- 
bank. Er ist ferner in der Leitung anderer Gesellschaften ver- 
treten und an Textilunternekm en in M assachusetts, N ew  Jersey 
und anderen Staaten beteiligt. Jam es A. F a r r e l  bleibt Prasident, 
des Stahltrustes und erster leitender Beamter (Managing Director) 
in der Direktion unter Aufsicht des Finanzausschusses und des 
Direktoriums. Der Vorsitzende ist also nicht mehr wie Gary allein 
yerantwortlich, was auch zur Folgę hat, daB Morgan weiter Teil- 
haber seines Bankhauses bleibt.

•  » *

Der Auftragsbestand des Stahltrustes nahm im  November 
1927 wieder um 115 218 t  oder 3,4  % gegeniiber dem Yormonat 
zu. W ie hoch sich die jew eils zu Buch stehenden unerledigten 
Auftragsmengen am M onatsschlusse wahrend der letzten  Jahre 
bezifferten, ist aus folgender Zusamm enstellung ersichtlich:

1925 1926 
in  t  zu  1000 kg

1927

31. Januar . . . . 5 117 920 4 960 863 3 860 980
28. Februar. . . . 5 369 327 4 690 691 3 654 673
31. M a r z .................. 4  941 381 4 450 014 3 609 990
30. A p r il .................. 4 517 713 3 929 864 3 511 430
31. M a i ....................... 4  114 597 3 707 638 3 099 756
30. J u n i ...................... 3 769 825 3 534 300 3 102 098
31. J u l i ....................... 3 596 098 3 660 162 3 192 286
31. A u g u s t .................. 3 569 008 3 599 012 3 247 174
30. September . . 3 776 774 3 651 005 3 198 483
31. Oktober . . . . 4 174 930 3 742 600 3 394 497
30. N ovem ber. . . 4  655 088 3 868 366 3 509 715
31. Dezember . . 5 113 898 4 024 345 —

x) Ygl. St. u. E . 47 (1927) S. 1550/1.

Erhóhung der Pauschyergutungen bei Priyatgleisanschliissen?
GewissermaBen ais W eihnachtsiiberraschung veróffentlichte 

die Hauptverwaltung der D eutschen Reichsbahngesellschaft ihre 
EntschlieBung, m it W irkung vom  1. Februar 1928 die Pauseh- 
vergiitungen bei Priyatgleisanschlussen nicht unerheblich zu 
erhóhen. Begriindet wird diese MaBnahme m it der inzwischen  
eingetretenen Erhóhung der Beamtengehalter und Lóhne.

U m  einen klaren Ueberblick dariiber zu gewinnen, in weichem  
AusmaBe die einzelnen Pauschgebuhren erhóht werden, sind 
in Zahlentafef 1 sowohl die gegenwartig geltenden Gebiihren ais 
auch die erhóhten Gebiihren, die vom  1. Februar 1928 an gel- 
ten  sollen, gegeniibergestellt:

Fiir G a n g b a r h a lte n  u n d  S c h m ie r e n  d er  W e ic h e n  
usw. sind die in Zahlentafcl 2, fiir das B e le u c h t e n  d er  
W e ic h e n -  u n d  S ig n a l la t e r n e n  die in Zahlentafel 3 ange- 
gebenen Betrage jahrlich zu entrichten.

D ie Pauschgebuhren machen einen nicht unbetrachtlichen  
Teil der geldlichen Belastung der AnschlieBer aus. Im  Bereich 
der D eutschen R eichsbahngesellschaft sind nach dem Stande von  
Anfang 1926 nicht weniger ais 13 373 Privatgleisanschliisse vor- 
handen m it einer Gesamtgleislange von 11 658 km, von  denen

Zahlentafel 1. B i s h e r  g e l t e n d e  u n d  e r h ó h t e  P a u s c h 
g e b u h r e n .

A lte G ebiihr 

J U

N eue G ebiihr 
ab  1. 2. 1928 

JUl

Der B erechnung der P ausch verg iitun g  
fiir d ie B ew achung und B edienung  
des A nschlusses w ird ein  Jahres- 
geh alt oder Jahreslohn  eines W ar-
ters zugrunde geleg t in  H óhe von  

P ausch verg iitun g  fiir d ie B ew achung  
und B edienung des A nschlusses ais 
V ergiitung f i ir  e i n e  A r b e i t s -

33 9 0 ,— 440 0 ,—

s t u n d e ......................................................
P auschvergiitung fiir die gew óhnliche  

bauliche U nterhaltung der Gleise 
und W e ic h e n fiir  d a s  l f d .  m G le is

1,25 1,65

j a h r l ic h  . . . . 0 ,65 0,75
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Zahlentafel 2. G e b u h r e n  f i ir  d a s  G a n g b a r h a l t e n  u n d  
S c h m ie r e n  d e r  W e ic h e n .

a

in  den  H au p t-  
g le isen  der 
R eieh sb ah n

JIJC
(1/1)

*  b
in  den  Neben~ 
gleisen und  in 

A nschluflgleisen, 
d ie tod  Loko- 

m o tiv en  be- 
fa h re n  w erden  

JUC 
(1,2)

c

in  den  ubrigen  
AnschluBgleisen

JUL
d/5)

bisher ab 1. 2. b i s h e r ab 1 .2 . b i s h e r ab 1 .2 .
1928 1928 1928

i a) fiir eine e in 
fache
W eiche . . 45 50 20 25 15 15

1 b) fur eine dop-
pelteW  eiche 60 65 30 30 20 20

i c) fiir eine e in 
fache Kreu-
zungsweiche 75 80 35 40 25 25

d) fur eine dop-
pelte Kreu-
zungsweiche 120 120 60 60 40 40

e) f. einen W ei-
chenkranz
(4 einfache
W eichen) . | 150 150 75 75 50 50

f) fur eine 
Drehscheibe i - — 25 25 25 25

Zahlentafel 3. G e b u h r e n  fu r  d a s  B e le u e h t e n  d e r  
W e ic h e n -  u n d  S ig n a l la t e r n e n .

b isher

JUC

ab 
1. 2.1923

JUL

a) fur W eichenlaternen und G leissperrsignal-
laternen, die nur w ahrend der Zufiihrung  
und A bholung der W agen  b eleu ch tet w er
den, bei t a g l i e h  e i n m a l i g e r  B edienung  
wahrend der I)u n k elh eit, ein  J a h r e s -  
p a u s c h b e t r a g  ............................................. ....

b) fiir W eichen- oder S ignallaternen , die 
wahrend der pianina Bigen B etriebsdauer  
des B ahnhofs bei D u n k elh eit b eleu ch tet  
werden, eine n ach  der Zahl der Brenn- 
stunden zu  berechnende Y ergiitung; hier- 
bei sind anzusetzen  fiir die B r e n n s t u n d e

1. einer W eichenlaterne

.50

0,01
2. einer S i g n a l la t e r n e ..............................0,02

10,-

0,02
0,03

2705 km die D eutsche Reiehsbahn selbst zu nnterhalten hat. 
Im ganzen betrachtet m acht der Giiterverkehr m it den Prrrat- 
gleisanschlussen rd. drei Y iertel des gesam ten deutschen Eisen- 
bahnguterrerkehrs aus. Hieraus ist die auBerordentliche Bedeu
tung der Privatgleisanschlusse sowohl fiir die W irtschaft ais auch 
fur die Deutsche Reiehsbahn zu ersehen.

Die oben gekennzeichnete Pauschgebiihrenerhóhung belauft 
sich bei den einzelnen Vergutungen bis auf 100 %. Ist eine so c e

Steigerung gerechtfertigt ? In  den allgem einen Bedingungen fur 
Privat^leisanschlusse ist allerdings bestim m t, daB die Pausch- 
rergiitungen auf Grund der nach den jeweilig geltenden Bestim - 
mungen erm ittelten S e lb s t k o s t e n  der Reiehsbahn festgestellt 
werden. Ohne weiteres kann n icht iiberblickt werden, ob die 
eingetretenen Gehalts- und Lohnerhohungen tatsachlich eme 
solche Selbstkostensteigerung Terursacht haben, w ie es der nun- 
mehr bekanntgegebenen Pauschgebiihrenerhohung entspncht. 
Es ware sehr zu wunsehen, wenn die Reiehsbahn hieruber naheren  
AufschluB geben wurde.

Auf Grand der aUgemeinen Bedingungen fur Priratgleis- 
ansehliisse kann die Eisenbahn also ohne weiteres ihre Pausch- 
"ebiihren in dem Mafie erhóhen, wie ihre Selbstkosten sich steigem . 
Anderseits muB jedoch hervorgehoben werden, dafi gerade gegen- 
warti<1 jede die W irtschaft neu belastende Gebiihrenerhohung 
auBerordentlich bedenklich nnd gefahrlich ist. Gelegentlich der 
Beamtenbesoldungserhohung ist vom  H erm  Reichsfm anzmim ster 
und von der ganzen Reiehsregierang wiederholt m it Ernst und 
Nachdrack die Mahnung und W arnung ausgesproehen worden. 
dafi die Besoldungserhóhung unter keinen U m standen zu Preis- 
erhohungen irgendwelcher Art Anlafi geben diirfe, zumal da auch 
ein Ausgleich der geldlichen Mehrbelastungen des Reichs usw. 
durch Steuern o. dgl. nicht in Aussicht genommen sei. E s solle 
Tersucht werden, die Mehraufwendungen aus Erspam issen auf 
anderen Gebieten zu decken. Im  scharfen Gegensatz nierzu 
steht das Yor<*ehen der Deutschen Reiehsbahngesellschaft, die 
unter ausdracklichem Hinweis auf die Erhohung der Beamten- 
gehalter und Lohne eine Erhohung der Pauschvergutungen bei 
PriTatgleisanschlussen Yorgenommen hat.

W iederam  soli die Industrie neu belastet werden, die trotz  
Aufzwangung mehrfacher Lohnerhohungen und Auflagen anderer 
Art und trotz entsprechender Steigerung der Selbstkosten ihre 
W arenpreise bisher nicht erhoht hat, in  voller W urdigung der 
schwerwiegenden Folgen solcher MaBnahmen fur das ganze W irt-
schaftsleben. .

Im  ubrigen haben die PriratgleisanschlieBer gerade m  den 
letzten  Jahren M ehrbelastungen durch U ebem ahm e von Ab- 
fertigungsarbeiten zugunsten der Reiehsbahn auf sich nehmen 
miissen. ohne dafi die Reiehsbahn geldliche Gegenleistungen  
gewahrt hat. Auch aus diesem Grunde ist es daher nur ais recht 
und billig zu bezeichnen, wenn die D eutsche Reichsbahngesell- 
schaft nunmehr einmal von  der w eiteren Belastung der Privat- 
anschliefier Abstand nehmen wurde.

D ie in Aussicht gestellte Erhohung der Pauschvergutungen  
zum  1. Februar 1928 ist um so uberraschender, ais die W irtschaft 
allgemein eine Erleichterung der Anschlufigleisverhaltnisse durch 
Senkung des AnschluBgebiihrentarifs im  W ege einer anderweitigen 
Staffelung der fiir die Bem essung der Zustellungs- und Abholungs- 
gebiihren grandlegenden W agenverkehrsgruppen erwartet hatte. 
Der entsprechende Antrag des Reichsverbandes der Deutschen  
Industrie liegt bereits seit Monaten der Hauptverwaltung der 
D eutschen Reichsbahngesellschaft vor.

A n Stelle von Gebuhrenermafiigungen werden Erhohungen  
der Pauschrergutungen in  Aussicht genommen. E s mufi dem  
dringenden W unsche Ausdrack gegeben werden, dafi die Reichs- 
bahn-H auptverwaltung ihre Entschliefiung iiber die Pausch- 
gebiihrenerhohung aus den oben gekennzeichneten Griinden 
einer nochmaligen Prufung unterziehen und ro n  ihrer Durch- 
fuhrung Abstand nehmen moge.

Yereins-Nachrichten.
Y e r e i n  d e u t s c h e r  E i s  e n h u 1 1 e n 1 e u t e.

Ehrenpromotionen.

Dem Mitgliede des Yorstandes unseres Vereins, H erm  Direktor
H. K o p p e n b e r g , R iesa, wurde in  Anerkennung seiner groBen 
Yerdienste um die A usgestaltung der m itteldeutschen Kist-n- 

• industrie, insbesondere im  huttenteehnisch-wissenschaft c en 
Sinne, von der Bergakademie Freiberg die W urde eines D o  ' t o r  
In g e n ie u r s  e h r e n h a lb e r  Terliehen.

Rektor und Senat der Technischen H ochschule Darm stadt 
haben dem M itgliede unseres Yereins, H erm  Kom merzienrat 
A d o lf  K o e h le r ,  W etzlar, im H inblick auf seine unermudliehe 
Tatigkeit im Dienste einer bedeutenden industriellen L nterne 
mung, sowie im Interesse wichtiger internationaler W irtscha t&- 
vereinbarungen, namentlich aber in Anerkennung seiner regen un 
erfolgreichen Arbeit zugunsten der gesam ten W irtschaft des La 
DiU-Gebietes die W urde eines D o k t o r - I n g e n i e u r s  e h r e n 
h a lb e r  yerliehen.

Neue Mitglieder.

Altm ann, Ju liu s J Direktor, Poldihutte, Bukarest, Rum anien, 
Bdul. D om nitei 2.

A rndt, jMax, 2:ipl.=3tig., D eutsche Edelstahlwerke, A .-G ., 
Bochumer Stahlind., Bochum, Kaiserstr. 6.

Auras, Carl, $ipI.=3ng-> Betriehsing. der Yerein. Stahlw., A .-G ., 
Dortm . U nion, Dortmund, Schillingstr. 26.

Beck, Wesley John, Director of Research, The American Rolling  
Mili Co., M iddletown (Ohio), U . S. A., Alameda Str. 401.

B id , Pierre, Differdingen (Luxbg.), Hadir.
Bierbrauer, A dolf, Ingenieur der Stahlbetr. d. Fa. Fried. Krupp, 

A .-G ., Essen, Friedrichshof 36.
Bóhm K arl, Ingenieur, W itkowitz-Eisenwerk (C. S. R .), Pru- 

mysloTa 19.
Brełschneider, Bruno, Oberingenieur, R heinm etall, Dusseldorf- 

R ath , Reichswaldallee 35.
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Brill, K arl Friedrich, Betriebsing. der Gutehoffnungs-
h iitte, Sterkrade i. Rheinl., Nordoberhausen-Str. 68.

Brors, Heinz, Techn. Hoehschule, Aachen, Intzestr. 1.
Bruchhausen, Johann, '®ipL=Qng., Verein. Stahlw., A .-G., Fried- 

rich-W ilhelm s-H iitte, Miilheim a. d. Ruhr, Hindenburgstr. 111.
Bmnnóhler, M ax, Oberingenieur, A .-E.-G ., Hagen i. W ., Buschey- 

str. 52a.
Bruns, K arl, Ingenieur der Rochlm g’schen Eisen- u. Stahlw., 

A.-G ., Vólklingen a. d. Saar, Viktoriastr. 16.
Buchter, K arl, $i|)l.=Qrtg., Verein. Stahlw ., A .-G ., H iitte Ruhrort- 

Meiderich, Duisburg-Ruhrort, Hafenstr. 96.
Daniels, H einz Adolf, ®i|)I.»Qng., Verein. Stahlw., A .-G., Bochumer 

Verein, Bochum, Biilowstr. 54.
Delbruelc, Berthold, Yorstandsmitglied d. Fa. Deutscher Eisen- 

handel, A.-G ., Berlin SW 19, Neue Griinstr. 18.
Dresner, Georg, 2)lpl.«Qng., W armezweigstelle Oberschlesien, 

Gleiwitz, O.-S., PreiBwitzer Str. 129.
Franke, Hans, ®ŁpL*^tig., M itteld. Stahlw., A .-G., Lauehhammer- 

werk Gróditz, Groditz, Amtsh. GroBenhain.
Friemann, Ewald, S)tpI.«Qrtg., W itten, Steinstr. 27.
Hague, Alexander Parker, Chief Metallurgist, Cammell Laird 

& Go., Ltd., Cyclops Steel & Iron Works, Sheffield, England.
Hahn, M ax, Dr., Nordwestl. Gruppe des Yęreins Deutscher 

Eisen- u. Stahlindustrieller, Dusseldorf, Stahlhof.
Hahn, Rudolf, Direktor der Hahnsche Werke, A.-G ., Berlin- 

W annsee, Herwarthstr. 7.
Heinrichs, W ill, $ipI.®Qng., Betriebsing. d. Fa. Ludw. Loewe 

& Co., A.-G ., Berlin NW  87, Ufnaustr. la .
Hendrichs, Eugen, Reg. - Baumeister, Gruppenvorstand d. Fa. 

Fried. Krupp, A.-G ., Essen, Irmgardstr. 39.
Hensel, Robert, $ipI.=Qtig., Metallurgical D ept., University, 

Sheffield, England, 1 Peel Terrace, W ilkinson Str.
Herweg, Heinrich, Direktor d. Fa. Louis Soest & Co. m. b. H ., 

Maschinenf. u. Eiseng., Reisholz bei Dusseldorf.
Heumuller, Franz, Stellv. Vorstandsmitglied der Yerein. Stahlw., 

A.-G ., Miilheim a. d. Ruhr, Schulstr. 16.
Hilterhaus, W illy, Ingenieur der Verein. Stahlw., A.-G., H iitte  

Ruhrort-Meiderich, Miilheim (Ruhr)-Broich, Lederstr. 10.
Hinrichs, Siegfiied, $t|)I.»Qng., Klóckner - Werke, A.-G ., Abt. 

Georgs-Marien-Werke, Georgsmarienhiitte, Kreis Osnabriick, 
Haarmann-Str. 3.

Hofmeier, Heinrich, ®ipI.»Qng., Betriebsing. der Yerein. Stahlw., 
A.-G., Róhrenwerke, Dusseldorf-Grafenberg, Irmgardstr. 14.

Hougardy, Hans, 2>tpI.»Qng., A ssistent im  Labor. der Rhein. 
M etallw.- u. Maschinenf., Diisseldorf, Stoffeler Str. 2.

Ik i, Tsuneyo, Tolcyo (Japan), Shimoshibuya-Date 19.
Iwasó, Keizo, Dr. phil., ao. Professor an der Kaiserl. Universitat, 

Sendai, Japan.
Jares, Vojta, ®r.«Qng., Professor an der Bóhm. Techn. Hochschule, 

Prag I I  (C. S. R .), Karlsplatz 14.
Jo, M asatoshi, Ingenieur der Kaiserl. Stahlwerke, Yawata (Sei- 

tetsusho), Fukuokaken, Japan.
Jungwirth, Otto, Ing., A ssistent des Eisenhiittenm . Inst. der 

Montan. Hochschule, Leoben, Steiermark.
Kemmer, Heinrich, Direktor der Thomasphosphatfabriken, G. m. 

b. H ., Berlin W  35, Karlsbad 17.
Kemperling, Adolf, Direktor d. Fa. Gebr. Bohler & Co., A.-G., 

Berlin N W  21, (Juitzowstr. 137.
Kertscher, Rudolf, Marinebaurat a. D ., techn. Direktor der Ges. 

fiir Teerverwertung m. b. H ., Duisburg-Meiderich.
Kirchholtes, Franz, $i|)t.*£$rtg., Verein. Stahlw., A .-G., Stahl- u. 

W alzw. Thyssen, Miilheim a. d. Ruhr, Lohberg 5.
Kochendórffer, Herbert, $tpI.»Qng., Geschaftsf. der Deutschen  

W arme-Ausnutzung-G. m. b. H ., Dewag, Essen, Gliickaufhaus.
Krekeler, K arl, ®ipl.»^ng., Assistent im Labor. fui Werkzeug- 

masch. der Techn. Hochschule, Kohlscheid, Kreis Aachen, 
Pannescheider Str. 48.

Kretzler, Albert, GieBereibesitzer, i. Fa. Saarbrucker MetallguB- 
werk, G. m. b. H ., Saarbrucken 3.

Landschutz, Prosper, ®ipt.»Qng., Patentanw alt, Berlin S 59, 
Camphausenstr. 18.

Leitzke, Otto, Obering. u. Bevollm achtigter d. Fa. Siemens 
& Halske, A.-G ., Techn. Buro, Koln-Nippes, W aterloostr. 7 - 9 .

Lezius, Adolf, $ip l.*3ng., GieBereileiter der Brunsviga-Maschinen- 
werke Grimme, N atalis & Co., A .-G., Braunschweig, Kastanien- 
Allee 71.

Liersch, Em il, Direktor der A.-G. Ferrum, K atowice (K attow itz), 
Poln. O.-S., ul. Krakowska 46.

Malzacher, H ans, ®r.*Qng., techn. Sekretar der Schoeller-Bleck- 
m ann-Stahlw ., A.-G ., Ternitz a. d. Siidb., N.-Oesterr.

Muller, Ferdinand, ® i|) l^ n g ., Berlin-Charlottenburg 9, Karolinger- 
P latz 2.

Munemann, Curt, M aschinen-Betriebsingenieur d. Verein. Oberschl. 
H iittenw ., A .-G., H erm inenhiitte, Laband, O.-S., Sersnoer Str. 2.

Neuhoff, Franz, Betriebsing. u. W alzw.-Assistent der Eisenw.- 
Ges. M axim ilianshiitte, Rosenberg (Oberpfalz).

Odagiri, E nju , K apt. a. D ., Obering., General Manager of Kawa- 
saki Dockyard, Ltd., Fukiai Works, Kobe (Japan), Wakino- 
hama, 3 Chomę, P. O. Box 280 Sannomiya.

Petersen, Herbert, 2)ipl.=3;rtg., Dusseldorf, Breite Str. 27.
Pieler, K arl, Generaldirektor d. Fa. Industriebau-Held& Francke, 

A.-G ., Berlin W 15, Knesebecker Str. 59— 60.
Pothmann, P hilipp , Dr., N ied, Kreis H óchst a. Main, Rodel- 

heimer Str. la .
Preuj3, Friedrich, Ingenieur der Prager Eisen-Ind.-G es., Kladno  

(C. S. R.).
Reichenbecher, Oeorg, Oberingenieur der Verein. Stahlw ., A.-G., 

Stahl- u. W alzw. Thyssen, Miilheim a. d. Ruhr, Arndtstr. 9.
Reitzner, Anton, H iittenverw alter der Eisenwerke-A.-G. Krieg- 

lach, Krieglach, Steiermark.
Reunert, Paul, Direktor der Hahnsche W erke, A.-G ., Berlin W  9, 

Bellevuestr. 14.
Riedel, Konrad, SDtpl.^ng., Eisenhiittenm . Inst. der Techn. 

Hochschule, Aachen, Krefelder Str. 13.
Rotter, P hilipp , ®LpL=3ng-» Edelstahlwerk Rochling, A.-G ., Abt. 

Materialpriifung, Vólkiingen a. d. Saar, Marktstr. 11.
Roeser, K urt, $r.=Qng., Abnahmeing. der I.-G . Farbenindustrie, 

A.-G., Ludwigshafen, Essen-Rellinghausen, Hagelkreuz 26.
Rogge, M azim ilian , Vizeadmiral a. D ., Berlin-Wilmersdorf, 

Nikolsburger Str. 8 —9.
Rudack, Fritz, Betriebsingenieur der Yerein. Stahlw., A.-G., 

H iitte Ruhrort-Meiderich, Duisburg-Meiderich, Stahlstr. 77.
Ruppert, Alfred, Ing., Direktor der Nordbohm. W ebstuhlf. C. A. 

Roscher, Georgswalde_ (C. S. R .), Ebersbach i. Sa., 788b.
Sassen, Johan Rudolph, ®ipl.«Qrtg., Direktor der N . V. U lftsche  

Yzergietery en Emailleerfabriek Diepenbrock & Reigers, U lft, 
Holland.

Sawamura, Hiroshi, ao. Professor der Kaiserl. U niversitat, K yoto  
(Japan), Kam ikyoku, Kamigoryo, Babacho 326.

Schmuckle, Oeorg, Dr., Teilh. u. Geschaftsf. d. Fa. W . Schonhuth, 
Genauzieherei u. Schraubenf., Cannstatt i. W iirtt., Briicken- 
str. 45.

Schuler, Leo, ®tpI.=Qng., Yerein. H iittenw . Burbach-Eich-Diide- 
lingen, A.-G., Saarbrucken 5, Parallelstr. 48.

Schuller, Eduard, Ingenieur der Schoeller-Bleckm ann-Stahlw., 
A .-G ., Ternitz a. d. Siidb., N.-Oesterr.

Schultz, Ferdinand, $ipI.=Qng., Betriebsleiter der Gutehoffnungs- 
hiitte, A.-G., A bt. Neu-Oberhausen, Oberhausen i. Rheinl., 
Nohlstr. 26.

Schumacher, Klemens, $ipI.=Qrtg., Betriebsassistent der Hochofen-
u. Róstanlage der Oesterr. Alpine Montan-Ges., Eisenerz, 
Steiermark.

Seidl, K urt, Bergrat, Breslau 2, Bahnhofstr. 3.
Skripnik, A nany, $LpI.sQng., techn. Direktor der W erke Kraśni 

Oktiaber, Stalingrad (U. d. S. S. R .).
Stockmeyer, F . W., ®tpI.=Qng., Minden i. W ., Karlstr. 42.
Stromboli, Alfredo, Dr., Metallurgist, techn. K onsulent, Pisa  

(Italien), Lungarno Regio 17.
Tagami, Teikichi, Ingenieur der Kaiserl. Stahlwerke, Yawata  

(Japan), Takamimachi Nr. 7 chome.
Taurke, Fritz, Dr. phil., Inh. d. Fa. Dr. Taurke vorm. Dr. Goercki, 

Dortmund, Saarbrucker Str. 29.
Thum, August, Dr., Professor, M aterialpr.-Amt an der Techn. 

Hochschule, Darm stadt.
Trappen, Walter, Abt.-Direktor der Schnellwaagen-Fabrik, G. m. 

b. H ., GroBenbaum, Dusseldorf 10, Duisburger Str. 110.
Vólkel, Arnold, Betriebsleiter des K altw alzw. der Kabelwerke, 

Cossonay-Gare, Schweiz.
Vorwerk, Otto, Betriebsingenieur d. Fa. Fried. Krupp, A.-G ., 

Friedrich-Alfred-Hutte, Abt.Hochofen, Rheinhausen(Niederrh-)- 
Hochemmerich, Kreuzstr. 26.

Wallhauer, Ernst, Prokurist des Eisen- u. Stahlw. H oesch, A.-G ., 
Dortmund, Friedenstr. 41.

Walter, Friedrich, Dr. phil., GieBereiing. d. Fa. Fried. Krupp, 
A.-G ., Essen-W est, Rontgenstr. 4.

Wein, Franz Anton, Betriebsleiter des W alzw. fiir nahtlose Rohre 
der Youngstown Sheet and Tube Co., Youngstown (O.), U . S. A., 
529 W . Ferndale Ave.

W ohne, Artur, Ing., A ssistent der Material-Pruf. des Stahlw. 
Róchling-Buderus, A.-G ., W etzlar, Sophienstr. 13.

Yamaoka, Takeshi, Ingenieur der Kaiserl. Stahlwerke, Y aw ata  
(Fukuokaken), Japan.

Zickfeld, Heinrich, Ingenieur des Neunkircher Eisenw., A.-G., 
vorm. Gebr. Stumm, St. W endel (Saar).

G e s to r b e n .
Herwig, Wilhelm, Dr., Chefchemiker, Siegburg. 26. 12. 1927.


