
STAHL UND EISEN
Z E I T S C H R I F T  F U R  DAS D E U T S C H E  

E l  S E N  H U T T E N W E S E N
Herausgegeben vom Verein deutscher Eisenhuttenleute 

Geleitet von Dr.-Ing. Dr. mont. E. h. O. P e t e r s e n 
unter verantwortlicher Mitarbeit von D r. J.W . ReidiertundDr.M.Sdilenker fiir den wirtsfhaftlkhenTeil

H E F T  7 1 6 .  F E  B K  U A R  1 9 2 8 4 8 .  J A H R G A N G

Aus dem Tatigkeitsbereich der Nordwestlichen Gruppe des Vereins 
Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller1).

(Entwicklung der Roheisen-, Rohstahl- und Walzwerkserzeugung. Der deutsche AuBenhandel. Der K a m p f  um die ArbeitszeiL. 
Die Eisenpreiserhóhung. Handelsvertragsverhandlungen m it Frankreich, Polen und der Tschechoslowakei. D ie Besoldungsreform. 
Entwicklung der Landes- und Gemeindefinanzen. D as Steuervereinheitlichun/jsgesetz. Bekdmpfung der Wohnungsnot. D ie Gesamt- 
lage der Deutschen ReichsbahngeseUschaft. D as Tarifwesen der Reichsbahn. D ie Verhaltnisse der Privałgleisanschlusse. D as Giiter- 
befdrderungswesen. D as Frachtstundungsverfahren. Binnenschiffahrt und Eisenbahn. Industrie und Landwirtschaft. D ie Siedlungs- 
frage. Der Milchverbrauch. Herstellung ron Kriegsgerat. Ausstellungs- und Messewesen. Statistik  und Konjurkturforschung.)

W irtschaftlicher Ruckblick.

Dem Tiefstande, iu dem sich die Eisen schaff ende Industrie 
um die Jahreswende 1925 befunden hatte, war seit 

dem zweiten Halbjahre 1926 eine allmahliche Besserung 
gefolgt, die auch im ganzen Jahre 1927 angehalten hat. 
Man hat sie zunachst mit dem englischen Bergarbeiter- 
ausstand in Yerbindung gebracht, und zweifellos ist es 
zutreffend, daB die Eisenindustrie infolge des englischen 
Streiks angekurbelt wurde, da der deutsche Kohlenbergbau 
seine gewaltigen Kohlenbestande abstoBen und die dadurch 
fliissig werdenden Werte in Betriebsverbesserungen und 
-emeuerungen anlegen konnte. Die Maschinenindustrie, 
die Eisenbauwerkstatten, die elektrotechnische Industrie 
erhielten somit reiche Auftrage, die mittelbar wieder der 
Eisen schaffenden Industrie zugute kamen. Wenn man aber 
bedenkt, daB sich die deutsche Eisenindustrie in den ver- 
gangenen Jahren in stets wechselndem Aufstieg und Nieder- 
gang befunden hat, und wenn man damit die gleichmaBige 
Entwicklung des Jahres 1927 vergleicht, so zwingt sich der 
Gedanke auf, daB der Umschwung nicht allein auf den 
inneren eigenen Kraften beruhen kann, sondern daB auBere 
Krafte mit im Spiele sein mussen In der Tat hat denn 
auch der ZufluB auslandischen Kapitals wesentlich zu der 
dauernden Erstarkung des Inlandsmarktes beigetragen. Er 
hat die Rationalisierungs- und Erneuerungsarbeiten der 
GroBeisenindustrie ermoglicht, hat den fiir die Eisenindustrie 
so wichtigen Baumarkt giinstig beeinfluBt und dem Schiff
bau, der Maschinen- und Automobilindustrie neuen Antrieb 
gegeben. So war es moglich, daB der Bedarf im Inlande 
einen Umfang angenommen hat, der den gleichzeitigen Riick- 
gang der Nachfrage aus dem Auslande wenigstens mengen- 
maBig vollig ausgleichen konnte, und daB fiir die Roheisen-, 
Rohstahl- und Walzwerkserzeugung das Jahr 1927 einen 
Hochststand bezeichnet (s. Zahlentafel 1).

') Auf der 53. ordentlichen Hauptversam m lung der Xord- 
Jestlichen Gruppe am 12. Oktober 1927 wurde beschlossen, 
den Bericht uber die G eschaftstatigkeit bis Ende des Jahres 1927 
zu Anfang 1928 in der iiblichen W eise in  „S tah l und Eisen“ zu 
Teroffentlichen. We nachstehenden Ausfuhrungen beschaftigen  
sich demzufolge mit einigen besonders w ichtigen Fragen aus dem  
nnifangreichen Tatigkeitsgebiet der Gruppe.
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Z ahlentafel 1. R o h e i s e n - ,  R o h s t a h l -  u n d  W a lz w e r k s ?  
e r z e u g u n g  im  D e u t s c h e n  Z o l l g e b i e t  1913, 1919 bis 1927

Jahr
M onat

Roheisen
erzeugung

1000 t

R ohstah l-
erzeugung

1000 t

W&lzwerks- j 
erzeugung 

1000 t

19 1 3 .................... 19 309 18 935 16 699
19 1 9 .................... 6 284 7 847 6 416
1 9 2 0 .................... 7 044 9 278 7 636
19 2 1 .................... 7 845 9 997 8 356
1 9 2 2 .................... 9 396 11 714 9 821
19 2 3 .................... 4 936 6 305 5 487
19 2 4 .................... 7 812 9 835 8 174
192 5 .................... 10 177 12 195 10 246
1 9 2 6 .................... 9 644 12 342 10 276
1 9 2 7 .................... 13 103 16 305 12 872

Januar 1927 . 1 061 1 309 1 049
F ebruar . . . 969 1 233 960
Marz . . . . 1 086 1 416 1 115
A pril . . . . 1 052 1 289 1 017
M a i .................... 1 130 1 378 1 087
J u n i.................... 1 068 1 328 1 063
J u l i .................... 1 109 1 362 1 053
A ugust . . . 1 115 1 432 1 133
Septem ber . . 1 105 1 375 1 126
Oktober . . . 1 139 1 414 1 094
H ovem ber . . 1 119 1 401 1 084
D ezem ber . . 1 150 1 368 1 091

Gegenuber dem Jahre 1926 hat demnach die Roheisen
erzeugung im Deutschen Zollgebiet um 35,9 % zugenommen, 
die Rohstahlerzeugung um 32,1% und die Walzwerks
erzeugung um 25,3%. Berechnet auf den heutigen Ge- 
bietsumfang (also ohne Lothringen, Luxemburg, Saar und 
Ostoberschlesien) betragt die Zunahme gegen das Jahr 1913 
fiir Roheisen 20,1 %, fiir Rohstahl 33,5 % und fiir Walzzeug 
14,8 %. In Rheinland und Westfalen (ohne Siegerland) wur
den 1927 gegen das Vorjahr mehr erzeugt (s. Zahlentafel 2) 
an Roheisen 33,4, an Rohstahl 31,3, an Walzzeug 22,4%; 
im Vergleich zu 1913 lauten die Zahlen 26,2, 28,3 und 
7,9 %. Die Erzeugung des Deutschen Zollgebietes von 
1913 liegt naturlich noch erheblich uber den Zahlen von 
1927, immerhin sind in der Roheisenerzeugung 67,8 % er
reicht worden, in der Rohstahlerzeugung 86,1 % und in der 
Walzwerkserzeugung 76,8%. Eine gerechte Wiirdigung
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Z ahlentafel 2. R o h e i s e n - ,  R " h ' * j ' ' ' W”, ° U , ! I “i!” (o  >'» «

L r^ r^ T T K s  i ««-
M onat

Roheisen- 
erzeugung 

1000 t 1000 t 1000 t

1 9 1 3 .
1 9 1 9 .
1 9 2 0 .
1 9 2 1 .
1 9 2 2 .
1 9 2 3 .
1 9 2 4 .
1 9 2 5 .
1 9 2 6 .
1 9 2 7 .

Januar 1927 
Februar . • 
Marz • • • 
A pril • • • 
Mai . . • • 
J u n i. • • • 
Ju li . • • ■ 
A ugust . •
Septem ber . 
Oktober . • 
N ovem ber . 
D ezem ber

8 209
3 892
4  463
5 637
7 128  
2 925
6 263
8 000
7 763  

10 352

840
766
865
828
895
836
877
882
872
9 0 2
882
907

10  112
5 318
6 162
7 541  
9 204  
3 9 16
8 0 6 8  
9 896  
9 8 80

12 977

1 0 46  
9 8 4  

1 130  
1 027  
1 0 9 4  
1 0 56  
1 0 8 6  
1 131  
1 088  
1 121 
1 117  
1 097

9 181
4  378
5 164
6 273
7 668  
3 581  
6 617
8 161
8 0 9 8
9 941

814
740
859
789
840
828
820
869
866
838
831
847

englischen Eisenindustrie trat dann ein Ruckschlag ein, 
engiiscne crlmchzeiti^ die Aufnahmefahigkeit des

I *  Der H.nptgrund aber f«, 
das Sinken der deutschen Eisenausfuhr muB in dem Tief- 
stande der Weltmarktpreise erbliekt werden, der seinerseita 
S e r  auf das Val»tad»mping der westeuropa,sehen Eisem 
”  zurilckzufiihren ist. Belgien, LuMmburg und Frank- 
M i c h  die an sieh schon mit wesentlich genngeren Selbst- 
T  : ia riip deutsche Eisenindustrie rechnen konnen,
k0!  h , n s th  g ff ie S t ig  ani dem Weltmarkte, so daB unterboten sicn gege & .  , 1c.ę)7 7pitWPi(;p auf
7 B der Preis fiir Stabeisen im Jahre 1927 zeitweise aut
1' 4 1 0  -  zuriickging. Auslandsgeschafte w aren daher fur
Deulehland Verlmtgeschafte, eine Tatsaehe, die zu S«wo«r D eu tscm ai______  b ^  W ahrend im
S c k h a l t u n g  auf dem Weltmarkte zwang. Wahrend im 
Jahre 1926 vom Gesamtabsatz der deutschen *  a l m f
nisse etwa 40 % auf das Ausland und 60 % auf das Inland msse etwa /0 d ^uslandsabsatz nur
entfelen, ^ j n ^ s a t a l ;  ^  e,n2elneI1 Mon, ten

n r\f\ n / __ OA O/ . C!4-«Vv
Jtellte sich das Verhaltnis sogar ani 80 % zu 20 %; Stab- 
e en ist kaum mehr ais zu 20 %  ̂ausgefnhrt word« 
Wenn man sieh uberlegt, daB das Auslandsgeseh.it mit
« a V » T d e !  G eśam tatatzes m i. versch«ndenden Aus- 
nahmen ein Verlustgeschaft darstellte, daB ferner vom Ge
samtabsatz weitere 25 % der
auf Grund des Avi-Abkommens gleichfalls zu Weltmarkt

erto  rt wie sehr di, deutsche GroBe êimndusdrm durch gebrąuehttWo ^  ^  s0 mehr zu
ihre Verluste in Lothringen und Luxemb»rg m  Saa^biet Jahres ^  ^  ^  ^  syndilierten „ n
-  !■ OberscUesien geschwfckt worden * .  ^  dM V'etbtode„ seit 1926 nicht erkOkt wordensin obwoH
Ted 1 - ; “ - h .  bereits ^  ™ d « “ -  an za M g

W iffen  ist W ahrend die W eltrohstahlgew  nnung z V . is t von aen  ̂ ^  ^  ^  Wprkstoffe und wieder
begrilien ist. w aestiegen is t, h a tS S  1  - m  t m  .  l e s t i e g e - ,  hat
Deutschlands Anteil daran von 12,5 /0 auf ,

genD ™ m s t ig e n  Entwicklung auf dem Inlandsmarkte 
stand wie bereits erwahnt, eine standige Verschlechtcrung

Stahl u^^Erzeugnissen

J a n u a r  b is  D e z e m b e r l9 1 3  
J a n u a r  b is  D e z e m b e r l9 2 5  
M o n a tsd u r c h sch n itt  1925  
J a n u a r  b is  D e z e m b e r l9 2 6  
M o n a tsd u r c h sch n itt  1926
J a n u a r  1927 ......................
F eb ru a r ..................................
M a r z .......................................
A p r i l .......................................
M a i .......................................
J u n i .......................................
J u l i .......................................
A u g u s t ..................................
S e p t e m b e r ........................
O k t o b e r .............................
..................................
D ezem ber ........................
Januar bis D e z e m b e r l9 2 7  
M onatsdurchschnitt  1927

D

E isen
einfuhr

eu tsch lands

Eisen- 1 
ausfuhr j

in  1000 t

E isen-
ausfuhr-

uberschuB

| 639  | 6 571 5 9 32

1 4 48 3 548 2 100

120 2 95 175 |

; 1 2 6 i 5 348 4 087
105 4 45 340

188 515 327

196 ! 387 191
156 419 263

233 372 139

223 380 157

253 336 83

253 352 99

300 345 45

269 358 1 89

299 353 54

2 96 3 36 40

232 3 53 121

2 897 | 4 531 1 6 3 4 2)

241 | 377
'
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kosten infolge^erhohter Preise fiir Werkstoffe und wieder- 
holter Lohnheraufsetzungen, welche alle durch Ration 
sierungsmaBnahmen etwa erzielten Erfolge m der Herab- 
drUckung der Gestehungskosten mehr ais -ettmacht n, 
nicht zu Preissteigerungen genutzt worden; ^ dern 
lich fiir einige nichtsyndizierte Erzeugnisse, z. B. Fembieche, 
traten maBige Preiserhohungen ein.

Auf dem Gebiete des V erbandsw esens hat das Ja 
1927 keine weiteren Fortschritte g e b r a c h t  Insbesondere 
ist es noch nicht gelungen, Mittel- und Fembieche zu syn- 
dizieren. Bemlihungen, hier zu V.rbiandsMdungemzukm- 
men. sind wieder eingestellt worden,_weil die Aussichte 
auf Erfolg allzu gering waren.

Auch die Verhandlungen zur Grundung interHationaleT
Walzzeugverkaufsverbande sind nur teilweise er o ł,
gewesen. Wolil hat man allseitig erkannt, daB das in
nationale Rolistahlkartell in seiner gegenwartigen Gest
tung auf die Erzeugungs- und Absatzverlialtmsse i
nachdrucklich einzuwirken vermag, und daB fur emen
reichenden Preisstand auf dem Weltmarkte die Schaitun{
internationaler Verkaufsverbande notig ist; aber die em 

..1__ J- oinps HalD

nicht
aus-

Im Jahre 1926 hatte sicn me aumuiu --b
lischen Bergarbeiterstreiks, der auch die dortige nten- 
Industrie fast v5llig iahmlegte, kriiftig entwicketa konnen; 
“ t dem unerwartet sehnelien Wiedenngangkommen der

2) Ergebnis berichtigter Monatszahlen.

internationaler verkauisveiu<umc uuL«n — 
geleiteten Verhandlungen iiber die Grundung eines 
zeug- und Formeisen-Verbandes sind bisher ergebmslo 
verlaufen, hauptsachlich weil sich Frankreich und Belgie 
innerhalb ihrer eigenen Industrien uber die Bedingungei 
von der sie eine Beteiligung abhangig m achen, nicht einige 
konnen. So sind denn, abgesehen von der bereits 19' 
wieder in Kraft getretenen Scliienenvereinigung, nur no< 
fiir Rohren und Walzdraht internationale Verstandigung' 
erzielt worden. Da aber inzwischen die Verbandsbildu 
wenigstens in Frankreich Fortschritte zu verzeichnen hi 
kommen hoffentlich docli noch in absehbarer Zeit die V 
handlungen zu einem gunstigen AbschluB.
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Der Kampf um die A rbeitszeit. Die E isenpreis
erhohung.

Unter den zahlreichen wirtschafts- nnd sozialpolitischen 
Auseinandersetzungen in der Nachkriegszeit hat wohl 
kaum eine so sehr die Aufmerksamkeit der weiteren Oeffent- 
lichkeit auf sich gezogen wie der in den letzten Monaten ge- 
fuhrte Kampf um die Lebensgrundlagen der deutschen 
GroBeisenindustrie. Das mag einmal an der Bedeutung 
liegen, die der Schwereisenindustrie kraft ihrer entscheiden- 
den Schlusselstellung innerhalb der gesamten deutschen 
Wirtschaft zukommt, noch mehr aber wohl an der Tatsache, 
daB manche Erscheinungen, die wahrend der Auseinander
setzungen zutage traten, daB Ziel und Art der gegen die 
Eisenindustrie angewandten Kampftaktik einen iiber den 
zunachst betroffenen Industriezweig hinausgreifenden all
gemein gultigen Charakter trugen. Gerade aueh der Um- 
stand, daB die Ergebnisse der Arbeitszeit- und Lohnver- 
handlungen die Belastungsgrenze der Eisenindustrie iiber- 
schritten und sich die Industrie infolgedessen gezwungen 
sehen muBte, einen Ausgleich in einer Preiserhohung zu 
suchen, wirft auf die heutigen Wirtschafts- und Sozialver- 
haltnisse ein besonders bemerkenswertes Schlaglicht.

Die Warnungen, die vor allem aueh die Fiihrer der Eisen
industrie in den letzten Jahren immer wieder in der Rich- 
tung erheben muBten, die Selbstkostenbelastung der Unter- 
nehmungen nicht bis ins Unertragliche zu steigern, haben 
Ieider nichts gefruchtet. Weder die Regierung noch die 
Parlamente noch vor allem die Gewerkschaften haben sich 
dadurch nachhaltig beeinflussen lassen. In weiten Kreisen 
der Oeffentlichkeit scheint ein geradezu unbegrenztes Ver- 
trauen auf die Leistungsfahigkeit und Ergiebigkeit der 
deutschen Industrie zu bestehen. Nur so kann man sich 
die immer wieder erneut erhobenen Forderungen erklaren, 
dereń Erfiillung von der Industrie verlangt wird.

Die Schwierigkeiten, dereń sich die Eisenindustrie im 
gegenwartigen Zeitpunkt zu erwehren hat, nahmen ihren 
Ausgangspunkt von der bekannten Verordnung des Reichs- 
arbeitsministers vom 16. Juli 1927. Der Reichsarbeits- 
minister glaubte die Bedenken, die aueh der vom Reichs- 
wirtschaftsminister eingesetzte unparteiische AusschuB gegen 
die neu vorgesehene Arbeitszeitregelung geltend gemacht 
hatte, unberucksichtigt lassen zu konnen, obwohl gerade 
durch das unparteiische AusschuBgutachten festgestellt 
worden war, daB die wirtschaftlichen Verhaltnisse der Eisen
industrie Neubelastungen der Selbstkosten nicht ertragen 
konnten. Das Gefahrliche der vom Arbeitsminister mit 
seiner Yerordnung beabsichtigten MaBnahme lag vor allem 
darin, daB er mit einem Schlage fiir die wichtigsten Arbeiter- 
gruppen der Eisenindustrie das Dreischichtensystem einfuhren 
wollte. Leider lieB er sich aueh nicht durch die bekannte 
Eingabe der GroBeisenkonzerne, die durch die ruhige und 
nuchterne Sachlichkeit ihrer Darlegungen in der Oeffent
lichkeit einen tiefen Eindruck machte, dazu bewegen, die Ein- 
fiihrung des Dreischichtensystems gemaB den Vorschlagen 
der Industrie der geldlichen und technischen Entwicklung 
der Werke anzupassen. Seine spater gemachten Zugestand- 
nisse waren vielmehr vollig unbefriedigend. Die Lage wurde 
weiter erheblich erschwert durch die bekannten, jedesbisher 
ubliche MaB iiberschreitenden Arbeitszeit- und Lohnforde- 
rungen der Gewerkschaften. Die langwierigen, immer wieder 
wgebnislos abgebrochenen Yerhandlungen endeten schlieB- 
lich mit den beiden Schiedsspriichen vom 15. Dezember 1927, 
die nach ihrer Ablehnung durch beide Parteien am 20. De
zember vom Reichsarbeitsminister fiir verbindlich erklart 
wurden. Das Ergebnis war eine erhebliche Neubelastung 
der Eisenindustrie. Schon damals konnten allein die Aus-

wirkungen des Lohnschiedsspruchs bei einzelnen groBen 
Werken auf 8 bis 12 % der bisherigen Lohnsumme berechnet 
werden.

Wahrend der Yerhandlungen versuchte die Eisenindu
strie den Verhandlungsgegner durch eingehende sachliche 
Unterlagen von der Unhaltbarkeit seiner Forderungen zu 
iiberzeugen. In diesem Bestreben ging die Industrie so 
weit, daB sie schon friihzeitig den Gewerkschaften den Vor- 
schlag machte, durch paritatische Betriebsbesichtigungen die 
Richtigkeit der Unternehmerangaben nachzupriifen. Es 
war bezeichnend, daB die Gewerkschaften erst nach langerem 
Zogern auf dieses Angebot eingingen. Aber ais noch be- 
zeichnender muB man es ansehen, daB die Gewerkschaften 
in den ersten "Yerhandlungen, die eine immer scharfere Zu- 
spitzung der Lage brachten, es nicht fiir notwendig hielten, 
aueh nur geringe Abstriche von ihren Forderungen vorzu- 
nehmen, obwohl die Besichtigungen nach jeder Richtung 
hin die Stichhaltigkeit der von Arbeitgeberseite vorge- 
brachten Unterlagen bewiesen hatten. Gerade dieser Ver- 
handlungsausschnitt zeigt besonders deutlich, daB sich die 
Gewerkschaften bei der Aufstellung ihrer Forderungen nicht 
von sachlich begriindeten Auffassungen leiten lieBen.

Nur bei wenigen Wirtschaftskampfen ist die offentliche 
Meinung in Deutschland so lebhaft ais Mitspieler in die Er- 
scheinung getreten wie in diesen Auseinandersetzungen. Die 
Industrie hat diesem Umstande friihzeitig Rechnung ge- 
tragen und die Presse mit eingehenden, auf durchschlagenden 
Zahlen aufgebauten Unterlagen iiber die Lage der Eisenwirt- 
schaft und die Auswirkungen der vorliegenden Forderungen 
unterrichtet. Die Antwort auf die stets ruhig gehaltenen 
und sachlichen Einwendungen der Industrie war leider in 
vielen Fallen lediglich eine standige, mechanische Wieder- 
holung gehassiger gegen die Unternehmerschaft gerichteter 
Anwiirfe. Gust a v Stolper hat der Industrie, obwohl er 
in mancher Beziehung ebenfalls ihren Standpunkt ablehnte, 
fur die Art und Weise, mit der sie die offentliche Meinung 
unterrichtete, im „Deutschen Volkswirt“ vom 9. Dezember 
1927 „riickhaltlose Anerkennung“ zuteil werden lassen. Er 
betont, die sozialdemokratische und naturlich erst recht 
die kommunistische Presse habe sich nur auf Schmahungen 
und Verdachtigungen der Gegenseite beschrankt, wahrend 
auf Seite der Arbeitgeber in der ganzen Zeit des Kampfes 
offentlich noch kein scharfmacherisches Wort gefallen sei. 
Wenn Stolper seine Feststellungen auf die sozialdemo
kratische und kommunistische Presse beschrankt, so mussen 
wir heute erganzend hinzufiigen, daB aueh andere Blatter 
in manchen Fallen versucht haben, statt mit ruhiger Sach
lichkeit mit den Waffen unberechtigter Vorwiirfe in die 
Auseinandersetzungen einzugreifen, so eine Einigung nur 
erschwerend.

Besonders kennzeichnend fiir die Art der Kampfes- 
fiihrung der Gewerkschaften und des durch sie beeinfluBten 
Teiles der offentlichen Meinung war ihre Stellungnahme zu 
der Stillegungsanzeige der Industrie. Der ernste Eindruck 
dieser NotmaBnahme sollte unter allen Umstanden ver- 
wischt werden. Ais geeignete Handhabe hierzu bediente man 
sich des Schlagwortes, das in vielen Spielarten in der Links- 
presse wiederkehrte: „Das Unternehmertum leistet Wider
stand gegen die Staatsautoritat!“ Einer ernsthaften Wider- 
legung bedurfte dieses Schlagwort nicht, zumal da sich die 
ArbeitgebermaBnahmen durchaus im Rahmen der gesetzlich 
festgelegten Bestimmungen hielten und geradezu einen Ver- 
zicht auf sonst etwa in Frage kommende KampfmaBnahmen 
bedeuteten. Mit vielem Recht hat man gegenuber dieser 
Verdachtigung des Unternehmertums hervorgehoben, was 
bei den Gewerkschaften ais „Wahrung berechtigter Belange
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gelte, werde bei den Unternehmern ais Widerstand gegen 
die Staatsgewalt11 bezeichnet, so daB es fast den Anschein 
habe, ais setzten sich die Gewerkschaften mit der Staats- 
gewalt gleich. Was man im ubrigen von den Behauptungen 
einiger Gewerkschaften in dieser Richtung zu halten hat, 
konnte man vor kurzem vor allem daran sehen, daB sich die 
Gewerkschaften, die angeblichen Kapitolswachter der 
Staatsautoritat, nicht scheuten, bei dem Kampf in der 
sachsischen Huttenindustrie einem verbindlich erklarten 
Schiedsspruch zum Trotz den Streik auszurufen, der in 
diesem Falle ohne weiteres ais ungesetzlich  und den 
S taatsgedanken unterwiihlend bezeichnet werden 
muB. Aber auch schon wahrend der Auseinander- 
setzungen in der Ruhreisenindustrie machten es ver- 
schiedene Ereignisse offenbar, daB hinter diesem ange - 
lichen Schutz der Staatsgewalt ganz andere Beweggrunde 
standen, ais viele Verfechter des Schlagwortes wahr haben 
wollten. Insbesondere der bekannte Kampfaufruf Lob es 
„Gegen die Kapitalsmonarchen“ im Vorwarts beweist, daB 
bei dem Kampf in der GroBeisenindustrie ganz bestimmte 
politische und vor allen Dingen sozialistische Machtanspruche 
im Hintergrund standen, die obendrein durch wahltaktische 
Erwagungen beeinfluBt waren.

Der angebliche Kampf des Unternehmertums gegen die 
Staatsgewalt legt bei der Riickschau auf die vergangenen 
Ereignisse noch eine andere viel wichtigere TJeberlegung 
nahe. Die Tatsache, daB auch diese Verhandlungen durch 
einen Verwaltungsakt beendet wurden und diese MaB- 
nahme des Staates bereits unverkennbar auf den Yer- 
handlungsgang selbst vorauswirkte, laBt von neuem die 
auBerordentlich wichtige Frage aufwerfen, ob es uberhaupt 
Aufgabe des Staates sein kann, in der Weise, wie es mehr 
und mehr in Deutschland iiblich geworden ist, in die Rege- 
lung der Arbeitsverhaltnisse in der Wirtschaft einzugreifen. 
Wenn es das Wesen der tariflichen Vereinbarung sein soli, 
eine selbstverantwortliche Regelung der beteiligten Parteien 
herbeizufiihren, so ist jedenfalls die Selbstverantwortlichkeit 
in entscheidender Weise dadurch bedroht, daB die Parteien 
durch die meist schematische Handhabung des Schlich- 
tungsverfahrens sich von vornherein darauf einstellen 
mussen und konnen, der Staat werde im Notfalle schon 
eine zwangsmaBige Entscheidung treffen. Besonders ge- 
fahrlich wirkt diese Entwicklung, wenn der amtliche 
Schlichter und nach ihm der Reichsarbeitsminister, beide 
naturgemaB ohne sehr genaue Kenntnis der einzelnen In- 
dustriezweige und Betriebe, zum Ausgangspunkt ihrer Ent
scheidung mehr oder weniger bewuBt die vorliegenden 
Forderungen und n icht, wie es richtig ware, die 
Leistungsfahigkeit der Industrie nehmen. Es soli zwar 
auch vom Standpunkt der Eisenindustrie nicht verkannt 
werden, daB der in diesem Falle beteiligte Schlichter
_ freilich mit begrenztem Erfolge — versucht hat,
in seiner Entscheidung die Lage der Betriebe selbst 
nach Moglichkeit zu beriicksichtigen. DaB aber die 
eben gekennzeichnte Entwicklung in gefahrdrohender 
Weise zunimmt, dafiir hat noch in diesen Tagen das 
Reichsarbeitsministerium selbst den Beweis erbracht, ais 
es die Verbindlichkeitserklarung des Schiedsspruchs in der 
mitteldeutschen Metallindustrie mit der Begrundung ab- 
lehnte, zwischen den von dem Schiedsspruch bewilligten 
Satzen und den Forderungen der Arbeiterschaft bestehe 
noch ein zu groBer Unterschied. Die Gewerkschaften ziehen 
aus dieser Abirrung des deutschen Schlichtungswesens 
ganz unverkennbar die Folgerung, am besten mit moglichst 
weitgespannten Forderungen in die Yerhandlungen ein- 
zutreten, weil dadurch ihre Aussichten auf einen moglichst

o-roBen Gewinn besonders gut sind. Nur so kann man sich 
iedenfalls die Hohe der Forderungen erklaren, welche die 
Gewerkschaften fiir die Verhandlungen in der rheimsch- 
westfalisehen Eisenindustrie anmeldeten, und gleichzeitig 
die Hartnackigkeit, mit der sie bis zum SchluB an ihnen 
festhielten. Die Verantwortung nahm ihnen ja der Staat 
ab Sollte in dieser Ueberspannung der amtlichen Schlich- 
tungstatigkeit nicht viel eher eine Gefahrenąuelle fiir die 
Wirksamkeit staatlichen Eingreifens und damit die Staats
autoritat liegen, ais in dem gesetzlich móglichen Schritt, 
den die Konzerne der GroBeisenindustrie im auBersten 
Notfall zu gehen fur ihre Pflicht hielteri ?

Erfreulicherweise beginnt sich fiir die Auswiichse des 
deutschen Schlichtungswesens auch ein gewisses Ver-
standnis in Gewerkschaftskreisen anzubahnen. So fmden 
wir im „Deutschen Metallarbeiter“, der Wochenschrift des 
Christlichen Metallarbeiterverbandes, in einer Betrachtung 
von Karl Schm itz iiber „Lehren aus dem Eisen- 
k on flik t“ den bemerkenswerten Satz: „Das ist die
Acliillesferse unseres Schlichtungswesens, daB die Parteien 
mit hochgespannten Forderungen an den Verhandlungs- 
tisch herantreten, bei der Proklamierung ihrer Forderungen 
beharren, sich um das, was aus den Forderungen letzten 
Endes werden soli, wenig sorgen und dem Schlichter allein 
die Yerantwortung fur einen Ausweg aufbiirden.“ Eine 
scharfere Kritik iiber die gewerkschaftliche Einstellung m 
der Kampfzeit ist wohl nicht moglich.

Trotz schwerer Bedenken gegeniiber den neuen Be- 
lastungen durch die Schiedsspriiche hat die Eisenindustrie 
davon abgesehen, die Stillegung zum 1. Januar 1928 zur 
Durchfiihrung zu bringen, und damit erneut ihren auf- 
richtigen Willen bekundet, auch unter Opfern den Wirt- 
schaftsfrieden nach Moglichkeit aufrechtzuerhalten. Leider 
aber muBte sich die Eisen schaffende Industrie sehr 
bald dariiber klar werden, daB die Selbstkostensteigerung, 
wenn die Wirtschaftlichkeit der Werke nicht stark ge- 
fahrdet werden sollte, nicht ohne eine Erhóhung der Verkaufs- 
erlóse zu tragen sein wiirde, zumal da die spatere Auslegung 
des Schiedsspruches durch die zustandigen Behorden 
nicht dem entsprach, was in den eigentlichenYerhandlungen 
zum Ausdruck gebracht worden war. Vergegenwartigt man 
sich, daB die Eisenindustrie mit dem BeschluB, eine maBige 
Preiserhohung vorzunehmen, einer durch sie selbst nicht 
geschaffenen Zwangslage Rechnung trug, dann gewinnt 
man das rechte AugenmaB fiir die Beurteilung der mannig- 
fachen Vorwurfe, welche die Eisenindustrie wiederum iiber 
sich ergehen lassen muBte. Sofern es sich bei den Kritikern 
des Beschlusses um diejenigen Kreise handelt, die der Eisen- 
preiserhohung wie jeder anderen GewinnschutzmaBnahme 
der Eisenindustrie grundsatzlich den Kampf ansagen zu 
mussen glauben, diirfen wir hier auf eine Auseinander- 
setzung mit ihnen verzichten. Das Bedauerliche ist nur, 
daB ihre Schlagworte teilweise auch von Stellen iibernommen 
wurden, denen eine derartige Grundeinstellung offenbar 
fernliegt.

Die deutsche Eisen schaffende Industrie hat sich in den 
vergangenen Jahren, besonders seit ihr das Wiedererstehen 
der Verkaufsverbande eine Preispolitik wieder moglich 
machte, bei allen ihren PreismaBnahmen von dem Be- 
streben leiten lassen, sich selbst und der deutschen Wirt
schaft einen ruhigen Konjunkturverlauf zu sichern und, 
soweit es in ihrer Macht stand, Schwankungen nach Mog
lichkeit auszuschalten. Diese Politik, fiir die sie gerade von 
ihrer Abnehmerschaft wiederholt Anerkennung erfahren 
hat, ist ihr nur unter Opfern moglich gewesen. Das gilt 
sowohl fiir den Yerzicht auf die Ausnutzung vorhandener
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Sonderkonjunkturen — man denke nur an den englischen 
Bergarbeiterstreik —  wie vor allem gerade auch fiir die 
Hinausschiebung der Erhohung bis zum gegenwartigen 
Zeitpunkt, obwohl die in den letzten Jahren standig ge- 
stie^enen Gestehungskosten, insbesondere infolge steuer- 
łicher und sozialpolitischer MaBnahmen, schon langst eine 
Erhohung gerechtfertigt hatten. Schon im Marz 1927 
muBten die Gutachter des Reichswirtschaftsministeriums 
feststellen, daB die Ertragnisse der Hiittenwerke nur gerade 
ausreichten zur Deckung der erforderlichen Abschreibungen 
und zu einer halbwegs ausreichenden Verzinsung der an- 
gelegten Kapitalien. Die Ertragnisse sind inzwischen von 
Monat zu Monat gesunken aus Griinden, die in den letzten 
Wochen von maBgebenden Herren der Eisenindustrie so 
eindringlich dargelegt wurden, daB auf ihre nahere Kenn- 
zeichnung hier verzichtet werden kann.

Unter diesen Umstanden muBte es fiir jeden Einsichtigen 
unbedingt verstandlich sein, wenn die Eisen schaffende In
dustrie von dem Recht Gebrauch machte, das grundsatzlich 
k e i n e m  Wirtschaftszweig verwehrt werden kann und ernst- 
lich auBer der Kohlen- und Eisenindustrie auch nicht ver- 
wehrt wird, dem Recht auf Preiserhóhung. Die Eisen schaffende 
Industrie hat in dieser Richtung um so mehr Anspruch auf 
Verstandnis, ais die neuen Verbandspreise im Durchschnitt 
nur unwesentlich iiber denen des Jahres 1925, dem Zeit
punkt der Griindung der meisten in Frage kommenden 
Verbande, liegen. Die Grobblechpreise iiberschreiten z. B. 
nur um 1 JłM  die Preise des Jahres 1925; die Halbzeug- 
preise bleiben sogar um 5 JłM  hinter den Preisen zuriick, 
die im gleichen Jahre vor der Bildung des Halbzeug- 
verbandes auf dem freien Markt bezahlt wurden. Dem- 
gegeniiber kann der Vorwurf eines „Preisdiktates“ der 
Eisenindustrie oder von „iiberhohten Verbandspreisen“ 
wirklich nicht verfangen. Wer solche Anwiirfe erhebt, hat 
entweder keinen Willen zur Unparteilichkeit oder aber 
keine Kenntnis von den wahren Verhaltnissen. Das gleiche 
Urteil darf man getrost aussprechen, wenn man bedenkt, 
daB die tatsachlichen Werkserlose im Durchschnitt fiir Stab
eisen, d. h. also die nach Durcheinanderrechnung der In- 
lands- und mittelbaren und unmittelbaren Auslandsverkaufe 
an die Werke je t abgefiihrten Erlose, sich vor der Preis- 
erhohung auf 117 bis 118 JłM  beliefen und nach der Er
hohung etwa 120 JłM  erreichen, was gegeniiber der Vor- 
kriegszeit insgesamt eine Steigerung von etwa 10 % be- 
deutet. Man stelle dem die allgemeinen Teuerungszahlen 
oder die einzelnen Mehrzahlen der yerschiedenen Waren- 
gruppen gegeniiber!

Die deutsche Eisenindustrie braucht in ihrer Preis- 
politik auch einen Vergleich mit dem Preisgebaren der 
auslandischen Eisenindustrie nicht zu scheuen. Das 
einzige, was die Eisenindustrie bei derartigen Vergleichen 
allerdings verlangen kann und muB, ist, daB Vergleiche 
mit den Landern gezogen werden, in denen vergleichbare 
\ erhaltnisse vorliegen. Diese sind nicht vorhanden in 
Staaten, dereń Wirtschaftsleben noch stark durch in- 
flationistische Erscheinungen gekennzeichnet ist, was vor 
allem fiir die westeuropaischen Eisenlander gilt. Wenn die 
deutsche Arbeiterschaft sich verstandlicherweise dagegen 
wehren wurde, auf den Lohnstand dieser Lander herab- 
gedriickt zu werden, so kann man ebensowenig von der 
deutschen Eisenindustrie verlangen, die dortigen Preis- 
verhaltnisse fiir sich ais maBgebend zu betrachten. Die- 
jenigen, die sich so gerne iiber die angebliche Hohe der 
deutschen Inlandspreise im Hinblick auf die Weltmarkt- 
preise entriisten, sind sich offenbar kaum der Tatsache 
bewuBt, daB es sich bei diesen Weltmarktpreisen eben nur

um die inflationistischen Eisenpreise Westeuropas liandelt. 
Vergleicht man in der richtigen Weise, so ergibt sich z. B., 
daB zu Beginn dieses Jahres der Unterschied zwischen dem 
Weltmarktpreis fiir Stabeisen fob Antwerpen und dem 
englischen Inlandspreise 62,50 JłM, dem polnischen 
54,03 JIM, dem osterreichischen 68,50 JłM , dem tsche- 
chischen 82,74 JIM  und dem amerikanischen 103,85 JIM  
betrug, wahrend sich fiir Deutschland ein Unterschied von 
40 JłM  ergab. Der derzeitige deutsche Eiseninlandspreis- 
stand ist also der niedrigste aller Eisen erzeugenden Lander 
mit Goldwahrung.

Von der Ausnutzung einer Monopolstellung durch die 
Eisen schaffende Industrie zu reden, ist daher vollig ab- 
wegig, ganz abgesehen davon, daB man uberhaupt nicht 
davon sprechen kann, daB die deutsche Eisenindustrie ein 
Monopol besitzt. Es muBte daher mit Recht Aufsehen er- 
regen, daB der Reichswirtschaftsminister, der den Erzeuger- 
kartellen der Eisenindustrie „eine monopolahnliche Stellung“ 
beilegt, auf Grund der Kartellverordnung vom Jahre 1923 
wegen Gefahrdung der Gesamtwirtschaft oder des Gemein- 
wohls gewisse Ausnahmebestimmungen gegen die in Frage 
kommenden Kartelle erlassen zu sollen glaubte. Bei der 
Bedeutung, die dieser Stellungnahme dem Urheber und der 
Sache nach zukommt, ist es verstandlich, daB die betroffenen 
Verbande gegen diesen in der deutschen Kartellgeschichte 
einzigartig dastehenden Vorwurf in einem der Oeffentlich- 
keit bereits bekannt gegebenen Schreiben entscliieden Ein- 
spruch erhoben haben. Es bleibt abzuwarten, was der 
Minister zur Wiedergutmachung der schweren Schadigung 
des Ansehens der deutschen Eisen schaffenden Industrie in 
der Oeffentlichkeit zu tun gedenkt. Bedauerlich bleibt, 
daB er diese durch nichts gerechtfertigte MaBnahme iiber- 
haupt ergriffen hat, die einen so gefahrlichen Riickfall in 
Formen der Zwangswirtschaft bedeutet, daB auch andere 
Industriezweige diesen Vorgang zum eigenen Besten be- 
achten miissen. Die Eisenpreiserhóhung hatte vermieden 
werden konnen, wenn der Reichsarbeitsminister, der auf 
dem Gebiet der Lohn- und Arbeitszeitfestsetzung ein nahezu 
liickenloses Monopol besitzt und ausiibt, die selbstkosten- 
steigernde Auswertung seiner MaBnahmen in starkerem 
MaBe beachtet und die Wechselwirkung zwischen Sozial- 
und Wirtschaftspolitik in Rechnung gestellt hatte3).

Zoll- und H andelspolitik.
Aus den handelspolitischen Ereignissen des Jahres 1927 

sind fur die deutsche Eisenindustrie von besonderer Bedeu
tung der Vertrag mit Frankreich, die Verhandlungen mit 
Polen und die Verhandlungen mit der Tschechoslowakei ge
wesen. Inwieweit die besonderen Belange der deutschen 
Eisenerzeugung durch den deutsch- franzósischen Han- 
delsvertrag beriihrt werden, ist in der Zeitschrift „Stahl 
und Eisen“ seinerzeit eingehend dargelegt worden4). Auch 
heute laBt sich ein abschlieBendes Urteil iiber diesen Vertrag 
noch nicht fallen. Die skeptische Aufnahme, die das Ab-

3) In  seiner Reiehstagsrede Tom 10. Februar 1928 hat der 
Reichsarbeitsminister seinerseits auf die Fe3t3tel]ung W ert ge
legt, „dafi bei den Verhandlungen im Dezember alleraeits davon  
ausgegangen wurde, daB nennenswerte Preissteigerungen ver- 
m ieden werden miiBten". E s ist im H inblick auf die Beurteilung 
der Eisenpreiserhóhung in der O effentlichkeit bedauerlich, daS 
Dr. Brauns hier die K larheit des Ausdrucks verm issen laBt, die 
ihm sonst nachgeriihmt wird. Wir yerweisen lediglich auf den  
Aufsatz von E r n s t  P o e n s g e n  [S t. u. E . 48 (1928) S. 179/80], 
welcher eindeutig und unwidersprochsn die Saohlage wieder- 
gegeben bat. D ie weiteren Batnsrkungen d33 Reichsarbeits- 
m inisters zu den so bedeutsam sn Kam pfen in der GroBeisen- 
industrie hatten erstaunlicherweise lediglich polemische3 Geprage, 
so daB wir uns es hier ver3agen m oehten, nahsr darauf einzugehen.

*) Siehe St. u. E . 47 (1927) S. 1490.
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kommen seinerzeit gefunden hat, hat sich bisher gerecht- 
fertigt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich tatsachlich 
die deutsche Ausfuhr nach Frankreich entwickeln kann. 
Bemerkenswert fiir die franzosische handelspolitische Lage 
ist jedenfalls die Tatsache, daB das Jahr 1927 der franzósi- 
schen Handelsbilanz einen AusfuhriiberschuB von mehr ais 
2 Milliarden Fr. gebracht hat, wahrend der UeberschuB 
des Vorjahres nur 79 Milllionen Fr. betragen hatte. Man m d  
daraus allgemein den SchluB ziehen diirfen, daB es en 
franzosischen Ausfuhrbelangen jedenfalls in groBerem Ma e 
gelungen ist, auf dem deutschen Absatzgebiet festen FuB zu 
fassen, ais umgekehrt der deutschen Industrie, die ander- 
seits sich ja einer auBerordentlich starken Vermehrung des 
Handelsbilanz-Passivums gegeniibersieht. Der Wirtschaits- 
kampf mit Polen war bis zu Ende des Berichtsjahres noch 
nicht beendigt, wenn auch in den letzten Monaten wenig- 
stens die Einigung iiber grundsatzhche Fragen gewisse Fort- 
schritte gemacht hat. Sowohl bei Polen ais auch bei hrank- 
reich liegen fur die Verhaltnisse in der Eisenindustrie die 
Dinge insofern gleichartig, ais es sich hier um Lander 
handelt, dereń Preis- und Lohnhohe aus Griinden der noc 
nicht endgiiltigen Wahrungsstabilisierung erheblich unter 
dem deutschen liegt. Ist bei diesen Zustanden im Yerhaltnis 
zu Frankreich besonders die nordwestliche Eisenindustrie 
der Leidtragende, so wirkt sich die Bedrohung der polnischen 
Unterbietung in erster Linie zum Schaden der oberschlesi- 
schen Eisenindustrie aus. In allen Vertragsverhandlungen 
zwischen Deutschland und anderen Landern liat man es 
leider bisher vermieden, das gegenseitige Verhaltnis der 
Zolltarife bei Verhandlungen, die wir mit anderen Staaten 
ftihren, zum Angelpunkt der grundsatzlichen Auseinander- 
setzung zu machen. Es ist ganz naturlich, daB Forderungen 
und Gegenforderungen auf gleiclier Grundlage gar nicht ver- 
handelt werden konnen, wenn der eine Partner seine Er- 
zeugnisse mit einem prozentual viel hóheren Schutz umgibt 
ais der andere. Es soli damit nicht einer allgemeinen Auf- 
wertung der deutschen Zoile das Wort geredet, sondern die 
Bedeutung dieser Frage lediglich fiir den Erfolg der zu 
fiihrenden Verhandlungen in den Vordergrund geriickt 
werden. Die polnischen Eisenzólle z. B. liegen gegenwartig, 
wo sie durch Inflation nicht nach Goldbasis berechnet wer
den, trotzdem auf der doppelten Hohe der deutschen. Polen 
fordert aus Griinden seiner besonderen Verhaltnisse einen 
Anteil am deutschen Inlandsmarkt. Mit derselben Berechti
gung wird man fiir die deutsche Eisenausfuhr einen Anteil 
am polnischen Inlandsmarkt fordern mussen und um eine 
entsprechende Herabsetzung der polnischen Eisenzólle zu
kampfen haben.

Inwieweit auch hier die Schwierigkeiten durch pnvat- 
wirtschaftliche Abmachungen gemildert werden konnen, 
steht dahin. Es verlohnt sich aber, in diesem Zusammenhang 
auf einige grundsatzliche Fragen einzugehen, die in der 
Oeffentlichkeit haufig erórtert werden und die gegenseitigen 
Abhangigkeiten einer Politik privatwirtschaftlicher Ab
machungen und der aintlichen Handelspolitik betreffen.

Es ist unter dem Eindruck des Zustandekommens 
vieler internationaler Abmachungen die Meinung aufge- 
kommen, diese Vertriige hatten die Wirkung, daB die Zoile 
gewissermaBen nebensiichlich geworden seien. Dieser Auf- 
fassung liegt nur eine sehr oberflachliche Betrachtung der 
zwischenstaatlichen Abmachungen zugrunde. Bekanntlich 
drehen sich diese Abmachungen in erster Linie darum, die 
Absatzmarkte aufzuteilen, das heiBt die verschiedenen 
Partner bemiihen sich, fiir ihre Industriegruppen an den 
aufzuteilenden Absatzgebieten einen moglichst hohen An
teil zu bekommen. Selbstverstandlich bemiBt sich die Hohe

des schlieBlich zugestandenen Anteiles fiir den Vertrags- 
gegner in erster Linie nach dessen Aussicht, seine Ware im 
freien Wettbewerb im Marktgebiet des anderen durchsetzen 
zu konnen. Bei dieser Einschatzung der Wettbewerbsfiihig- 
keit des Gegners spielen naturlich die die Preisbemessung 
unter Umstanden stark beeinflussenden Zollgefalle eine 
wichtige Rolle. Praktisch gesprochen bedeutet das, daB das 
zuzugestehende Einfuhr- oder Verkaufskontingent um so 
hoher sein muB, je niedriger der Zoll ist. Wurde man bei 
bestehenden Abmachungen die Zollgrenze einfach fallen 
lassen, so wurden zwanglaufig damit die wirtschafthchen 
Grundlagen fur das Zustandekommen eines derartigen Ver- 
trages erschuttert sein, mithin der Vertrag selbst nur wieder 
auf einer anderen Grundlage geschlossen werden konnen.
Die bestehenden Zollgesetze muB man also notwendigerweise 
ais Bestandteil jeder internationalen Abmachung betrachten.
Da gerade fiir die Eisenindustrie diese Fragen schon mehr- 
fach praktisch geworden sind, verdienen sie besondere Be- 
achtung. Die Wettbewerbslage Polen gegenuber wird 
sich mit der Aufhebung der jetzt dort bestehenden 
Einfuhrverbote stark verschlechtern. Ein Ausgleich 
mit handelspolitischen Mitteln erscheint allerdings kaum 
gegeben.

Was die Verhandlungen mit der Tschechoslowakei 
anbetrifft, so gehort auch dereń Eisenindustrie zu den- 
jenigen, die mit yerhaltnismaBig sehr niedrigen Gestehungs- 
kosten arbeiten. Auch hier besteht wiederum der Zustand. 
daB der Schutz, den diese Industrie im Inland genieBt, ein 
Vielfaches des deutschen Zollschutzes ausmacht. Bisher 
haben die laufenden Verhandlungen greifbare Ergebnisse 
noch nicht gezeigt. Es ist aber kaum zu erwarten, daB es 
in dem Vertrag gelingen wird, die Zollhohe der Tschecho
slowakei wirklich erheblich herabzudriicken. Dieser Erfolg 
ist bisher in keiner der vielen Vertragsverhandlungen zu 
verzeichnen. Das allgemeine Bild, das sich bei der jetzt 
eingetretenen Ruhepause unserer handelspolitischen Be
ziehungen mit anderen Landern ergibt, laBt deshalb fiir 
einen groBen Teil der getatigten Abkommen das Urteil zu, 
daB wir trotz mancher TarifermaBigungen, die wir im Aus- 
land durchgesetzt haben, in dieser ersten Stufe der V er- 
handlungen wesentlich nicht iiber die Durchsetzung der 
allgemeinen Meistbegunstigung hinausgedrungen sind. Das 
Urteil iiber reine Meistbegiinstigungsvertriige, wie wir sie 
bekanntlich mit den Vereinigten Staaten und England 
haben, steht heute fest. Sie sind fiir uns unzureichend. 
Zwischen einem Vertrag, der auBer der Meistbegiinstigungs- 
klausel auch noch Tarifabkommen hat, die aber auf einer 
stark unterschiedlichen Grundlage der Zollhohe zustande 
gekommen sind, und einem reinen Meistbegiinstigungsver- 
trag besteht aber in Wirklichkeit kein so groBer Unterschied, 
wie es auBerlich den Anschein haben muB. Wir nennen ais 
Beispiel Spanien und Italien, die Lander, die sich mit allen 
Mitteln industriell zu verselbstandigen suchen und insbe
sondere auBer einer fortwahrenden Erhohung der Zollsatze 
noch die Waffe des „administrativen Protektionismus" vor- 
ziiglich anzuwenden wissen. Mit Spanien besaBen wir ein 
recht giinstiges Tarifabkommen, das dieses Land doch nicht 
daran gehindert hat, besonders den deutschen Eisenabsatz 
vollkommen zu vernichten. In ItaUen diirften fiir eine Reihe 
von Erzeugnissen, worunter sich auch Eisenerzeugnisse 
in groBem Umfang befinden, die Verhaltnisse ganz ahnlich 
liegen. Man kann sogar fiir alle Lander, dereń Zolltarife 
gegeniiber der Vorkriegszeit stark iiberhóht sind, so daB sie 
in keinem Verhaltnis zur deutschen Zollbelastung mehr 
stehen, sagen, daB die mit ihnen getroffenen Handelsver- 
trage in ihrer endgiiltigen Wirkung iiber die reinen Meist-
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beeiinstigungsvertrage kaum hinausgehen werden. Selbst 
wenn man den Vorteil, daB unter Umstanden die Zoile des 
Tarifabkommens fiir den Vertragspartner gebunden sind, 

buhrend einschatzt, durfte unter den vorher gekennzeich- 
neten Voraussetzungen der allgemeine SchluB durchaus be- 
rechtigt sein. Sollte diese Erkenntnis nicht doch mit zu 
der Erklarung des unerwartet hohen Handelsbilanz-Passi- 
vums im Jahre 1927 mit 4 Milliarden J lJ l beitragen, nachdem 
einwandfrei erwiesen ist, daB sich die Fertigwareneinfuhr 
nach Deutschland stark vermehrt hat, wahrend sich die 
\usfuhr nur ganz wenig hob? Man kann aus dieser Er
kenntnis heraus die Frage aufwerfen, ob der Weg, den wir 
mit unserer Handelspolitik seit 1925 beschritten haben, 
richtig war oder nicht. Bei naherer Betrachtung der uns 
gegebenen Móglichkeiten wird man zugeben, daB es einen 
anderen Weg kaum gegeben hat, es sei denn, wir hatten auf 
die Entwicklung und das Bestehen ganz groBer Erwerbs- 
zweige von vornherein uberhaupt verzichtet. Wichtig fur 
die Beurteilung des bisher Erreichten ist in erster Linie die 
Tatsache, daB wir es zwar vermocht haben, mit unseren 
wichtigsten Wettbewerbslandern im weltwirtschaftlichen 
Warenaustausch auf den bedeutenden Absatzmarkten 
wieder gleichgestellt zu sein, daB auf der anderen Seite aber 
unsere auf Zollabbau des Auslandes gerichteten Bemuhungen 
vollkommen ohne Erfolg geblieben sind. Es gehort aueh sehr 
viel Optimismus dazu, zu glauben, daB die geplanten Zoll- 
senkungsmaBnahmen in dieser Richtung irgend einen Erfolg 
zeitigen werden. Die Mittel, die uns also bei fortgesetzter 
Weigerung vieler Lander, ihre Zollpolitik zu andern, fiir 
eine Steigerung der Ausfuhr noch zur Verfiigung stehen, sind 
deshalb aus dem handelspolitischen Riistzeug kaum noch zu 
gewinnen. Sie liegen vielmehr auf dem Gebiete der organi- 
satorischen Verbesserung der Selbstkostenverringerung und, 
man kann es in diesem Zusammenhang vielleicht aueh aus- 
sprechen, in einer Abkehr von gewissen immer noch vorwal- 
tenden Inflationsgebrauchen, die im Einzelgeschaft und 
nicht im erhohten Umsatz den Schliissel fiir den wirtschaft- 
lichen Erfolg zu finden hoffen.

Handelspolitisch durfte uns das Jahr 1927 in erster Linie 
davon uberzeugt haben, daB den starksten Riickhalt fiir 
unsere Beschaftigung nach wie vor der Inlandsmarkt bietet, 
und daB keine noch so eifrig betriebene Ausfuhrpolitik 
jemals einen Ersatz fiir die Steigerung des inlandischen 
Verbrauches zu stellen vermag. Gerade fiir die Eisenindu
strie, bei der das Verhaltnis zwischen In- und Auslands- 
absatz in den letzten beiden Jahren sehr starken Schwan- 
kungen unterlag, muB diese Tatsache zur Richtschnur 
fiir ihre grundsatzliche Einstellung gemacht werden. 
Die ganz auBerordentliche Verschlechterung der AuBen- 
handelsbilanz5) liegt einmal durchaus in der allgemeinen 
Entwicklungslinie unserer Handelsbilanz fiir das Jahr 1927. 
Insofern findet die starkę Zunahme der Einfuhr an Eisen und 
Eisenwaren eine natiirliche Erklarung, ais durch das be- 
kannte Kontingentsabkommen mit Lothringen und Luxem- 
burg schon zwanglaufig sich die Einfuhrzahlen heben 
mussen, wenn unser Inlandsabsatz steigt. Dąs war ja er- 
freulicherweise im verflossenen Jahre der Fali. Die Steige
rung der Eiseneinfuhr geht aber weit iiber das natiirliche 
MaB dieser Abmachungen hinaus. Sie ist insofern der beste 
Beweis fiir die Unrichtigkeit der gerade jetzt so viel ver- 
fochtenen Behauptung, daB die deutsche Eisenindustrie auf 
dem Inlandsmarkt ein Monopol besitzt. Diejenigen Mengen, 
die iiber die Kontingentsabkommen hinaus eingefiihrt 
werden, sind im Freimarkt in das Inland gebracht. Ihre 
Hohe zeigt, daB sie fiir die Gestaltung der Marktverhaltnisse 
in Deutschland mitbestimmend wirken mussen.

Die starkę Verringerung des Ausfuhriiberschusses von 
4 087 000 t im Jahre 1926 auf 1 634 000 t im Jahre 1927 ist 
besonders zu beklagen. In erster Linie hat sie ihren Grund 
in der Zerriittung der Weltmarktverhaltnisse durch das 
belgisch-franzósische Franken-Dumping. Diese Frage ist 
aueh fiir das Jahr 1927 von groBter Bedeutung fur die Wirt
schaftslage unserer Eisenindustrie geblieben. Die Wieder- 
herstellung normaler Zustande auf dem internationalen 
Eisenmarkt kann aueh erst mit ihrer Lósung erwartet werden.

5) Siehe S. 194 dieses Heftes. (SchluB folgt.;

Ueber die Anwendung der theoretischen Chemie auf einige fiir die 
Stahlerzeugung wichtige Vorgange.

Von $r.=3ng. Hermann Schenck in Aachen.
[M itteilung aus dem StahlwerksausschuB des Yereins deutscher E isenhiittenleute1).]

Jede chemische Umsetzung ist in ihrem Verlauf den all- 
gemeingiiltigen Gesetzen der Thermodynamik unter- 

worfen; die metallurgischen Reaktionen, die die Herstel
lung des Roheisens, des Stahles oder beliebige andere 
huttenmannische Vorgange begleiten, nehmen hierin keine 
Ausnahmestellung ein.

Die Giiltigkeit der thermodynamischen Gesetze fiir 
chemische Vorgange findet ihren Ausdruck in dem Vor- 
handensein des „Gleichgewichtszustandes“, unter dem man 
jenen Zustand versteht, bei dessen Erreichen die Triebkraft 
der Reaktion zu Nuli wird. womit dann jeder weitere Umsatz 
der Stoffe unmoglieh ist.

Die im Laufe der Jahre gut untersuchte Reaktion:
2 CO ^  C02 +  C 

war mit eine der ersten, bei dereń Erforschung man auf 
die technische Bedeutung des Gleichgewichtszustandes auf- 
merksam wurde. Die Wichtigkeit, die dieser Umsatz ins-

:) Auszug aus Bericht Nr. 134 des Stahlwerksausschusses 
des Vereins deutscher E isenhiittenleute. Der Bericht ist im  
Pollen Wortlaut erschienen im Arch. Eisenhuttenwes. 1 (1927 28)
S. 483/97.

besondere fiir zahlreiche huttenmannische Vorgange be
sitzt, macht ihn zum lehrreichen Beispiel fur das Wesen des 
Gleichgewichtszustandes geeignet.

Der Umsatz kann seinen Verlauf sowohl von links nach 
rechts ais aueh umgekehrt nehmen, was durch die Schreib- 
weise versinnbildlicht wird. Die Richtung, die der Reak- 
tionsverlauf tatsachlich nimmt, ist jedoch abhiingig von 
Temperatur, Druck und Zusammensetzung der Gasphase. 
Abb. 1 enthalt die bekannte Boudouardsche Isobare fur 
den Druck 1 at. Die Kurve teilt das Diagramm in zwei 
Felder (I und II). Befindet sich das Gasgemisch seiner 
Temperatur und Zusammensetzung nach in Feld I, so kann 
die Reaktion lediglich im Sinne der Gleichung 2 CO C02 
+  C verlaufen; der umgekehrte Vorgang, die Oxydation 
von Kohlenstoff (C02 +  C ->  2 CO) erfordert unter allen 
Umstanden, daB das Gasgemisch seiner Temperatur und 
Zusammensetzung nach in Feld II gelegen ist. Auf der 
Kurve selbst ist der Umsatz weder in der einen, noch in der 
anderen Richtung móglich; es herrscht Gleichgewicht. Der 
Gleichgewichtszustand hat also die Bedeutung einer ge- 
fahrlichen Grenze, der jede Reaktion zustrebt, die sie aber
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von sich aus nicht iiberschreiten kann. Wohl kann das 
Ueberschreiten der Gleichgewichtsgrenze durch kiinstliche 
MaBnahmen, etwa Aenderung der Temperatur, des Druckes 
oder der KonzentrationsgróBen herbeigefiihrt werden; in 
diesem Falle gelangt das System aus dem Feld I in das 
Zustandsfeld II, wo der chemische Umsatz riicklaufig wird.

Mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes und des Nernst- 
schen Verteilungssatzes laBt sich der Gleichgewichtszustand 
und seine Verschiebung fiir eine gegebene Temperatur in 
die Form eines mathematischen Ausdruckes bringen. Wenn 
auch die Formeln infolge unserer mangelnden Kenntms 
der darin auftretenden Konstanten in vielen Fallen vor- 
laufig nur qualitativen Wert besitzen, so konnen sie zur 
Erkenntnis der Reaktionsmóglichkeiten doch wertvolle 
Dienste leisten. Die Aenderung der Gleichgewichtslage mit 
der Temperatur ist ebenfalls qualitativ erfaBbar. Gibt man 
namlich dem Massenwirkungsgesetze fiir die symbolische 
Reaktion:

aA +  bB +  . . .  =  eE +  fF +  ; ..  +  W 
die Form:

[A ]a • [B] b . . . =  K
[E ] e . [F] f . . .

indem man die Konzentration der unter Warmeentwicklung 
entstehenden Stoffe in den Nenner setzt, so wachst K nach
dem Prinzip vom kleinsten Zwang mit steigender und falit
mit sinkender Temperatur.

VOO SOO ffOO 700 ÓOO SOO 7000 7700 
Temperatur / r  °C

Abbildung 1. Gleichgewichts-Isobare fur 2 CO T l  C 0 2 - f  C.

Die Erfahrung, daB Phosphor und Mangan bei der Stahl
erzeugung aus der Schlacke in das Bad reduziert und 
wieder zuriickoxydiert werden konnen, beweist, daB es 
auch hier Gleichgewichtszustande gibt, bei dereń Ueber
schreiten sich die Reaktionsriclitungen umkehren. Damit 
soli nicht gesagt sein, daB die Gleichgewichtszustande im 
Verlaufe der metallurgischen Vorgange nun jedesmal er
reicht werden; dies ist in sehr vielen Fallen unwahrschein- 
lich. Trotzdem verliert die theoretische Betrachtungsweise, 
die immer mit dem Begriffe des Gleichgewichtszustandes 
arbeitet, nicht an Wert; sie gibt vielmehr erst die Mog- 
lichkeit. die Bedingungen zu erkennen, unter denen die 
gewunschten Reaktionen moglichst vollkommen ablaufen 
konnen, die entgegengesetzten unerwunschten Reaktionen 
hingegen ein moglichst eng begrenztes Feld finden. Man 
wird die Bedingungen zur Durchfiihrung einer gewunschten 
Reaktion ja stets so wahlen, daB die gewunschten Re- 
aktionsprodukte in moglichst groBer, die unerwunschten da
gegen in moglichst kleiner Konzentration auftreten konnen.

Fiir die Gleichgewichtslage der Entphosphorungs- 
reaktionen laBt sich folgender Ausdruck finden:

(S  P A )  [ ^ O ] 5
[1  P ]»j K 'Lp2o 5

/ ,  (FeO )3 , (MnO)3 , (CaO)3 , (MgO)3 ,

•(1 +  “ dT  +  “ dT  +  “ dT  +  +

Darin beziehen sich — wie auch in den folgenden Aus- 
driicken — die in eckigen Klammern befindlichen Kon
zentrationsgróB en  auf das Metallbad, die in runden Klam
mern auf die Schlacke. Die mit einem S bezeichneten 
GroBen sind die Gesamtkonzentrationen der Stoffe, wie sie 
durch die chemische Analyse ermittelt werden konnen, 
die iibrigen Konzentrationen beziehen sich auf die freien, 
also chemisch nicht weiter gebundenen Stoffe. ^  ̂ ^

Die linkę Seite der obigen Gleichung: 7)p =  [S p]26

kann man ais den Bestwert der Entphosphorung bezeichnen. 
Er wird auf das starkste beeinfluBt von der Konzentration 
des Eisenoxyduls im Metali oder — was infolge der Pro- 
portionalitat der Konzentrationen von freiem Eisenoxydul 
in Metali und Schlacke das gleiche bedeutet — von dem 
Gehalte der Schlacke an freiem Eisenoxydul. Sodann wird 
der Bestwert der Entphosphorung durch wachsende Ge
halte der Schlacke an freien basischen Komponenten er- 
hoht; jedoch iibt jede der Basen einen ihr eigentumlichen 
EinfluB auf den Wert der GroBe % aus, der in den Disso- 
ziationskonstanten D1; D2 usw. zum Ausdrucke kommt. 
Dieser bei jedem der basischen Schlackenbaustoffe ver- 
schiedene EinfluB wird durch den Sammelbegriff „Basi- 
zitat“ im allgemeinen nicht erfaBt. Durch wachsende 
Gehalte der Schlacke an Kieselsaure wird die Menge der 
freien Basen infolge von Silikatbildung und damit auch der 
Bestwert rjp lierabgesetzt. Die oft beobachtete Tatsache, 
daB durch Zusatz von Kieselsaure die Riickphosphorung 
eingeleitet wird, beweist, daB damit die Gleichgewichtslage 
iiberschritten wird und das System in das Reduktionsfeld 
gelangt. Steigerung der Temperatur erhóht die Kon
stanten K', Di usw. und fiihrt so zu einer Yerminderuna 
von rj p, womit die Erfahrung im besten Einklang steht, 
daB sich die Entphosphorung bei tieferen Temperaturen 
leichter vollzieht ais bei hóheren.

Der EinfluB von Kohlenstoff auf die Entphosphorungs- 
móglichkeiten ist erfaBbar, wenn man den Verlauf des 
Umsatzes FeO +  C ^ F e  +  CO in die Betrachtungen 
einbezieht. Die Ueberlegungen fiihren schlieBlich zu der 
Gleichung:

(1 P 20 5) P  c o

[2 P ] »  

(MnO)3

[C]5 K ' K " 5 L p 2os 

(CaO )3 , (MgO)3

D i D , + D , + +

Der EinfluB von Kohlenstoff auf die GroBe rip erscheint 
in der fiinften Potenz seiner Konzentration; er lieBe sich 
durch entsprechende Erhóhung des Partialdruckes von 
Kohlenoxyd ausgleichen, doch stóBt dies auf betriebliche 
Schwierigkeiten. Die GroBen K' und K” fallen nach tieferen 
Temperaturen hin ab, womit die Erfahrungstatsache, daB 
sich Phosphor bei tieferen Temperaturen auch in Gegen
wart von Kohlenstoff oxydieren laBt, theoretisch be- 
griindbar ist.

Fur die Grenze der Manganverbrennung laBt sich unter 
der Annahme, daB die Silikate in der Form RO • Si 0 2 
yorliegen, der Ausdruck entwickeln:
(1  MnO)

=  [2  Mn] (FeO)

+

K '
[1  Mn] (FeO) 

K ' • T)1
a  s i o 2)

i  +
(FeO) (MnO) (CaO) (MgO)

+  D 'r  + D \  +  D '4
+  3 S [M n]3 (FeO) (S P s0 6)

K '3 D x . (MnO)3 , (FeO)3 , (CaO)3 , (MgO)3
1 +  + “ d T + ‘



16. Februar 1928. Zyan und seine Yerbindungen im Hochofen. S tah l u n d  E isen. 201

Um die Oxydation von Mangan hintenanzuhaiten, wird 
man die Bedingungen so zu wahlen haben, daB die rechte 
Seite der obigen Gleichung einen moglichst geringen Wert 
a n n im m t .  Dies kann durch Verminderung der Konzen- 
trationen der sauren Komponenten Kieselsaure und Phos- 
phorsaure und durch Konzentrationserhohung der basischen 
Komponenten (m it Ausnahme von Eisenoxydul) in der 
Schlacke erzielt werden. Steigerung des Mangangehaltes 
im Metali fordert die Verbrennung, wahrend sie durch 
Temperatursteigerung infolge des damit verbundenen An- 
wachsens der GroBen K', D \  und D i ungiinstig beein- 
fluBt wird.

Die vorstehenden Gleichungen haben zunachst nur 
qualitative Bedeutung, solange die darin auftretenden 
Konstanten nicht zahlenmaBig bekannt sind. Nachdem 
eine Untersuchung von E. F a u st2) den Beweis erbracht 
hat, daB sich im Konverter der Gleichgewichtszustand der 
Reaktionen recht schnell einstellt, ist es wahrscheinlich, 
daB man durch eingehende Untersuchung der Temperatur, 
Schlacken- und Metallzusammensetzung im Konverter 
die GroBen der Konstanten zahlenmaBig ermitteln kann, 
womit die Gleichungen dann auch zur unmittelbaren Ueber- 
tragung auf die anderen Stahlerzeugungsverfahren brauch- 
bar waren. Professor Korber3) hat darauf hingewiesen, 
daB zur planmaBigen Untersuchung der Gleichgewichts- 
zustande auch der Hochfreąuenzofen vorziiglich geeignet 
ist. Die im Schrifttum enthaltenen Angaben iiber Schlacken- 
und Stahlzusammensetzung sind leider zur Auswertung in 
den meisten Fallen nicht geeignet, vor allem macht der 
Mangel an Temperaturmessungen die Benutzung manchmal 
sehr wertvoller Unterlagen unmoglich.

SchheBlich seien einige Ueberlegungen iiber die Vor- 
gange bei der Desoxydation des Stahles angeschlossen. 
Zur vollkommenen Entfernung aller Oxyde aus dem Metali 
gibt es nur einen Weg; es ist dies die Desoxydation mit 
Kohlenstoff im Vakuum oder unter neutraler Gasphase. 
Die Konzentration des im Metali bestandigen Eisenoxyduls 
kann durch den Ausdruck wiedergegeben werden:

[Fe OJ =  K, worin die GroBe K mit der Temperatur
*• J

wachst. Indem man das nach der Gleichung Fe O +  C 
-*■ Fe +  CO entstehende Kohlenoxyd absaugt oder fort- 
spiilt, hat man die Moglichkeit, den Partialdruck poo gleich 
Nuli zu machen, was zur Folgę hat, daB auch die Kon-

2) Arch. Eisenhiittenwe3. 1 (1927) S. 119/26 (Gr. B: Stahlw.- 
Aussch. 128).

3) Vgl. die sieh an den Originalbericht anschlieBende Er- 
órterung.

zentrationsgróBe [Fe O] dem Werte Nuli zustrebt. Es laBt 
sich leicht der Beweis fiihren, daB in diesem Falle auch die 
Konzentrationen samtlicher anderen im Stahle befindlichen 
Oxyde nach Nuli hinstreben. Vorlaufig scheint sich dieses 
Verfahren noch nicht wirtschaftlich durchfiihren zu lassen.

Alle anderen Desoxydationsmittel wirken mehr oder 
weniger unvollkommen. Beachtenswert ist, daB der che
mische Vorgang, den man etwa durch die schematische 
Gleichung darstellen kann: F e O + M ^ F e  +  MO4), da
durch in seiner Wirkung unterstutzt wird, daB das Des- 
oxydationsprodukt seinerseits bestrebt ist, Eisenoxydul 
aus dem Metali herauszulósen. Man kann die Gesichts- 
punkte fiir eine moglichst vollkommene Desoxydation etwa 
folgendermaBen zusammenfaśsen. Der Wirkungsgrad der 
Desoxydation wachst um so mehr:

1. je groBer die Differenz der Sauerstoffaffinitaten von 
Eisen und Desoxydationsmittel ist;

2. je groBer die Fahigkeit der ausgeschiedenen Des- 
oxydationsprodukte ist, das im Metali zuriickbleibende 
Eisenoxydul aufzulosen oder chemisch zu binden;

3. je geringer die Loslichkeit der Desoxydationsprodukte 
im Metali ist;

4. da sich ferner die Desoxydation — abgesehen von 
der mit Kohlenstoff — unter positiver Warmetonung 
abspielt, ist der SchluB zu ziehen, daB der Desoxy- 
dationsgrad um so groBer ist, je tiefer die Desoxy- 
dationstemperatur gewahlt wird.

In diesem Zusammenhange ist es wichtig, das Yerhalten 
der einzelnen, nach der Desoxydation im Metali zuriick- 
bleibenden Oxyde zu ermitteln. Neuere Untersuchungen 
von R. Schenck und Th. D ingm ann6) haben gezeigt, 
daB die Loslichkeit von Eisenoxyden in reinen Eisen- 
Sauerstoff-Legierungen bedeutend groBer ist, ais man im 
allgemeinen annimmt. Es hat den Anschein, daB die umkehr- 
bare Reaktion 4 Fe O Fe30 4 +  Fe die Loslichkeit des 
Sauerstoffs im Eisen stark beeinfluBt. Durch den Zusatz von 
Fremdstoffen andern sich die Yerhaltnisse in starkem 
MaBe; insbesondere ist dann der Sauerstoff nicht mehr 
allein an Eisen gebunden, die neu hinzukommenden Oxyde 
werden die Eigenschaften des Metalls jedes in ganz be
sonderer Weise beeinflussen. Eingehendere Untersuchungen 
hieriiber stehen noch aus; ihre Durchfuhrung ist in erster 
Linie an die Entwicklung solcher analytischen Verfahren 
gekniipft, die die einzelnen Oxyde zu trennen gestatten.

4) M sei das chemische Symbol des D esoxydationsm ittels.
5) Z. anorg. Chem. 166 (1927) S. 144.

Zyan und seine Verbindungen im Hochofen.
Von 3)r.*3rtg. W illi Haufe in Diisseldorf und ®r.^ng. Horst yon Schwarze in Hannover. 

[M itteilung aus dem HoohofenaussehuB de3 Vereins deutscher E isenhiittenleute1).]

Ueber das Vorkommen von reinem Zyan im Hochofen 
berichten lediglich R. W. Bunsen und L. P layf air2). 

die 1845 im Alfreton-Ofen betrachtliche Mengen Zyan ober
halb der Formen fanden. Bunsen gibt die Zusammen
setzung des Gases 65 cm oberhalb der Formen wie folgt an: 

58,05% N 2, 37,43 % CO, 3 ,18%  H z uud 1,34]% CN.

L) Auszug aus Bericht Nr. 90 des H ochofenausschusses des 
ereins deutscher Eisenhiittenleute. Der Bericht ist im  vollen  

Wortlaut erschienen im Arch. Ei3enhiittenwes. 1 (1927/28) 
S. 453/66.

!) J. prakt. Chem. 42 (1845) S. 145/88, 257/75 u. 385/400.
• Wedding; Ausfiih.rliches Handbuch der Eisenhiittenkunde,

. Aufl., 3. Abt. (Braunschweig: Fr. Vieweg & Sohn 1908) S. 244.

WM v n . „

Spatere Versuche, Zyan zu finden, scheiterten jedoch stets 
Mit Hilfe der Nernstschen Naherungsgleichung:

log K ' =  —  -- S ' —  +  2  v • 1,75 log  T -)- 2  v • C,
4,571 1

die es ermóglicht, Gleichgewichte chemischer Umsetzungen 
aus den Warmetonungen zu ermitteln, laBt sich errechnen, 
ob eine Bildung von Zyan in so groBem MaBe, wie Bunsen 
angibt, im Hochofen uberhaupt moglich ist. Mit der 
abgeanderten Formel

0 73 1
Iog W y  =  15 641 • ^  -  °>001 T -  ° ’8 

ergibt sich fiir den Alfreton-Ofen unter der Annahme des 
Gleichgewichtszustandes bei einer Gestelltemperatur von

26
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2200° ein Gehalt von hóchstens 0,01% CN. Bei einer 
Wasserstoffkonzentration von 3,18 %  im Alfreton-Ofen 
wiirde das gebildete Zyan sich sofort zu Blausaure umsetzen. 
Eine Bildung von Zyaniden nach der Formel 2 K +  (CJN)2 
=  2 KCN ist deshalb ausgeschlosssen.

Auch eine Zyanwasserstoff-Bildung nach der Formel.
2 C +  H 2 +  N 2 =  2 HCN — 59 700 cal 

ist in gro Berem Umfange nicht móglich, da sich nach der 
von W artenberg3) berichtigten Formel im Alfreton-Oten 
theoretisch nur 2,7 Raumprozent Blausaure bilden, die in 
der Praxis aber nie entstehen konnen. Eine Bildung aus 
Azetylen und Stickstoff, wiesieBerthelot‘)mitteilte und die 
Moissan und Hoyermann6) naher untersuchten, ist eben- 
falls nicht móglich, da eine Bildung von Azetylen im Hoch
ofen ais ausgeschlossen zu betrachten ist. Auch die Jint- 
stehung von Blausaure nach den Formeln:

2 C O  +  3 H 2 +  N 2 =  2 HCN +  2 H 20 ,
2 CH4 +  N 2 =  2 HCN +  3 H 2

muB in groBeren Mengen ais ausgeschlossen angesehen 
werden. Gruszkiewikz6) fand bei Behandlung einer 
Mischung von 54,62 % CO +  24,88 % N2 +  20,5 /0 H2 im 
elektrischen Lichtbogen nur 0,4% HCN. In keiner Ant- 
wort auf die Rundfrage, die an alle deutschen Hochofen
werke iiber ihre Erfahrungen mit Zyan und seinen yer
bindungen gerichtet wurde, war deshalb von dem Aut- 
finden von Blausaure die Rede. Die Bildung von Zyaniden 
durch das Einwirken von Zyan und Blausaure auf Alkalien
ist somit ausgeschlossen.

Eine kritische Durchsicht der gebrauchlichsten V er
fahren zur Herstellung von Zyaniden ergibt, daB die 
Fahigkeit, Zyanide zu bilden, vom Kalium zum Kalzium 
abfallt. Die Analogie mit den Warmemengen, die zur 
Reduktion der Oxyde notwendig sind, ist augenscheinlicli. 
Die Theorie von Car o7) laBt sich hiermit sehr gut in Ein
klang bringen, daB namlich zuerst Karbide gebildet werden, 
die nun ihrerseits mit Stickstoff Zyanide bilden, besonders 
da des ófteren Kaliumkarbide bei den alten Herstellungs- 
verfahren von Zyankalium gefunden wurden. Eine Berech
nung mittels der Nernstschen Naherungsgleichung fiir die 
Dissoziation von Oxyden:

lo g p  = +  1,75 log T +  2,8
4,571 T

ergibt, daB Kalium- und Natriumoxyd im Hochofen redu- 
ziert werden, wahrend die Reduktion von Bariumoxyd 
und Strontiumoxyd fraglich und die von Kalziumoxyd aus
geschlossen ist. Die Bildungstemperatur von Natrium- 
karbid, fur das die chemischen Konstanten bekannt sind, 
ergibt sich nach der Nernstschen Naherungsformel fiir den 
Alfreton-Ofen zu etwa 1820°. Die Bildung der Zyanide 
im Hochofen diirfte so vor sich gehen, daB Kalium und 
Natrium in der Zone der hóchsten Temperatur reduziert 
werden, mit dem Kohlenstoff Karbide bilden und durch 
Stickstóffaufnahme iiber das Zyanamid ais Zwischenstufe 
in Zyanide iibergehen, wobei die Zusammensetzung der 
Schlacke einen bedeutenden EinfluB ausiiben wird. Durch 
die Rundfrage wird bestatigt, daB die Hauptmenge der 
Zyanide sich dicht oberhalb der Formen auBerhalb der 
oxydierenden Zone bildet. Umstande, die die Entstehung 
von Zyankalium besonders begunstigen, sind hohe Tem
peratur, saure Schlacke und viel fester Kohlenstoff fiir die 
direkte Reduktion.

3) Z. anorg. Chem. 52 (1906) S. 312.
4) Ann. Chim. 150, S. 60.
5) Z. Elektrochem. 9 (1903) S. 83/5.

Chem.-Zg. 9 (1885) S. 449.
7) Chem. Ind. 18 (1895).

Gewóhnlich ist die Temperatur im Gestell so hoch, daB 
die Zyanide verdampft werden, mit den Gasen empor- 
steigen und sich zum groBen Teil in den Ansatzen im 
to ten  W inkel der R ast absetzen. Die fliissigen Alkahen 
dringen in das Mauerwerk, bewirken ein schnelles Ab- 
schmelzen der Steine und bilden so die Ursache der unteren 
Zerstórungszone im Hochofen. Auch die Schwajzfarbung 
von Steinen8) in der unteren Zone kann wohl auf die Wir
kung der Alkalien zuriickgefuhrt werden nach der Formel:

2 KCN +  C 0 2 +  O =  K 2C 0 3 +  2 C +  N 2, 

wofiir auch die Tatsache spricht, daB bei der Halberger- 
hiitte in diesen Steinen alles Zyankalium oxydiert ais 
Zyanat und Karbonat vorlag. Wenn undichte Kuhlkasten 
yorhanden sind, so ist die Móglichkeit gegeben, daB gróBere 
Mengen von Zyankalium ins Gestell gelangen und lastige 
Stichlochverstopfungen verursachen.

Die Wirkung des Zyankalium s ais Reduktions- 
und K ohlungsm ittel im Hochofen diirfte nur ais gering 
zu veranschlagen sein. In der Rundfrage gibt deshalb auch 
nur ein Werk an, daB bei schwer reduzierbaren Erzen die 
Anwesenheit von Zyankalium die Erzeugung steigere. Ais Ent- 
schwefelungsmittel diirfte dem Zyankalium und den Alkalien 
iiberhaupt nur eine ganz untergeordnete Rolle zukommen.

Die Bildung von Z yan stick sto fftitan  mit der 
Anwesenheit von Zyankalium erklaren zu wollen, diirfte 
verfehlt sein. Zyanstickstofftitan wird immer entstehen, 
wenn Titan, Kohlenstoff und Stickstoff aufeinander ein
wirken, wobei Druck und Temperatur eine nicht unbedeu- 
tende Rolle spielen. Hóherer Druck und Temperatur 
werden die Bildung begunstigen; bei Temperaturen iiber 
2000° jedoch scheint die Verbindung zu zerfallen. Osann9) 
gibt an, daB Zyanstickstofftitan von Sulfiden, insbesondere 
von Mangansulfid, gelóst wird. Hierfiir spricht die Tat
sache, daB sich Zyanstickstofftitan fast ausschlieBlich m 
den schlackenfórmigen Teilen, besonders in den mangan- 
sulfidreichen, findet. Ferner erklart sich so das Vorhanden- 
sein von Zyanstickstofftitan in Roheisen und Schlacke
sowie im Mischer.

Der Gichtstaub ist eine Fundstatte einer Menge 
anderer Yerbindungen, wie Zyanat, Dikaliumzyanamid, 
Blausaure, Eisenzyan, Berlinerblau und Rhodanverbin- 
dungen, die sekundar in den oberen kiihleren Zonen des 
Ofens auf Kosten des Zyankaliums gebildet werden, das 
unzersetzt bis hierher gelangte. In der Praxis ist man nur 
wenig iiber diese Verbindungen unterrichtet, da sie bei den 
ublichen Gichtstaubanalysen unberiicksichtigt bleiben.

Wahrend die meisten Zyanverbindungen infolge ihrer 
geringen Menge auf den W arm ehaushalt des Ofens 
keinen EinfluB ausiiben, diirfte dies beim Zyankalium 
nicht der Fali sein, obwohl in den meisten wissenschaft- 
lichen Warmebilanzen die Zyankaliumbildung keine Beriick- 
sichtigung findet. Durch die Bildung des Zyankaliums wird 
fester Kohlenstoff verbrauclit, der fiir die direkte Reduktion 
zum gróBten Teil verloren ist. Gleichzeitig tritt ein Warme- 
abfall ein, da die Warmetónung, bezogen auf die gleiche 
Menge Kohlenstoff, bei der Bildung von Zyankalium nicht 
so groB ist wie bei der Verbrennung zu Kohlenoxyd. Die 
Warmebilanz bei der Bildung von 1 kg KCN aus Kalium- 
oxyd gestaltet sich folgendermaBen.

W a r m e a u sg a b e :
kcal

K ,0  =  K 2 +  O —  92 000

W a r m e e in n a h m e :
kcal

O +  C =  CO +  29 300
K , + C 2N a =  2 K C N  +  2 - 3 1  300

gesam t —  92 000 gesam t +  91 900

S t. u. E . 40 (1920) S. 749.
0) S t. u . E . 41 (1921) S. 1487/9.
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Fur 1 kg KCN ergibt sich also eine Ausgabe von rd. 0,8 kcal, 
w o z u  0,28 k g  C verbraucht werden, die, zu Kohlenoxyd 
Ve r b r a n n t ,  692 kcal ergeben hatten. Fiir 1 kg gebildetes 
Z y a n k a h u m  tritt also ein Warmeverlust von rd. 693 kcal 
ein. Dies e n t s p r i c h t  einem Verlust von insgesamt 0,56 kg C, 
wenn ein Warmeabfall nicht eintreten soli. Auf den Alfreton- 
Ofen ubertragen ergibt sich dann ein Mehrverbrauch an 
Kohle von etwa 1 %. In jiingster Zeit wurde der EinfluB 
des Zyankaliums auf die Warmebilanz und den Wirkungs- 
grad des Hochofens untersucht von R. Franchot10) und 
besonders von S. P. K inney und E. W. Guernsey11). 
Franchot findet bei Gasproben aus dem Gestell einen Gehalt 
a n  Zyaniden von 0,144 kg/m3 und kommt zu dem Ergebnis, 
daB zum mindesten 37 % des Koksverbrauches und iiber 
70 % der Gaserzeugung der Zyanidspeicherung zuzu- 
schreiben sind. Diesen wohl zu hoch gegriffenen Angaben 
stehen die Ergebnisse von Kinney und Guernsey gegeniiber. 
Bei einem Hóchstgehalt von 0,03 kg/m3 an Zyaniden im 
Gas errechnen sie einen Warmeverbrauch von 1,6 kcal/min, 
was bei einer Verbrennung von 240 kg Koks in derselben 
Zeit nur einem Verlust von 0,3 % der im Gestell ver- 
fugbaren Warme entspricht.

i*) Min. Metallurgy 7 (1926) S. 368/74; 8 (1927) S. 55/60.
U) Techn. Paper Bur. Mines Nr. 390 (1926) S. 1/37.

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die Zyansalz- 
bildung durchaus unerwiinscht und schadlich ist. Die 
Nachteile, wie Abnutzung des Mauerwerks, Zerstorung der 
Stichlocher, hoher Koksverbrauch, wiegen bei weitem den 
geringen Nutzen auf, den das Zyan ais Reduktionsmittel 
und mittelbar ais Entschwefelungsmittel bietet. Da die Ent- 
stehung aber im gewohnlichen Hochofen nicht zu ver- 
meiden ist, ware es wichtig, aus der Gewinnung Nutzen 
zu ziehen. Versuche Langes12) liefen darauf hinaus, den 
fur die Schachtarbeit iiberfliissigen Teil des Gases an der 
Rast durch besondere Rohre abzuziehen und das Zyan- 
kalium abzuscheiden. Um den Gedanken der Zyankalium- 
gewinnung in die Tat umzusetzen, sind noch weitere Ver- 
suche notwendig. ErforderUch ware es vor allem, einheit- 
liche tyjd genaue Analysenverfahren anzuwenden, so daB 
die Ergebnisse der einzelnen Werke auch untereinander 
vergleichbar sind und eine Unterscheidung nach Zyan, 
Zyanwasserstoff und Zyaniden móglich ist. Daraus wurde 
man auch eine klare Erkenntnis der Entstehungsbedin- 
gungen gewinnen und so Mittel finden konnen, entweder 
die schadliche Bildung der Zyanide zu weitgehend einzu- 
schranken oder sie nutzbringend zu verwerten.

lJ) S t, u . E . 37 (1917) S. 281/5.

Die Kapitalisierung der Eisen- und Stahlindustrie in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika.
Von Dr. J. W. R eichert in Berlin.

(Die Gesamtkapitalanlage betragt gegenwdrtig uber 5 M illiarden  §• D as fremde K ap ita ł an lang- und kurzfristigen 
Terbindliehkeiten erreichl 31 %  der gesamten Kapitalardage. D ie Gesamtgewinne betrugen 1926 im  Verhaltnis zu den 
Gesamtakłiren 6 %  gegen 5 %  im  Jahre 1925. A n  Eeingeuńnnen dagegen wurden im  Vergleich zum Aktienkapital 11,5 
bzw. 8,8 %  erzielt. D ie Reingeuńnne. au f die Tonne RohstdhUeistungsfahigkeit berechnet betrugen 5,40  S Der Durch- 
schnittsbetrag der K apitalisierung je Tonne Rohstahlleistungsfdhigkeit erreichte 79 Der Gesamłumsatz der amerika- 
nischen Eisen- und Stahlindustrie betrug 1914 etwa 72 %  des Anlagekapitals. Der amerikanische Stahltrust hat im  
Yergleich zu seinen Gesamtaktiven in  Hóhe von 2454 M ili. nur 630 MiU. $ frem des K ap ito l. Seine unverteilten Ueber- 
schusse sind. bis 1926 au f uber eine M illiarde angewachsen. D er Umsatz des Stahltrustes betrug im  Yergleich zu seinen 
Gesamtaktńen nur 61 %  und im  Yergleich zum Aktien- und Obligationskapital 107 % . A u f  den K o p f  des Beschaftigten

erreichte der Umsatz des Trustes 5960 S .)

Wahrend zu Beginn des Jahrhunderts bei der Griindung 
der United States Steel Corporation die ganze Welt 

uber die Art amerikanischer Finanzierung in Atem gehalten 
wurde, ist es schon lange hieruber still geworden. Dennoch 
diirfte gerade in der Gegenwart, die der deutschen Wirtschaft 
so schwierige Finanzierungsaufgaben stellt, eine Unter
suchung uber den Stand der Kapitalisierung der Eisen- und 
Stahlindustrie in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
von h5chster Bedeutung sein.

Die amtliche Statistik pflegt regelmafiig iiber die Be- 
trage der in den H ochofen-, Stahl- und W'alz- 
werken angelegten K apitalien  zu berichten. Bereits 
vor zwei Menschenaltern hat man von funf zu fiinf Jahren der 
Oeffentlichkeit hieruber Mitteilungen gemacht. Es betrug 
in der Eisen- und Stahlindustrie der Yereinigten Staaten:

Jahr d a ; A nlagekapita l insgesam t d avon  in S tah l- a n d  W alz-
in  M iUionen $ w erken  in  M illionen $ %

18701) 121,7 61,1 =  50,2
18801) 209,9 116,5 =  52,7
18901) 414,0 278,6 =  66,7
19001) 590,5 441,8 =  73,9
19051) 948,7 709,1 =  73,6
1914*) 1 720,6 1258,4 =  73,1
1919*) 3 458,9 2 656,5 =  76,8
1926 (geschatzt )5 000,0 3 900,0 =  78,0

Ł) Nach dem Statistical A bstract of the U nited  States. 
ł ) Nach dem Biannual Census of M anufactures 1923. 

(Department of Commeree-Bureau of the  Census.)

Einer Yeroffentlichung der „Iron Trade Review“8) ver- 
danken wir eine Uebersicht iiber Gewinne, Kapitalisierung, 
Yermogen und Leistungsfahigkeit von 26 fuhrenden Stahl- 
und WalzwerksgeseUschaften der Yereinigten Staaten im 
Jahre 1926 (s. Zahlentafel 1).

Diese Uebersicht iiber die amerikanische Industrie ist 
leider nicht yollstandig. Es fehlen eine Anzahl von Firmen, 
wie die Columbia Steel Corporation, Follansbee Bros., 
Universal Pipę & Radiator Co., Central Alloy Steel Corp., 
Weirton Steel Corp., Alan Wood Iron and Steel Corp., 
Central Iron and Steel Co., Timken Roller Bearing Co., 
Ford Motor Co., Wisconsin Steel Co., The Hamilton Coke 
and Iron Co., Hanna Fumace Co., Reading Iron Co., 
Shenango Fumace Co. usw., dereń Eisen- und Stahlgewin- 
nung vielleicht 12 bis 15 % der amerikanischen ausmacht. 
Wenn schon die in der Zahlentafel 1 genannten 26 Firmen 
Gesamtaktiven von 4 623 000 000 § ausweisen, dann darf 
man der Angabe von Charles Schwab Glauben schenken, 
daB in der ganzen Eisen- und Stahlindustrie der „Staaten“ 
gegenwartig ein K apitał von 5 M illiarden D o lla r  an- 
gelegt ist.

Die Geschwindigkeit der Kapitalzunahme ist geradezu 
staunenerregend. Wahrend sich in der Zeit vor 1890 das 
Anlagekapital alle Jahrzehnte ungefahr verdoppelt hat, aber 
in den letzten zehn Jahren des vorigen Jahrhunderts ein

3) I ro n  T rade  R ev. 89 (1927) S. 827.
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Zahlentafel 1. K a p i t a l i s i e r u n g ,  G u t h a b e n , Ł e ^  ^  ____________________________

Name der Gesellschaft

1. U nited  S tates Steel Corp..................

2. Bethlehem  Steel Corp.........................

3. Y oungstown Sheet & Tube Oo. . .

4. Jones & Laughlin  Steel Corp. . .

5. In land  Steel Co....................................

6. Republic Iro n  & Steel Co.................

7. W heeling Steel Corp...........................

8. Colorado F uel & Iro n  Co...................

9. Crucible Steel Co. of America3) . .

10. American Rolling Mili Co..................

11. Lukens Steel Co...................................

12. P ittsbu rgh  Steel Co.4) .....................

13. D onner Steel Co...................................

14. T rum bull Steel Co...............................

15. O tis Steel Co.5) ..................................

16. N ational Enameling & Stam ping .

17. Sharon Steel Hoop Co.......................

18. Gulf S ta tes  Steel Co...........................

19. In te rsta te  Iron  & Steel Co...............

20. P enn Seabord S tee l Corp..................

| 21. Wickwire Spencer Steel Corp. . .

22. Ludlum  Steel Co..................................

23. Sloss-Sheffield Steel & Iron  Co. . .

24. Superior Steel Corp............................

25. A. M. B y e r s ......................................

26. E astem  Rolling Mili Co.................

a e r  v e i o i u i g  

1 2 3 4 5 6 7

G esamt- Eteingewinn vor

JesamtuberschuB 
vor der D m den- 
denzahlung und

Stam m aktien
Vorzugs- jangfristige B eserven kapitali- der Diyidenden- ro r  dem Zinsen-

ak tien Schuld sierung11) zahlung d ienst fiir die 
Schuld-

i verschreibungen

$_______ 3 __ $ % S $
$________ 1

508 302 500 360 281100 509 479 577 761 863 109 2 139 926 286 16 667 40410) J 
90 602 652 9)
20 246 16710)
13 858 196 9)

142 182 35710) 
116 609 000 9)

180 151 900 59 891 345 226 489 944 103 100 166 569 633 355 31 576 71710) 
26 200 387 9)

14 241100 67 546 500 33 382 246 190 169 846' 15 148 87610) 19 196 64210)
(987 606 Stiick A ktien)2) | 13 227 721 9) 17 312 721 9)

75 000 000 
57 332 000 56 850 000 | 17100 000 • 40 941 835 172 223 835^ 15 149 09410) 

9 854 494 9)
15 937 18910) 
10 727 494 9)

(1 182 799 Stiick A kt.)2) 
35 000 000 
30 000 000

10 000 000 12 675 000 19 330 233 77 505 233 7 147 70410) 
4 869 735 9)

7 860 70410) 
5 582 735 9)

25 000 000 24 144 000 33 562 388 112 706 388 5 065 02210) 
3 813 484 9)

5 976 62210) 
5 067 604 9)

39 470 594 27 529 699 27 914 500 7 789 837 102 704 630 5 006 4601") 
4 073 295 9)

6 384 90910) 
5 595 655 9)

34 235 500 2 000 000 36 749 000 2 292 989 75 277 489 2 748 41410) 
1 752 428 9)

4 445 66410) 
3 592 128 »)

25 000 000 55 000 000 5 000 000 24 078 025 109 078 025 6 547 73010) 
5 703 619 9)

6 785 23010) 
5 953 619 ")

22 149 6408) 11 647 300 6 825 000 12 123 726 52 745 666 4 064 0501°) 
2 886 312 9)

4 872 55010) 
3 295 812 <0

15 898 800’) 4139 000 523 473 20 561 273 300 81010) 
118 537 9)

607 33010) 
212 583 *)

17 500 000 10 500 000 5 569 565 8 359 235 41 928 800 2 533 57710) 
1 052 755 9)

2 867 71710) 
1 202 750 •)

4 522 500 9 000 000 7 256 000 1 969 324 22 747 824 736 60710) 
793 136 9)

1 210 89910) 
1 286 540 9)

9 998 700 18 000 000 46 730 002 2 263 96310) 3 380 00010)
(574108 Stiick A ktien)2) 1 575 570 9) 2 705 570 9)

18 731 302 
(741 002 Stiick A ktien)2) 11 612 300 12 000 000 5 288 342 32 605 652 1 907 31410) 

1 404 387 9)
2 627 31410) 
2 101 237 *)

3 705 010 
15 591 800 10 000 000 907 000 2 579 176 29 077 976 614 54910)

1 166 034 9) -
659 89910) 

1226 034 *)

999 700 3 750 000 19 046 700 1 381 71510) \ 1 681 71510)
14 297 000 --- 511 414 9) 811 414 9)

2 000 000 3 121182 17 621182 799 79210) 799 79210)
12 500 000 1 036 777 9) ! 1 036 777 »)

4 000 000 1 880 200 3 353 40C 3 140 384 12 373 984 900 27810) 
1 108 104 9)

| 1 204 27910) 
1 376 344 •)

(3 000 000 Stiick A kt.)2] 422 292 7 531 011 24 55610) 24 55610)
— 82 412 9) 82 412 ^Def.

7108 723 21 703 304 30 211 36( 854 357l0)D ef. 620 1761“) Del.
8 508 062 — — 348 189 9)D efJ 1 126 344 9)De£.

1 738 164 __ 1160 00 1 939 31g 4 887 47 285 679l°) 
400 554 9)

366 8791") 
481 754 •)

10 000 000 6 700 000 7 780 00 9 496 17' 33 976 17 2 106 35912) 
1 978 941 9)

2 757 7591°) 
2 629 551 •)

10 000 000 __ 2 459 00 3 637 60$ 13 096 60 8 271 81710) 
122 011 9)

419 3571°) 
i 278 371 •)

750 000 4 500 000 5 239 00 0 4 775 88 15 265 889 1 465 67310) 
1 040 251 9)

| 1 683 7531°) 
1 353 591 ^

1 3 010 000 1 528 21 5 4 538 21
l

5 5 2104310) 521 0431")
824 625 9) 824 625 ■)

Insgesam t 1 154 503 495 689 631 441 1027 239 790 1082 796 164 3 954170 8931213 050 69610) 
|l62 171 347 9)

[265 138 05210) 
1218 308 228 9)

i)  Siehe Beilage zu r „ Iro n  Trade Review“  vom  31. M arz 1927 X  K e m e r t ? i  je A k tie f  ' 8) N ennw ert 25 i  je  Aktie,
endend 30. J u n i. *) Die Zahlen zeigen bereits  d ie  N eufinanzierung. «) N ennw ert 10 £ ]e A ktie . ) JNennwen, j
») 1925. ™) 1926. u ) 31. Dezember 1925. 12) G eschatzt.

geringeres Wachstum zeigte, ist im Laufe des Weltkrieges, 
also bereits in einem halben Jahrzehnt, das Anlagekapital 
von 1720 Mili. $ auf 3458 Mili. $ gestiegen, mithin wiederum 
verdoppelt worden. Eine gleich starkę Zunahme um 
1700 Mili. $ wie in den Jahren 1914 bis 1919 durfte sich 
in dem Zeitraum von 1919 bis 1926 wiederholt haben.

' Allerdings hat der Nachkriegsdollar nicht mehr den- 
selben Wert wie das Vorkriegsgeld. Die Entwertung 
schwankte von Jahr zu Jahr und betragt im Durchschnitt 
der Nachkriegs jahre etwa 30%. Demnach miiBte man 
von der seit 1914 festgestellten Zunahme der Kapital- 
anlage (5 Milliarden weniger 1,7 Milliarden $), namlich 
von 3,3 MiUiarden rd. 1 Milliarde $ abziehen, wenn man 
einen zutreffenden Vergleich des jetzigen Gesamtwertes mit 
dem Vorkriegswert herbeifiihren will. Eine solche Schatzung, 
die naturlich nur theoretischen Wert hat, wurde zu dem 
Ziele fiihren, daB, an den Vorkriegswerten gemessen, das 
gesamte heutige Anlagekapital der amerikanischen Eisen- 
und Stahlindustrie bei 4 Milliarden $ liegen durfte.

Viel wichtiger ist naturlich die Schatzung desWieder- 
beschaffungsw ertes. Da Neubauten in den „Staaten11 
jetzt etwa 30% teurer sind ais fruher, miiBte man zu 
dem Zweck die Vorkriegswerte um etwa 30% hoher ein- 
setzen, also die Kapitalanlage von 1914 in Hohe von 
1700 Mili. % um rd. 500 Mili. $ hoher bewerten. Demnach 
wurde sich der Wiederbeschaffungswert der Hiitten- und 
Walzwerksanlagen der amerikanischen Industrie gegen- 
wartig auf etwa 5,5 Milliarden $ oder auf etwa 23 Milli
arden JIM  stellen.

Auf die Frage, wie sich die Werte auf Hochofen-, Stahl- 
und Walzwerke verteilen, gibt die amtliche Statistik uns 
insofern Auskunft, ais sie Stahl- und Walzwerke zusammen- 
rechnet, davon aber die Hochofenwerke trennt. Im Jahre 
1870 waren diese wie jene zur Halfte am gesamten Anlage
kapital beteiligt. Zu Beginn dieses Jahrhunderts waren 
jedoch die Stahl- und Walzwerke schon auf einen Anteil 
von 74 % der Kapitalanlage gekommen; und in der Gegen
wart darf man ais Anteil der Stahl- und Walzwerke an den
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Zahlentafel 1 (Fortsetzung). K a p i t a l i s i e r u n g , G u th a b e n ,  G e w in n e  u n d  L e i s t u n g s f a h i g k e i t  f i ih r e n d e r  
S t a h l g e s e l l s o h a f t e n  d e r  Y e r e in ig t e n  S t a a t e n  im  J a h r e  1 9 2 6 1).

8 9 10 11 12 13 14 15 16

(JeberecliuC

je
Stammaktie

Gewinn in Ueberschusse Rohstahl- K ap ita li
sierung je

Ausge-
sch iitte ter Laufende

3rozentender
K apitali
sierung

je  Tonne 
R ohstahl- 
le istungs- 
fiihigkeit

le istungs- 
fah igkeit 

der W erke

Tonne
Rohstahl-
leistungs-
fahigkeit

Gewinn 
fiir die 
Stamm- 

ak tie

Gesamt-
ak tiven

Laufende
Guthaben

Verbindlich-
keiten

Name der Gesellschaft

£ % S t $ $ $ $ 3

17,96'°) 6,6410) 6,0610) 23 395 100 91 7,— 2 454 139 185 589 598 166 L21121 925 U nited  S ta tes  Steel Corp.

12,86 8) 
7,4810)

5,48 9) 
5,5410)

4,84 8) 
4,1010) 7 910 000 72 — 645 885 471 159 349 642 30 752 982 Bethlehem  Steel Corp.

5,30 9) 
14,3310)

4,59 9) 
10,0910)

3,38 9) 
5,9210) 3 247 200 58 5,— 295 471 626 80 380 969 16 639 921 Youngstown Sheet & T ube Oo.

12,38 9) 
19,46'°)

9,41 9) 
9,2510)

5,36 9) 
5,3410) 3 000 000 57 4>— 200 345 876 79 606 158 12 777 972 Jo n es  & L aughlin  Steel Corp.

10,42 8) 
5,45“ )

6,48 9) 
10,14101

3,57 9) 
4,8 010) 1 600 000 48 2,50 84 498 926 30 937 997 4 637 828 In land  Steel Co.

3,52 B) 
11,05“ )

8,70 9) 
5,30l°)

3,06 9) 
4,8610) 1 300 000 86 4 - 137 635 053 25 364 606 4 746 618 Republic Iro n  & Steel Co.

6,87 9) 
5,9510)

4,63 9) 
6,2110)

3,80 9) 
5,1910) 1 273 000 80 — 113 856 772 39 942 144 6 257 631 W heeling Steel Corp.

3.59 ») 
7,60*°)

5,50 9) 
5,9110)

4,47 9) 
4,0310) 1 138 000 66 — 81 045 937 16 380 350 8 003 813 Colorado F uel & Iron  Co.

4,65 ») 
8,7210)

4,82 9) 
6,2210)

3,16 9) 
6,7910) 1 000 150 109 6,— 118 360 308 33 416 096 7 621 991 Crucible S teel Co. of A m erica3)

5,05 9) 
3,7610)

5,57 9) 
9,2410)

5,94 9) 
5,3410) 337 000 63 2,— 71 202 120 19 730 339 3 356 607 American Rolling Mili Co.

2,34 9) 
0,9410)

6,24 9) 
2,9510)

4,03 9) 
0,9410) 686 480 30 — 22 264 273 5 236 518 975 188 Lukens Steel Co.

— #) 
10,28*°)

0,98 9) 
6,8410)

0,42 9) 
4,7810) 600 000 69 4,— 68 115 598 14 842 749 3 847 289 P ittsbu rgh  S tee l Co.4)

1,82 "5
1,6910)

3,08 9) 
5,3210)

2,00 9) 
2,2610) 540 000 42 — 31 041 334 6 736 329 2 547 484 D onner Steel Co.
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2,721(Ó

5,62 *) 
7,2310)
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6,7810) 500 000 93 — 50 651 488 10 003 995 2 097 962 Trum bull Steel Co.

1,52 ») 
1,70‘°)

7,11 9) 
8,0610)

5,25 9) 
6,2310) 421 000 77 — 37 335 441 9 252 188 2 711 480 O tis Steel C o.5)

0,80 ^  
- 10)

7,05 8) 
2,2710)

4,99 9) 
1,8510) 360 000 81 — 30 254 477 9 691 055 1 224 985 N at. Enam eling & Staraping

2,99 8) 
4,5410)

3,60 9) 
8,8310)

3,40 9) 
4,6710) 360 000 53 0,50 27 112 529 7 026 489 1 652 228 Sharon Steel Hoop Co.

1,50 ^  
5,2710)

4,26 9) 
4,5410)

2,25 9) 
2,7810) 288 000 61 5,— 24 425 974 4 067 894 963 181 Gulf S ta tes  S tee l Co.

7,17 9) 
19,4810)

5,97 9) 
9,7310)

3,59 9) 
4,6710) 250 000 50 — 14 584 290 4 316 474 936 393 In te rs ta te  Iro n  & Steel Co.

24,66 9) 
0,0119)

10,66 ^  
0,3310)

5,62 9) 
0,1210) 210 000 36 — 10 349 52411) 1 021 000 1 286 200 P enn Seaboard Steel Corp.

-  *) 
- 1")

Def. 9) 
2,0510)

—  “) 
4,1310) 150 000 201 — 33 488 08811) 10 192 39211) 1 670 008u ) W ickwire Spencer Steel Corp.

-  *) 
2,1110)

3,56 9) 
7,5110)

7,51 *) 
16,6810) 22 000 22 2,— 5 110 549 2 274 557 217 679 Ludlum  Steel Co.

2,98 ^  
16,3710)

10,16 9) 
8,1210)

21,8910) 
• 9) _ — 6 — 36 582 53511) 6 334 359 1 213 30911 Sloss-Sheffield Steel& Iro n  Co.

15,09 9) 
2,17'°)

7,36 9) 
3,20loi)

-  ”) __ __ — 7 568 000 2 682 72811) 186 575 Superior Steel Corp.

1,22 ^  
7,7110)

2,12 9) 
11,0310) __ — — 2,— 15 859 389 6 962 878 930 213 A. M. Byers

4,81 ») 
2,1710)

14,88 9) 
11,4810) — — — 6 421 046 2 737 741 377 268 E astem  Rolling Mili Co.

3,44 9) 19,75 9) --- 1

- 6,7010) 
5,61 9)

5,4010) 49 087 930 79 — 4 623 605 809 1 178 277 862 238 334 721

gesamten Anlagewerten vielleicht 78 % schatzen. Leider 
gibt die amtliche Statistik keine Auskunft dariiber, wie hoch 
die dazugehorigen Eisenerzgruben, Kohlenzechen, Verkehrs- 
mittel zu Wasser und zu Lande usw. zu bewerten sind, eben- 
sowenig dariiber, wie hoch die Werte sind, welche die ameri
kanischen Hiittengesellschaften in Betrieben der Weiter- 
verarbeitung, wie Briicken- und Apparatebau, Werkzeug- 
industrie, Maschinenbau u. dgl., angelegt haben.

Nach der hier beigefiigten Zahlentafel hat John W. Hill 
in der „Iron Trade Review“ die G esam tkapitalisierung  
der erwahnten 26 fiihrenden Firmen folgendermaBen 
angegeben.

Am 1. Januar 1926 betrug:
1. die Gesamtsumme der Stam m aktien (Common

S t o c k ) ........................................................................  1 154 503 000 $

2. die Gesamtsumme der Vorzugsaktien (Pre-
ferred S t o c k ) ...........................................................  689 631 000 $

3. die Gesamtsumme der langfristigen Schuld
(Funded D e b t ) .......................................................  1 027 240 000 $

4- die Gesamtsumme der unverteilten Ueber
schusse (R eserv en )..................................................  1 082 796 000 $

zusam m en 3 954 170 000 $

Nach der Zahlentafel 1 gibt die „Iron Trade Review“ die 
Gesamtbetrage der Ueberschusse nach zwei verschiedenen 
Gesichtspunkten an, namlich einmal ais „Reingewinne vor 
der Dividendenzahlung“ (Net Earnings before Dividends) 
und ferner ais „GesamtiiberschuB vor Diyidendenaus- 
schuttung und Deckung des Zinsendienstes“ (Total Earnings 
before Dividends and Interests on Bonds). Fiir das Ver- 
standnis der Zahlentafel 1 ist weiterhin erforderlich, zu be
achten, daB der je Stammaktie berechnete Gewinn naturlich 
wegen der verschiedenartigen Stiickelung der Aktien nur 
innerhalb derselben Gesellschaft vergleichbar ist. Die Be
rechnung der „Gewinne in Prozenten der Kapitalisierung“ 
ergibt sich aus dem Vergleich der Betrage der „Gesamt- 
kapitalisierung“ und des „Gesamtiiberschusses vor der 
Dividendenzahlung und dem Zinsendienst“. Ferner ergeben 
sich die Angaben der Spalte „Kapitalisierung je Tonne 
Rohstahlleistungsfahigkeit“ aus dem Vergleich der „Roh- 
stahlleistungsfahigkeit der verschiedenen Werke“ und ihrer 
„ Gesamtkapitalisierung11.

Die G esam taktiven und -passiven  standen am
1. Januar 1926 auf etwa 4,4 Milliarden $. Dagegen errech- 
nete man fur den Stand des 31. Dezember 1926 die Gesamt- 
aktiven bzw. -passiv3n der 26 Firmen auf 4 623 600 000 $.
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Von den G esam taktiven der 26 fiihrenden ameri- 
kanischen Eisen- und Stahlgesellschaften in Hohe von
4 623 600 000 $ entfallen mit 2 454 000 000 $ mehr ais die 
Halfte auf den Stahltrust. Der zweitgróBte Konzern, die 
Bethlehem Steel Corporation, hat es mit 645 885 000 $ nur 
auf etwa den vierten Teil der Kapitalanlage des Trustes ge
bracht. Die Youngstown Sheet and Tube Company ais 
drittgrófite Unternehmung steht nahe bei 300 Mili. $, dann 
die Jones & Laughlin Steel Corp. bei 200 Mili. $. Danach 
gibt es noch drei Gesellschaften mit einem Gesamtkapital 
von uber 100 Mili. $; die ubrigen bleiben mit ihrem Kapitał 
alle unter der letztgenannten Zahl.

Die Zusam m ensetzung des K apitals aus Stamm- 
aktien, Vorzugsaktien, langfristiger Schuld, Reserven usw. 
zeigt von Firma zu Firma die grofiten Verschiedenheiten. 
Der Trust hat bis 1926 vergleichsweise weniger Stamm- 
aktien ausgegeben ais die sonstigen Gesellschaften. Wah
rend sich namlich der Trust noch nicht den vierten Teil 
seines Kapitals auf diese Weise beschafft hat, haben einzelne 
Gesellschaften ungefahr die Halfte ihres Kapitals durch 
Ausgabe von Stammaktien erhalten. Noch groBer sind die 
Unterschiede bei den Vorzugsaktien, denen in Amerika 
eine feststehende Verzinsung von meist 7 % jahrlich ge- 
wahrt wird; die Vorzugsaktien haben beim Stahltrust 
in den ersten Jahren seines Bestehens fast 40 % seines 
Gesamtkapitals (einschlieBlich langfristiger Schuldverschrei- 
bungen) ausgemacht. Einzelne Huttengeselischaften haben 
sich sogar fast die Halfte ihrer Mittel durch Ausgabe von 
Vorzugsaktien verschafft. Bei anderen Firmen spielt 
dagegen die Hereinnahme langfristiger Kredite, z. B. hypo- 
thekarisch gedeckter Schuldverschreibungen, eine groBere 
Kolie. Dabei haben diejenigen Firmen, die lieber die Aus
gabe von Vorzugsaktien gewahlt haben, auf die Herein
nahme langfristiger Kredite verzichtet. Umgekehrt haben 
andere Firmen den 7prozentigen Vorzugsaktien vor den 
4- bis 6prozentigen Bonds den Vorzug gegeben. Natiirlich 
zeigen auch die Reserven im Verhaltnis zum Gesamt
kapital von Werk zu Werk die grofiten Verschiedenheiten. 
Es gibt Firmen, die nur 3 % ihres Gesamtkapitals in ihrem 
sogenannten „Surplus“ besitzen, wahrend bei anderen 
dieser Anteil bis zu 20, ja 30 % und mehr steigt. Ganz 
besonders bemerkenswert ist es, daB Ende 1926 die Be- 
triebsmittel einen Betrag von 1 178 000 000 $, also ein 
Viertel der in den Bilanzen festgestellten Gesamtkapital- 
anlagen, ausmachen. Diese Werte sind fiinfmal so hoch wie 
der Gesamtbetrag der laufenden Verbindlichkeiten in Hohe 
von 238 Mili. $. Das ist zweifellos ein sehr gesundes yer
haltnis.

WasdieHóhe des fremden und eigenen K apitals 
betrifft, so betragt das fremde Kapitał in Gestalt der fun- 
dierten Schulden mit 1 027 000 000 $ ungefahr 26 % und 
zuziiglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten in Hohe von 
238 Mili. $ 31 % der gesamten Kapitalisierung. Das ist 
gleichfalls gUnstig.

Die Ge winne des Jahres 1926 der fiihrenden 26 Hiitten- 
gesellschaften Amerikas machten insgesamt 265 gegen 
218 Mili. $ im Jahre 1925 aus. Dieser Betrag ist vor Aus- 
zahlung der Obligationszinsen ermittelt, wahrend der nach 
der Deckung des langfristigen Zinsendienstes verbleibende 
Reingewinn 213 Mili. $ im Jahre 1926, gegen 162 Mili. $ 
im Jahre 1925, erreicht hat. Fiir die Gesamtaktiven er- 
gibt sich demnach fiir 1926 eine Verzinsung von rd. 6 % 
gegen 5 % im Vorjahr. Vergleicht man dagegen mit dem 
Reingewinn nur die Summę der gew innberechtigten  
A ktien von insgesamt 1844 Mili. $, dann erhalt man eine 
Yerzinsung von durchschnittlich 11,5 bzw. 8,8 %.

Die meisten Hiittenwerke haben bei einer 88prozentigen 
Ausnutzung ihrer Anlagen im Jahre 1926 seit Kriegsende 
das beste Geschaftsergebnis verzeichnet. Dennoch blieben 
die Gewinne vergleichsweise niedrig, wenn sie naturlich 
auch wohl hóher standen ais der Diskontsatz des Landes. 
Manche Zweige der Eisenverarbeitung, z. B. die Kraft- 
wagenindustrie, erbringen in U. S. A. das Mehrfache der 
Gewinne der Eisenindustrie. Wahrend der S tah ltru st mit 
insgesamt 2140 Mili. $ Kapitał im Jahre 1926 rd. 142 Mili. $ 
verdiente, hat die Firma General Motors mit einem Kapitał 
yon 635 Mili. $ 186 Mili. $ verdient. Das war, auf 100 $ ge- 
rechnet, beim Stahltrust ein Gewinn von 6,64 $ und bei 
General Motors von nahezu 30 $. In den ersten neun 
Monaten des Jahres 1927 hatte man nur 74 Mili. $ beim 
Stahltrust, aber 194 Mili. $ bei General Motors erreicht.

Es ist hochst bemerkenswert, daB unter den amerikani- 
schen Huttengeselischaften der Stahltrust nicht die hochste 
Rente nachweisen kann, sondern daB andere Firmen besser 
dastehen, daB aber vor allen Dingen die Bethlehem Steel 
Corp. seit der Aufnahme der Midwale & Lackawanna Stahl
werke, trotz allgemein anerkannter guter Verhaltnisse im 
Jahre 1926, die Auszahlung eines Gewinnes auf ihre gewóhn- 
lichen Aktien unterlassen hat. Die Vorzugsaktien erhielten 
dagegen auch bei Bethlehem Steel Corp. 7 %. Die Stamm
aktien der Bethlehem, die 1927 einen Reingewinn von 15 
gegen 20 Mili. $ (1926) erzielt hat, stehen zur Zeit an der 
Borse unter 60 %.

Von den 26 Gesellschaften hat im Jahre 1926 die Halfte 
auf ihre Stammaktien keine Gewinne ausgeschuttet, darunter 
Firmen, die Reingewinne von 20 Mili. bzw. von 5 und 
2,7 Mili. $ verzeichneten.

Beachtlich ist die Berechnung der Ueberschiisse fiir 
die Tonne R ohstahlleistungsfahigk eit. Nach den 
neuesten Schatzungen von 1927 betragt die Leistungsfahig- 
keit der amerikanischen Stahlwerke 57,7 Mili. t. Die 26 unter
suchten Firmen vereinigen auf sich eine Leistungsfahigkeit 
von insgesamt 49 088 0001. Demnach stellen die 26 Htitten- 
gesellschaften 88 % der gesamten amerikanischen Stahlindu
strie dar. Der Durchschnittsgewinn auf die Tonne Rohstahl
leistungsfahigkeit betrug (1926) nach John W. Hill 5,40 $.

Dabei sind auf die Tonne Rohstahlleistungsfahigkeit 
an K apitalisierungskosten  (Stammaktien, Vorzugs- 
aktien, fundierte Schulden sowie Reserven) im Durch- 
schnitt 79 $ zu rechnen. Dieser Kapitalisierungsbetrag je t 
Rohstahl einschlieBlich der mit den Stahlwerken verbun- 
denen Hochofen, Walzwerke, Gruben usw. schwankt von 
Firma zu Firma auBerordentlich, da die Verbindung zu 
Rohstoffbetrieben oder zu Verarbeitungswerkstatten sehr 
verschieden entwickelt ist. Wahrend die Crucible Steel 
Company auf 109 $ und Wickwire Spencer Steel Corp. sogar 
auf iiber 200 $ fiir die Tonne Leistungsfahigkeit kommt, 
bleiben andere Firmen, wie die Inland Steel Comp. und 
Donner Steel Co., unter 50 $ je t. Inzwischen ist die Wickwire 
Spencer Steel Corp. zusammengebrochen. AuBer dieser 
sind im Laufe des Jahres 1927 mehrere andere Firmen in 
Konkurs bzw. Zahlungsschwierigkeiten geraten. Man hórte 
in derselben Zeit von neuen Zusam m enschluBbestre- 
bungen in Nord-Ohio, an denen Stahl- und WeiBblech- 
werke beteiligt werden sollen. Die Republic Iron Co. hat 
sich mit der Trumbull Steel Co. verschmolzen; ferner wird 
die Verschmelzung der Youngstown Shiet & Tube Co. mit 
der Inland Steel Co. angekiindigt.

Es durfte sich lohnen, das V erhaltnis von K a p ita l
anlage zum Um satz zu untersuchen. Soweit die amt- 
liche Statistik hieruber Aufschlusse gibt, lassen sich folgende 
Zahlen einander gegenuberstellen. Es betrug:
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das gesam te 
A nlagekapita l der U m satz

Zahlentafel 2. R e in g e w in n e  u n d  R u c k la g e n  d e r  U . S . 
S t e e l  C o r p o r a t io n  u n d  ih r e r  T o e h t e r g e s e l l s c h a f t e n .

1 720 
3 459

5 000 
2 454

1 236
3 623 
1 901
4 161

1 508

Mili. $im Jahre

1 9 1 4 ......................................................
1 9 1 9 ......................................................
1 9 2 1 ......................................................
1923 ......................................................
1926 .............................................
Stahltrust allein im Jahre 1926

Leider ist vorstehende Uebersicht liickenhaft. Immerhin 
zeigt sie, daB im Jahre 1914 der gesamte Umsatz der Hoch
ofen-, Stahl- und Walzwerke der Vereinigten Staaten nur 
etwa’72% der Kapitalanlage erreicht hat. Eisenhiitten- 
betriebe und Bergbau verlangen bekanntlich besonders hohe 
Kapitalanlagen; ihr Umsatz rechnet sich begreiflicherweise 
ganz anders ais etwa fiir die Textil- oder Automobilindustrie. 
Infolge des Krieges hat sich dieses Verhaltnis zweifellos 
erheblich gesunder entwickelt. Auch im ersten Nachkriegs- 
iahr 1919, ais fur die Weltversorgung noch groBe europaische 
Eisenlander ausfielen, ja selbst in Europa groBe Mengen 
amerikanischer Erzeugnisse zugekauft wurden, hat der 
Umsatz die gesamte Kapitalanlage iibertroffen. Das Krisen- 
iahr 1921 hatte jedoch in Amerika yermutlich nur einen 
Umsatz von etwa der Halfte des Anlagekapitals zuge- 
lassen. Neuerdings ist das Verhaltnis zwischen Umsatz und 
Kapitalanlage wieder gunstiger geworden.

Im Rahmen dieser Darstellung verdient die United  
States Steel Corp. (Stahltrust) eine besondere Be- 
achtung. Der Stahltrust ist im Jahre 1901 mit einem Kapitał 
von zunachst 1154 Mili. $ gegriindet worden. Davon ent- 
fielen auf Stammaktien 425 Mili. $, auf Vorzugsaktien 
gleichfalls 425 Mili. $ und auf die Goldbonds 304 Mili. 
Bereits im Jahre 1902 wies die Bilanz auf: an Stammaktien 
508 3 Mili. $ und an Vorzugsaktien 510,28 Mili. $. Lange 
Zeit galt es ais allgemeine Ajisicht, daB dieses neue Gebilde 
„uberkapitalisiert" sei. Professor H. Levy schrieb 190o 
in seinem Buch „Die Stahlindustrie der Veremigten Staaten 
von Amerika in ihren heutigen Produktions- und Absatz- 
verhaltnissen“, die Kapitalisierung des Trustes sei nachMaL5- 
gabe von Ucberschiissen erfolgt, welche in der Stahlindu 
strie weder ais Kegel noch ais Durchschnitt, sondern nur 
ais eine seltene Ausnahme dastanden. Ferner habe 
man Carnegies Werke zu ungewohnlich teuren 
Preisen angekauft. Die Richtigkeit dieser Ansicht 
ist fiir die damalige Zeit nicht zu bestreiten. 
Wahrend neben den 7prozentigen Vorzugsaktien die 
Stammaktien zunachst 1901 und 1902 vier und 190. 
nur zweieinhalb Prozent erhielten, iielen, ais sic 
die Wirtschaftslage sehr yerschlechtert hatte, die 
Dividenden fiir die Stammaktien 1904 und 1905 ganz 
aus. Die bosen Jahre hat der Stahltrust iiberstan- 
den, ohne eine Aktienzusammenlegung yorzunehmen, 
wie man es in Deutschland unter ahnlichen Verhalt- 
nissen oft getan hat. Im Jahre 1903 ist nur ein Teil 
der Vorzugsaktien in Schuldverschreibungen umge- 
wandelt worden, und zwar in Hohe von 150 Mili. $.
Aber der Trust verstand es, im Schutze wirksamer 
Eisenzólle und hochgehaltener Eisenpreise mit Hilfe 
seiner Betriebsweise amerikanischer Spezialisierung 
und durch weitgehenden Ersatz der Menschen- durch 
Maschinenarbeit seine Lage allmahlich zu yerbessern.
Ais dann der Weltkrieg ausbrach, war es fiir den 
Trust ein leichtes, ungeheure Gewinne einzustreichem 
Seitdem gehort seine „U eberkapitalisierung  
der Vergangenheit an.

Wahrend von 1909 bis 1926 die Hohe der Stamm- 
aktien des Stahltrusts wie die der Yorzugsaktien un-
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yerandert geblieben ist, hat sich die fundierte Schuld noch 
etwas erhóht, und zwar insgesamt auf 761,86 Mili. Die 
Zahlentafel 2 und Abb. 1 und 2 geben eine U ebersicht 
uber die R eingewinne, die A bschreibungen, die 
D ividenden sowie die unverteilten  Gewinne des 
Stahltrusts. Danach war das beste Jahr des Stahltrusts 
das Jahr 1916 mit einem Reingewinn von 271,4 Mili. $ und 
das schlechteste das Jahr 1914 mit nur 23,3 Mili. $.

7307 03
Abbildung 1. Reingewinne und Dividenden der U n ited  States  

Steel Corporation.
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Abbildung 2. Monatliche Gesamtgewinne der U nited  
States Steel Corporation 1921 bis 1927.

Die Entwicklung der Stahltrustgew inne gibt die 
Konjunkturverhaltnisse in den Vereinigten Staaten unver- 
falscht wieder. Die Tiefpunkte lagen in den Jahren 1904, 
dann 1908, 1914, 1921 und 1922. Dagegen treten ais be
sonders hohe Punkte die Jahre 1902,1907,1910,1913,1916, 
1917 und 1923 sowie 1926 hervor. Die Reingewinne der 
letzten drei Jahre betrugen 90,6, dann 116,6 und zuletzt 
91,6 Mili. $.

Was die Bórsenkurse anlangt, so waren die Stamm
aktien des Stahltrusts, von den ersten guten Jahren abge- 
sehen. zeitweilig bis auf 25 % gefallen. Mit zunehraender 
Besserung der Lage zogen die Kursę wieder an. Einen der 
hóchsten Kursę durften die Stahltrustaktien im Friihjahr 
1927 an der New Yorker Borse erreicht haben, ais sie divi- 
dendenberechtigt waren und auBerdem ein Anrecht auf den 
Bezug von 40 % junger kostenloser Aktien hatten. Kaum 
war diese VergróBerung des Aktienkapitals durchgefuhrt 
und eine Abschreibung entsprechender Millionensummen von 
dem Surplus-Konto auf das Konto der Stammaktien durch- 
gefiihrt, da gingen die Kursę wieder stark zuriick. Gegen- 
wartig wird ein Kurs von etwa 145 fiir die Stammaktien 
des Stahltrusts gemeldet. Die Vorzugsaktien hatten wegen 
der sieben Prozent betragenden Verzinsung keine groBen 
Kursschwankungen.

Die Zahl der Stam m aktien des Stahltrusts betragt 
zur Zeit 7 116 235 Stucke gegen 5 083 025 im Jahre 1926, die 
Zahl der Besitzer von Aktien etwa 148 000. Davon ent- 
fallen iiber 47 000 auf Beamte, Angestellte und Arbeiter 
des Stahltrusts, die 665 800 Vorzugs- und Stammaktien 
mit einem Gesamtwert von iiber 100 Mili. $ besitzen.

Der Zinsendienst fur eigene Schuldverschrei- 
bungen des Stahltrustes erforderte Betrage zwischen 
18 Mili. $ im Jahre 1902 und 29 Mili. $ in den letzten Jahren. 
Die Vorzugsaktien mit 7 % Zinsberechtigung erforderten in 
den ersten Jahren 35,7 bzw. 30,4 Mili. $ und nach Verringe- 
rung der Vorzugsaktien seit 1904 Jahr fiir Jahr 25,2 Mili. $. 
Dagegen erlitten die Stam m aktien in der Gewinnaus- 
schiittung die groBten Schwankungen; in den ersten drei 
Jahren betrugen die Gewinne zwischen 4 und 2y2 %, siefielen 
dann zwei Jahre vollig aus, darauf kamen drei Jahre mit 2 %, 
und nach dem Jahre 1909 mit 4 % folgten vier Jahre mit 
je 5 % Dividende. Eine Stórung in der auf 5 % versuchten 
Stabilisierung der Gewinnausschuttung brachte der Welt- 
krieg; 1914 -wurde die Stammaktiendividende auf 3 und im 
folgenden Jahre sogar auf 1 x/4 % herabgesetzt. Mit den 
gewinnbringenden Kriegsauftragen kam die Dividende 1916 
auf iiber 8 %  1917 auf 18 % und 1918 auf 14 %. Die darauf 
folgenden fiinf Jahre erbrachten wieder nur 5%, die

drei letzten Jahre dagegen wieder 7% und 1926 eine 
Sonderzuwendung von 40% in Gestalt junger kosten
loser Aktien. EinschlieBlich dieser 40 % hat der Stahltrust 
alles in allem genommen in den ersten 25 Jahren seines 
Bestehens eine Dividende von durchschnittlich 6,5 % auf 
die Stammaktien ausgeschuttet, also etwa y2 %  weniger 
ais auf die Vorzugsaktien.

Die 40 prozentige Sondergew innausschuttung  
wurde im Jahre 1927 derart vorgenommen, daB von den 
Reserven in Hohe von 761,8 Mili. $ 203 Mili. $ auf das Konto 
Stammaktien iibertragen wurden und dieses dadurch von 
508 auf 711 Mili. $ erhoht worden ist. Nunmehr hat der 
Stahltrust einschlieBlich der Vorzugsaktien ein Aktien- 
kapital von iiber 1 Milliarde $ zu verzinsen. Diese Sonder- 
gewinnzuwendung soli vor allem auf Betreiben von Mr. 
Morgan zuruckzufuhren sein, der nach Garys Tode den 
Vorsitz im Finanzrat des Stahltrustes iibernommen hat.

EinschlieBlich der fundierten Schuld betragt das zins- 
und d ividendenberechtigte K apitał 1581 Mili. $. 
Mit den laufenden Yerbindlichkeiten von 121 Mili. $
und der langfristigen Schuld von . . . .  509 „ $
betrug das fremde Kapitał des Stahltrusts 630 „ $
bei G esam taktiven v o n ........................ 2454 „ $
Ende 1928.

Was der Trust an unverteilten  Gewinnen iiber Er- 
neuerun^skonto usw. dem Ausbau der Werke zuflieBen 
lieB, geht wohl iiber 1 Milliarde $ hinaus. Hierfiir sind 
mindestens 700 Mili. $ fiir Neuanlagen und iiber 300 Mili. $ 
fiir Erhohung der Betriebskapitalien verwendet worden.

Bemerkenswert ist, daB die K apitalanlage je tL e i-  
stungsf ahigkeit beim Stahltrust mit 91 $ gróBer ist ais im 
Durchschnitt der ganzen amerikanischen Industrie, bei der er 
sich nach der angegebenen Uebersicht auf 79 $ berechnet.

Der Gesam tum satz des am erikanischen Stahl
trusts stellte sich 1926 auf 1,5 Milliarden $ gegen 1,4 Milli
arden $ 1925. Zwar betragt im Vergleich zum Aktien- und 
Obligationskapital von 1378 Mili. $ der Umsatz 1925/26 
iiber 107 %. Aber im Vergleich zu den Gesamtaktiven 
betrug der Umsatz von 1,5 zu 2,45 Milliarden $ nur 61 %. 
Dabei waren 1926 die Anlagen fast zu 90 % ausgenutzt; bei 
einer Leistungsfahigkeit des Stahltrusts von 23,4 Mili. t 
Rohstahl war die tatsachliche Rohstahlerzeugung 20,3Mill. t; 
dazu kam eine Kohlenfórderung von 25 660 000 t im 
Jahre 1926. Der Gesamtumsatz des Stahltrustes von
1508 Mili. $ verteilte sich:
1. auf fremde K unden m it ..............................................  987 Mili. $
2. auf die eigenen W erke m i t .....................................  385 „ $
3. Einnahmen der Transportabteilungen..................  105 „ $
4. yerschiedene kleine E in n a h m e n ............................ 31 „ $

zusam m en 1508 Mili. $

An dem Umsatz des Trustes von 1508 Mili. $ sind 
243 000 A n gestellte  und A rbeiter beteiligt, so daB auf 
den Kopf ein Umsatz von 5960 $ kommt.

Die Zukunft der amerikanischen Eisen- und Stahl
industrie scheint gesichert. Fur ihre weitere Finanzie
rung steht der grofie Reichtum Amerikas mit niedrigen 
ZinsfiiBen und den weitreichenden Krediterleichterungen zur 
Verfiigung. Dazu kommt, daB nirgends in der Weit ein solch 
aufnahmef ahiger Markt mit immer wieder neu entstehandem 
Eisen- und Stahlbedarf vorhanden ist. Dabei ist der auslan- 
dische Wettbewerb durch die wirksamsten Zoile ferngehalten. 
So scheidet bei einem Vergleich mit fremden Industrien 
die amerikanische Eisen- und Stahlindustrie am besten ab.
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Umschau.
Eine Frasmaschine fiir die Probenahme bei chemischen Analysen.
/W łt ilunK aus dem E isen tiu ttenm annischcn  In s t i tu t  u nd  dem L aborato rium  

jU rW erkzeagm asohinen der T echnischen  H ochschu le  A achen.)

Im nachstehenden m óchte ich eine Gemeinschaftsarbeit m it 
unserem leider so friih yerschiedenen Professor O b e r h o f fe r  
bekanntgeben, welche die Beachtung aller m it den chemischen 
Priifverf ahren in Verbindung stehenden Fachleute finden wird.

Im Jahre 1922 bat mich Professor Oberhoffer, ihm eine Zer- 
snanungsmaschine fiir Stahlproben zu entwerfen und herzustellen, 
die ganz besonderen Bedingungen genuge. Die Arbeit wurde ais 
sehr passende Aufgabe fiir das neu errichtete Laboratorium fiir 
Werkzeugmaschinen und Betriebskunde gern aufgegriffen. Die 
so entstandene Sonderfrasmaschine versieht ihren D ienst nun seit 
Jahresfrist im Eisenhuttenmannischen In stitu t und anderen 
Laboratorien. Eine gemeinsame Yeroffentlichung tiber Bau und 
Wirkungsweise der Maschine war schon vor drei Jahren, ais die 
erste Ausfiihrung fertiggestellt war, geplant. Professor Oberhoffer 
schrieb dazu folgende Ausfiihrungen, die auch heute noch yolle 
Giiltigkeit haben diirften.

„Auf die Bedeutung der Probenahme bei der Sauerstoff- 
bestimmung ist schon wiederholt hingewiesen worden1). D ie zahl-

Sfórrc/e/'̂  

fra ssc fr//'ffe /7 . 
fra se r

e//7terfe//.

-700

A bbildung 1.
Frasmaschine fiir P robe

nahm e.

reichen bisher ausgefiihrten 
Bestimmungen haben immer 
wieder gelehrt, daB ein groBer 
Teil des Erfolges abhangig 
ist yon der Sauberkeit der 
Spane sowohl in bezug auf 
Fett und andere Unreinlichkeiten ais auch in bezug auf die 
durch das Anlaufen der Spane infolge zu rascher Probenahme 
entstandenen Oxyde. D ie hierbei zu  stellenden Anforderungen 
gelten in der Hauptsache auch bei anderen analytischen Be- 
stimmungen. Deshalb wurde dem Laboratorium fiir W erkzeug- 
maschinen die Anregung gegeben, eine Proben-Frasmaschine zu 
bauen, die folgenden Anforderungen entspricht:
1. Die Maschine soli so handlich sein, daB sie bequem in dem  

Raum untergebraeht werden kann, in  dem die Bestimm ung 
erfolgt.

2. Die Handhabung der Maschine soli so einfach sein, daB sie 
durch dieselbe Person erfolgen kann, die die Bestim m ung aus- 
fuhrt. Durch diese Forderung soli erreicht werden, daB die 
Probenahme unter Aufsicht des Analytikers bzw. durch diesen  
selbst bei geringstem Zeitverlust erfolgen kann.

3. Jeder Verunreinigung der Spane durch F e tt  u. dgl. muB nach 
Móglichkeit yorgebeugt sein.

4. Es muB bei genugender Spanleistung und Spandicke jeder 
Osydation der Spane yorgebeugt sein.

5. Die Einspannyorrichtung fiir das zu frasende Stiick muB so 
beschaffen sein, daB nahezu beliebig geform te Stiicke be- 
arbeitet werden konnen.“

Die Erfiillung dieser Forderungen bot bei der Verwendung 
von gewohnlichen Bohr- und Frasm aschinen groBe Schwierig- 
keiten, da das Aufspannen sperriger oder unhandlich kleiner 
Stiicke auf einen Bohr- oder Frasm aschinentisch selten gut ge
lingt. Der Bohrer ist zudem ein ganz ungeeignetes W erkzeug, da

‘) Vgl. P. O b e r h o ffe r :  St. u. E . 38 (1918) fS. 105. —  
W hiteley: St. u. E. 41 (1921) S. 163. —  P. O b e r h o f fe r  
und E. P iw o w a rsk y : St. u. E . 42 (1922) S. 801.

V II...

bei ganz kleinen Probestiicken zuyiel des unter Um standen sehr 
wertyollen W erkstoffes yerlorengeht, weil die Lócher nur in  
einem bestim m ten Abstand gebohrt werden konnen und der 
stehengebliebene W erkstoff nicht mehr benutzt werden kann. 
Yor allen Dingen haben diese Maschinen aber den Nachteil, daB 
von der Bohrspindel F ett oder Oel nach unten tropft und sich m it 
den Spanen yereinigt. Die Spane f allen hierbei nicht unmittelbar in  
einen Aufnahmebehalter, sondern miissen von dem nie ganz rein 
zu haltenden Tisch zusammengekehrt werden.

D en oben genannten Bedingungen kónnte nur durch eine 
grundsatzlich andere Bauart entsprochen werden, bei der einer- 
seits ein unmittelbares Abfallen der erzeugten Spane in einen 
Behalter stattfand und anderseits das Aufspannen und restlose 
Zerspanen yon Probestiicken jeglicher Form ermoglicht wurde. 
Dies fiihrte zur Anwendung einer Frasmaschine m it senkrecht 
beweglichem Frasschlitten ahnlich den Zahnraderfrasmaschinen 
nach dem Abwalzyerfahren.

Der Aufbau der Maschine und die Hauptabm essungen sind 
aus Abb. 1 zu ersehen. Der kastenformig ausgebildete Unterteil 
nimmt das Getriebe fiir zwei Frasspindelgeschwindigkeiten und  
zwei Vorschube des Frasers auf. Der Antriebsmotor ist auf einer 
starr am U nterteil 
befestigten Grund- 
platte aufgestellt 
und arbeitet m it
tels Schnecke und 
Schneckenrad un
m ittelbar auf das 
Getriebe. A uf dem  
U nterteil ist auf 
der einen Seite der 
Stander m it Fras
schlitten befestigt 
(vgl. auch Abb. 2).
Der Antrieb der 
Fraserwelle erfolgt 
von einer senk- 
rechten W elle m it
tels eines spiral- 
yerzahnten Kegel- 
radpaares. Fiir 
selbsttatige Aus- 
riickung der Fras- 
schlittenbewegung 
zur Vermeidung
von Briichen ist Sorge getragen. Dem  Stander gegeniiber ist der 
m it Rreuzschlittenfuhrung yersehene Spannbock zur Aufnahme 
der zu frasenden Probe angeordnet. D ie Ausbildung der Spann- 
backen ermoglicht die Befestigung auch der kleinsten und sper- 
rigsten Proben.

Ais W erkzeug wird ein yielzahniger Fraser nach Art der Ge- 
windefraser yerwandt. Hierdureh werden die Spane in feinster 
Form bei restloser Ausnutzung des W erkstoffes der Probe ge- 
wonnen. Dabei bearbeitet der Fraser die ganze Flachę des Probe- 
stiickes, so daB Rand und M itte bei der Spaneentnahme in gleicher 
W eise zur Zerspanung kommen. Bei der senkrechten Bewegung 
des Frasers ist yollkomm ene Oelfreiheit gewahrleistet und eine 
leichte Entnahm e der Spane móglich. D ie Schnittgeschwindig- 
keit und der Vorschub lassen sich auch den em pfindlichsten Werk- 
stoffen anpassen. Durch Aufspannen einer Kreissage kann man, 
was m itunter wiinschenswert ist, Spane an begrenzten schmalen 
Stellen der Probe abnehmen, ferner einzelne Stiicke abschneiden.

Die Maschine kann bei einem Gewicht von  300 kg auf jedem  
Laboratoriumstisch aufgestellt werden. D ie Bedienung ist denkbar 
einfach. Beschadigungen infolge falscher Bedienung sind nicht 
móglich, da die Bew egungea des Frasschlittens durch Selbst- 
ausschaltung gesichert sind.

P . O b e r h o f f e r  f  und A. W a l l i c h s .

Ein neuer Hochfreąuenz-Induktionsofen zum Stahlschmelzen.

Angeregt durch die Versuche von  D . F . C a m p b e ll1) m it 
einem  100-kW -Hochfrequenz-Induktionsofen stellten  die I m 
p e r ia l  S t e e l  W o r k s , A l la n  & Co., S h e f f i e ld ,  eine Anlage 
fiir die handelsmaBige Erzeugung von Tiegelstahlen auf, iiber  
die bereits m ehrfach Nachriohten nach D eutschland gelangt

A bbildung 2. A nsicht der Sonderfrasm aschine.

i) Ygl. hierzu F . W e v e r  und G. H in d r ic h s :  Arch. Eisen- 
hiittenwes. 1 (1927) S. 345.
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sind2) und von der nunmehr eine erste kurze Beschreibung 
vorliegt3).

Der in Abb. 1 wiedergegebene Ofen fiir 180 kg Einsatz  
wird um die Schnauze gekippt, so daB unm ittelbar in die auf 
einer Drehscheibe aufgesteUten Kokillen gegossen werden kann. 
Der Hochfreąuenz- Generatorsatz besteht aus einem Drehstrom- 
Asynchronmotor von 200 kW und 3000 Um dr./m in bei 350 
Spannung; er ist direkt m it einem Hochfreąuenz-Generator von  
1200 V und 2200 Perioden/sek gekuppelt. D ie abgegebene Hoch- 
frequenzleistung ist auf 150 kW zu schatzen.

Bei einem Vorfuh- 
rungsyersuch wurden 
180 kg Rasiermesser- 
stahl m it 1,30 % C 
in einem Morgan- 

Graphittiegel er- 
schmolzen. Der GuB 
konnte bereits eine 
Stunde nach dem  
Einsetzen erfolgen, 
der Energieverbrauch 
wird zu 835 kW st/t 
gutes Ausbringen an- 
gegeben. D ie Ge- 

sam tschm elzkosten  
bei Vollbetrieb sollen  
denen eines kleineren 
Heroult-Ofens ent- 
sprechen, wobei sich 
die Ausgaben fiir T ie
gel gegen die Elek- 
trodenkosten ausglei- 

150-kW-Hoch£re<iuenz-'stahlofen. chen. Die Tiegel hal-
ten etwa 9 bis 12 

Schmelzungen aus; es wird erwartet, daB sich in dieser H insicht 
weitere Verbesserungen erzielen lassen.

In Uebereinstimmung m it den Feststellungen des Kaiser- 
W ilhelm -Instituts fiir Eisenforschung zu dieser Frage1) wird 
behauptet, daB der Hochfreąuenz-Induktionsofen alle Yorziige 
des Tiegelschmelzverfahrens m it einer erhebliohen Verminderung 
der Selbstkosten yerbindet. Es wird daher erwartet, daB er von  
tiefgreifendem EinfluB auf die weitere Entwicklung der Tiegel- 
stahlerzeugung sein wird. Wever.

Dolomit-Schleudermaschine zum Flicken von Siemens-Martin- 
Oefen.

Eine bemerkenswerte Einrichtung, die sich im Betriebe zum  
Flicken von Siemens-Martin-Oefen bestens bewahrt hat, ist der 
Blaw K nox Co., P ittsburgh, gesetzlich geschiitzt worden.

Der zuflieBende bzw. ausgeschleuderte Dolom itstrom  kann durch 
besondere Leitschaufeln in weiten Grenzen geregelt werden. Fiir 
die Handhabung wird keine Luftzufuhr benótigt. D ie ganze er- 
forderliche K raft wird durch einen 3-PS-M otor geliefert. Zur Be- 
dienung ist nur 1 Mann notw endig, der z. B. die Ruckwand eines 
lOO-t-Ofens in etw a 5 min ausbessert. Der D olom it kann ent- 
weder roh, einm al oder doppelt gebrannt in der Maschine ver- 
wendet werden; Voraussetzung ist allerdings eine gleichmaBige 
eu t abgesiebte Kornung, weil D olom itstaub leicht vom  Gasstrom 
erfaBt und in die Kam mern m itgerissen wird. D ie Maschine ist 
auf Radcrn beweglich und kann durch Einsatzkrane, Loko- 
m otiven oder sonstige E inrichtungen gezogen werden. An und 
fur sich ist sie vom  Kran unabhangig. Von einem groBen Stahl
werk m it 14 Oefen wird angegeben, daB dort durch die Dolomit- 
maschine 14 Mann der Belegschaft gespart werden konnten. Das 
Anwendungsgebiet der Maschine liegt bei Oefen m it einer Fassung 
v o n  50 t und mehr. Xx.=3ng. A. W a g n e r .

Fort-chritte im auslandischen Walzwerksbetrieb1).
K o n t in u ie r l i c h e  D r a h t s t r a B e  m it  h o h e r  A u s t r i t t s -  

g e s c h w in d ig k e i t .
Eine neue Morgansche Kniippel- und DrahtstraBe wurde 

kiirzlich bei der American Steel and Wire Company in Worcester, 
Mass in Betrieb gesetzt2). D ie DrahtstraBe ist dadurch bemer
kenswert, daB der Draht bei einer selbst in Amerika ungewóhn- 
lichen Endgesehwindigkeit fertiggew alzt wird, namlich bei
23,2  m /sek gegen fruher 17,78 m /sek. lnA ,

P ie  theoretisch m ogliche hochste Tagesleistung (-4  st) be- 
tra"t 3540 km Draht, man rechnet jedoch nur m it einer wirklichen 
Leistung von etw a 100 000 t im Jahre. Das neue Drahtwalzwerk 
ersetzt zwei alte StraBen, eine dritte wird um gebaut, so daB man 
die Erzeugung an Draht in allen GroBen und Querschnitten auf
150 000 t  bringen kann.

Die neue StraBe yerdient aber auch noch deswegen Beach- 
tung, weil sie die erste in Amerika ist, die D raht in Bunden von 
162 kg Gewicht herstellt und dabei den D raht auf 4,5 mm (J) 
walzt; auBerdem fertigt sie D raht yerschiedenen Querschnittes 
an fur die H erstellung von Uhrfedern und Klavierdraht und 
liefert ferner noch Flachdraht, aus dem K lingen fiir Rasierapparate 
gem acht werden. Es werden also an Gute und GleichmaBigkeit 
der Erzeugnisse der DrahtstraBe hohe Anforderungen gestellt 
und auch tatsachlich  von  ihr erreicht, denn der Draht ist viel

A bbildung 1. V orderansicht 
de r D olom itschleuderm aschine von Blaw K nox.

A bbildung  2. Schem atische D arste llung  d e r D olom itsch leuderm asch ine von  Blaw Knox. 
a =  3-PS-M otor m it regelbarer D rehgeschw indigkeit,; b =  H ebel zum  E inste llen  der Dolomit- 
zu fu h r; c =  H ebel zum E instellen  der R ich tu tig  des D o lom its trah les ; d =  D rehpunk t zur 
E instellung  des D olom itstrah les in  w agerechter R ic h tu n g ; e =  Rolle am  H ebelende zu r Rege- 
lung des Steigungsw inkels des D o lom its trah les ; i =  G itte r  im  T ric h te r  (n ic h t s ich tbar) zur 

• Regelung der D olom itzufuhr.

B ei dieser Maschine, dereń Bauart und Betriebsweise aus 
Abb. 1 und 2 zu ersehen sind, wird D olom it im Gewicht bis zu
1 t/m in  durch Fliehkraft an die zu flickende W and geschleudert.

runder ais der der alten StraBen, es haftet weniger Sinter an ihm, 
und die Bundę sehen besser aus, wodurch nicht nur das Ziehen ge- 
fordert, sondern auch der Schrottanfallbedeutend v e r m i n d e r t  wird.

2) Vgl. St. u. E . 48 (1928) S. 45.
3) Foundry Trade J . 37 (1927) S. 1927.

!) Y gl. S t. u . E . 48 (1928) S. 184.
2) Ygl. I ro n  Age 120 (1927) S. 1297/9.
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Haspe/

Die KnuppelstraBe kann durch eine kleine Yerstellung der 
Walzen auch Kupferblocke ublicher GroBe neben vorgewalzten  
Blócken aus FluBstahl verarbeiten; erstere werden in einem be- 
sonderen Ofen erwarmt, letztere dagegen in einer H itze von  der 
BlockstraBe aus weitergewalzt.

Es ist ferner móglich, ohne die W alzen zu weehseln oder dk  
Fuhrun^en zu stellen, Brammen bis zu 51 mm Dicke und 178 mm  
Breite zu walzen, zu schneiden und abzukiihlen; zu diesem Zweck 
ist ein Stauchgeriist fiir die Y erschiedenen Brammenbreiten Yor- 
gesehen.

In der BlockstraBe werden die Blócke Yon 432 mm [J] im 
Gewicht von 1778 kg auf Yorblocke Yon 127 mm [Jj gew alzt, 
die zur KnuppelstraBe m it sechs Geriisten und W alzen Yon 
457 mm Q gehen, dort zu Kniippeln Yon 51 mm [p gestreckt und 
d u r c h  die Edwarcls-Schere in Stiicke von 9,144m  Lange geschnitten  
werden, entsprechend einem Gewicht Yon 162 kg. Die StraBe 

hat zwei K iihlbetten, eins fur Kupferknuppel 
„ und das andere fiir Eisenkniippel.

D ie DrahtstraBe selbst ist nach der allge
mein iiblichen Morganschen Anordnung ange- 
legt, jedoch m it der Abanderung, daB jeder

I S cfiert der beiden Drahte in einem  der zwei neben- 
einander liegenden kontinuierhchen Fertig- 
strange zu Ende gew alzt wird, wahrend in  
dem Vorwalzen- und M ittelstrang die beiden 
K niippel nebeneinander gew alzt werden 
(s. Abb. 1). Der Fertigstrang wird in zwei 
Strange aufgelost, um  nicht nur eine groBere 
Sicherheit gegen U nfalle, sondern auch beim  
W alzen nur eines Drahtes einen genaueren 
runden Querschnitt zu erreichen. Wahrend 
Yor walzen- und M ittelstrang m it gleichblei-

Abbildung 1 bender Geschwindigkeit angetrieben werden,
inordnun? der ist die Um drehungszahl des Fertigstrang-
DrahtstraCe der motors regelbar, und zwar nicht nur, um

WireC^ Stauchungen oder Z em m gen des aus dem
M ittelstrang in den Fertigstrang gehenden 

Drahtes zu Yermeiden, sondern auch die sonstigen auf dieser 
StraSe zu walzenden Drahtarten zu beriicksichtigen.

Der auslaufende Draht tr itt  in einen der beiden zu jedem  
Fertigstrang gehórigen Haspel, der nach dem Aufwickeln des 
Drahtes zusammenklappt, so daB ein Forderband den Bund zum  
Abkuhlen abschleppen kann. U m  den Sinter auf den Bunden  
moglichst weitgehend zu entfem en, werden sie auf einem  Forder
band durch eine lange Kammer gefuhrt, in der sie m it W asser 
so weit berieselt werden, daB sie zwar noch heiB, aber nicht mehr 
rotgluhend sind; an der Luft kuhlen sie dann weiter ab, bis sie 
an ein sehr langsam laufendes Hakenfórderband gelangen, dem  
sie mit Hilfe eines Hebels iibergeben werden. Dieses letztere Band 
geht einige Małe hin und her und m acht dabei einen W eg Yon 
etwa 200 m, so daB die Bundę handwarm abgekuhlt an der Ab- 
ladestelie ankommen. £ifl.*SnQ- H- Fey.

Ver6ffentlichung von Schichtleistungen.
Jede Arbeit erhalt [einen wirksamen Ansporn, sobald sit 

eine Art sportlichen W ettbewerbes in irgendeiner Form be
sitzt. Der Arbeit auf H uttenwerken feh lt dieser W ettbewerb  
Tielfach dadurch, daB bei den groBen und ungleichartigen Arbeits- 
einheiten ein solcher Anreiz innerhalb der einzelnen Betriebe, ab- 
gesehen Yon dem AkkordYerdienst, m eist n icht Yorhanden ist. 
Man kann jedoch einen belebenden W etteifer in den meisten  
Betrieben dadurch herYorrufen, daB man die Leistungen der 
einzelnen Schichten durch Anschlag im Betriebe einander gegen- 
uberstellt. Dies Yerfahren ist bereits m it gutem  Erfolg auf Yer
schiedenen Werken in Gaserzeugeranlagen durchgefuhrt worden, 
wo die an jedem Gaserzeuger entnom m enen Sammelanalysen 
regelmaBig an Tafeln geschrieben und auf diese W eise der Ehr- 
geiz der einzelnen Stocher auf Yerbesserung ihrer Gasbeschaffen- 
heit gerichtet wird. Dasselbe laBt sich in K esselbetrieben durch 
Anschreiben der erreichten Yerdampfungsziffer, des m ittleren  
Kohlensauregehaltes usw. erreichen. ebenso in Stahl- und W alz- 
werken durch Yeróffentlichung der Schichterzeugung, der Schmelz- 
und Beschickungszeiten, des K ohlen-, Dam pf- und Strom Yer- 
brauchs je Tonne. W ichtig ist, daB diese Veroffentlichungen  
moglichst bald nach der ausgefiihrten Arbeit erfolgen, so daB 
Einzelheiten und besondere Vorfalle wahrend der betreffenden 
Schicht noch im Gedachtnis sind. Auch m iissen Stórungen, 
sehwaehe Betriebsbelastung und ahnliche Einfliisse, fur welche 
die Belegschaft nicht verantwortlich gem acht werden kann, 
ausdriicklich berucksichtigt werden.

Wenn diese Veroffentlichungen so gehalten sind, daB ins
besondere Yorarbeiter und Meister —  etw a durch \a m en s-

nennung —  daran beteiligt sind, wenn die Leistungen jeweils 
zu einer bisher erreichten H ochstleistung in Vergleich gesetzt 
und etwa jede neue Bestleistung in irgendeiner Form belohnt 
wird, so bleibt die belebende W irkung in den m eisten Fallen  
nicht aus.

Ais Beispiel aus einem Hiittenwerk, das in dieser Weise 
Y orgeht, sei nachstehend eine H óchstleistungstafel angefiihrt, 
wie sie z. B. an jeder FeinstraBe aushangt und in Oelfarbe 
sauberlich und weithin sichtbar die m it einem bestim mten Profil 
erreichte H ochstleistung, den Nam en des Meisters und den 
Zeitpunkt tragt.

P rofil H óchstle i^tong M eister Z e itp u n k t

Norm.-Prof. x  
Norm.-Prof. y  
Norm .-Prof. z

300 t  
400 t  
500 t

Schmitz
Esser
P iitz

1. 9. 26
2. 10. 26 
3. 4. 27

(Nach M itteilungen von  H . B le ib t r e u  und H . J o r d a n .)

Kaiser-W ilhelm-Institut fur Eisenforschung  
zu Dusseldorf.

Untersuchungen uber die Anstrengung von Vierkantrohren und 
bandagierten Rohien bei der Beanspruehung durch inneren Druck.
k - D ie Berechnung Yon U eberhitzerkasten stoBt infolge der 
Durchbrechung derW ande durch Einw alzstellen und V ersch lu sse , 
die Berechnung der Teilkam m em  auBerdem durch die W ellung 
der Seitenwande auf Schwierigkeiten, die eine YersuchsmaBige 
Nachprufung der B eanspruchungSY erhaltn isse dieser Konstruk- 
tionsteile erwunscht erscheinen lieBen. E . S ie b e l1) u n tersu ch te  
deshalb an einer R eihe Yon Ueberhitzerkasten und Teilkam m em  
die Spannungsvertei]ung durch Dehnungs- und Ycrkrummungs- 
messungen und stellte Berechnung?grundlagen fur d iese  Kessel- 
elem ente auf. D ie hóchste Beanspruehung trat bei den gep ru ften  
U eberhitzerkasten an den Langskanten auf der Innenseite, b ei 
den Teilkam m em  aber auf d en  zwischen d en  Yerschlussen befin d- 
lichen Stegen auf.

B ei bandagierten Bohren wird ein Teil der durch den Innen
druck erzeugten Umfangsbeanspruchung durch die Bandagen auf- 
genommen, wodurch eine entsprechende Yerminderung der 
W andstarke erm óglicht wird. Mit H ilfe der Gesetze der Elastizi- 
tatslehre wurde die SpannungSYerteilung in dunnwandigen ban
dagierten Bohren erm ittelt. D ie SpannungSYerteilung wurde 
auBerdem an einer Reihe Yon Rohren durch Dehnungsm essungen  
gepruft und die Untersuchungsergebnisse m it den durch Rech- 
nung ermit*elten W erten in  Yergleich gesetzt.

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute.,

C H e r b E t T e r f a m m l u i i g  2 0 .  b i s  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 2 7  i n  G lasgow; —  SchluJJ 
y o n  S e i t e  1 1 1 . )

D . H a n s o n , Birmingham, terich tete uber 
Die' Konstitution der Silizitm-Kchknstoff-Eisen-Legieruiigen und 

eine neue Theorie des GuEeisens
jJie Y orliegende Untersuchung ist die erste einer R eihe Yon 

Arbeiten, die im  Auftrage der Cast Iron Research A ssociation  
durchgefuhrt werden, um  AufsehluB uber die tem aren  Eisen- 
Kohlenstoff-Legierungen zu erhalten.

D ie Grundlage fur die nachfolgenden theoretischen Erwa
gungen iiber die Form des Eisen-K ohlenstoff-Diagram m s geben  
die folgenden Yersuche. Aus E lektrolyteisen (99,8 % ), Silizium  
(99,8 %) und Graphit (99,9 %) wurden 18 Legierungen Yon je 
etw a 150 g Gewicht im  Yakuum erschmolzen, und zwar in  drei 
R eihen m it rd. 0,4, 0,9 und 1,9 % Si und 0 bis 4  % C. D ie Auf- 
nahme der thermischen H altepunkte erfolgte m it Proben Yon 
40 bis 50 g in  einem Tiegel aus geschmolzener Tonerde im  Stick
stoff strom. D ie erm ittelten H altepunkte sowie die Zusammen
setzung der Legierungen sind in  Zahlentafel 1 angegeben.

D ie Abkuhlungskurven zeigten bei der Erstarrung des Eutek- 
tikum s nur eine W armetonung. Daraus wird gefolgert, daB der 
Graphit nicht erst durch Zerfall des Zem entits en tsteh t, sondern 
sich unm ittelbar aus der Schmelze ais B estandteil des E utekti- 
kums ausscheidet. D ie H altepunkte unterhalb der eutektischen  
Linie werden dem System  Eisen-Eisenkarbid zugesprochen. D ie 
Loslichkeitslinie fur Eisenkarbid is t  in  den drei R eihen nur durch 
je einen Punkt bestim m t worden.

i) M itt. K .-W .-In s t. E isenforsch . 9 (1927) L fg . 20, S. 295/317.
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Z ahlentafe l 1. H a l t e p u n k t e  u n d  Z u s a m m e n s e t z u n g
d e r  L e g ie r u n g e n .
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Zusam m en
setzung

1
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Si
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SC 2 1507 1476 754 667 632 0,31 0,48

SC 3 1503 __ 1457 738 — 686 0,36 0,93

SC 4 1481 __ 1433 760 — 686 0,33 1,89

SC 5 1514 __ 1457 795 — — • 0,18 0,44

SC 6 1509 — 1457 774 — 680 0,12 1,04 A ł sehr 
klein

SC 7 1453 ___ 1419 — — 714 0,66 1,88

SC 8 1438 __ — — — 694 1,08 0,40

SC 9 1453 __ _ — 754 — 694 0,82 0,95

SC 10 1427 —. — — — 731 1,00 1,97

SC 11 1390 (1100?) 1354 (?) 982 — 708 1,88 0,33

SC 12 1419 — 1346 (?) (?) — 725 1,41 0,79

SC 13 1417 1188 —. 989 — 760 1,39 1,7 V

SC 14 1285 1115 — — — 709 2,82 0,39

SC 15 1306 1135 — — — 725 2,70 0,89

SC 16 m f i 1140 — — — 754 2,73 1,90

SC 17 1190 1105 — — — 716 3,61 0,39

SC 18 1194 1145 — — — 725 3,55 0,83

|s c  19 1200 1131 — — — 731 3,21 1,88

Um  Gefiigebilder zu erhalten, die dem Gleichgewichtszu- 
stand bei bestim m ten Temperaturen entsprechen, wurden Proben  
einige Stunden bis zu zwei T agenim  Vakuum auf etwa 1150°erhitzt, 
darauf langsam (100 bis 200° je Tag) auf eine tiefer liegende 
Temperatur abgekiihlt und abgeschreckt, nachdem sie einige Zeit 
bei dieser Temperatur gehalten worden waren. Zur Gefiigeunter- 
suchung diente jedesmal ein Schliff aus der Mit te der Probe. An 
H and der gewonnenen Ergebnisse wurden die in  Abb. 1 bis 3 
wiedergegebenen Gleichgewichtsdiagramme aufgezeichnet. H an
son nim m t an, daB die Linien der aufgezeichneten Diagramme die 
wahren Gleichgewichte nahezu wiedergeben.

Auf Grund dieser Yersuchsergebnisse ste llt  Hanson die folgen- 
den Ueberlegungen an.

Das E i s e n - Kohlenstoff-Diagramm  wird gewohnlich alsDoppel- 
diagramm gezeichnet, das sowohl dem System  Eisen-Eisenkarbid  
ais aueh dem System  Eisen-Graphit Rechnung triłgt. W ahrend die 
m eisten Eorscher den Graphit ais die stabile Phase annehmen, 
h at R o s e n h a in  ein Diagramm aufgestellt, in  dem das Eisen- 
karbid die stabile Phase darstellt. In  dem Doppeldiagramm liegt 
immer das eine Diagramm hoher ais das andere. Der Verfasser 
kniipft nun seine Betrachtungen an die M oglichkeit an, daB die 
beiden Diagramme sich uberdecken konnten und daB dam it bei 
einer bestim m ten Temperatur das System , in dem  der Graphit 
stab il ist, in  dasjenige m it dem Eisenkarbid ais die stabile Phase 
iibergehen wiirde. In  Abb. 4  hat er diesen F a li veranschaulicht.

A bbildung  2. T e ilb ild  des E isen-K ohlensto ff-D iagram m s fiir Legierungen 
m it 0,9 %  Si.

D ie beiden System e iiberschneiden sich bei der Temperatur des 
P n n lr t.es Q. In  dem Teil des Diagramms, der oberhalb einer 
durch Q gezogenen W agerechten liegt, is t  der Graphit und in dem 
unterhalb derselben gelegenen Teil das Eisenkarbid die stabile 
Phase. D en um gekehrten F a li zieht der Verfasser ebenfalls 
in Erwagung. Im  Zweistoffsystem  E isen-K ohlenstoff sind diese 
Falle ais reine Annahm en aufzufassen, wenn aber ein drittes 
Elem ent hinzutritt, sind sie n icht nur denkbar, sondern aueh sehr 
wahrscheinlich. Bei Gegenwart eines d ritten  Elem entes mussen 
die Begrenzungslinien zwischen den Feldern, die zwei Bestand- 
teilen  zugehóren, durch Zonen von bestim m ter Ausdehnung 
ersetzt werden; die Um wandlungen, die durch diese Zonen dar- 
gestellt werden, yollziehen sich in  D reistoffsystem en also nicht bei 
festliegenden Temperaturen. D ie H ohe der Temperatur andert 
sich m it der Zusammensetzung der Legierung, d. h. die Begren
zungslinien dieser Zonen im  Diagram m  brauchen n icht wagerecht 
zu verlaufen. D iese Aenderung kann die einfache Form  haben, 
die in  Abb. 5 wiedergegeben ist. Im  allgem einen werden sich aber 
die Zonen, die von den Punkten E, Q und R  ausgehen, in  einem 
Punkte tref fen, dessen Lage davon abhangt, wie das dritte Element 
das System  andert. Abb. 6 zeigt den F ali, in  dem  das von Q aus- 
gehende Zustandsfeld sich neigt und das von  R  ausgehende_Feld

A bbildung 3. T e ilb ild  des E isen-K ohlensto ff-D iagram m s fiir  Legierungen 
m it 1,9 %  Si.
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des Eutektikums trifft. W eiter ware der F a li denkbar, daB das 
von Q ausgehende Feld nach oben hin sehwenkt und die von 
E ausgehende eutektisehe Zone trifft. Diese Diagramme sind ais 
Schnitt durch ein tem ares Diagramm von Eisen und Kohlen- 
rtoff und einem Element Y  aufzufassen.

Yon den in Erwagung gezogenen theoretischen M óglichkeiten 
der Diagrammformen entspricht nur die in  Abb. 6 wiedergegebene 
Form den Yersuchsergebnissen. D ie dargelegte Theorie ist auf 
der orundlegenden Annahme aufgebaut, daB die Loslichkeits- 
linien des Kohlenstoffs im  Karbid- und Graphitsystem sich in

m o -

A btildung 5. E isen-K ohlenstoff-D iagram m  bei G-egenwart eines 
d r it te n  E lem en ts  (e in facher F ali).

einem Punkte schneiden. E ine ausreichende Bestatigung dieser 
Annahme erblickt H anson in  den Ergebnissen seiner Yersuche.

Die Zusammensetzung des gewóhnlichen GuBeisens liegt in  
allen Fallen innerhalb der Grenzen, in  denen der Graphit die 
stabile Form ist; in  Stahlen dagegen is t  nach der Ansieht des 
Yerfassers das Karbid stabil. Nach der neuen Theorie liegt im  
Diagramm zwischen dem GuBeisen und dem Stah l eine Zone, in  der 
bei de Formen nebeneinander bestehen konnen; Legierungen von  
dieser Zusammensetzung sind allerdings w enig gebrauchlich. In  
den weiteren Ausfiihrungen sucht der Yerfasser seine Theorie 
mit den Yorgangen beim T em pem  in  F.inklang zu bringen. In 
der ersten Stufe der Graphitisierung scheidet der A ustenit Graphit 
ans, oberhalb der kritischen Temperatur sind also Graphit und  
Austenit die einzigen Phasen. U m  die Graphitansscheidung zu 
Terrollstandigen, muB die Abkuhlung langsam  verlaufen bis weit 
nnterhalb des kritischen Temperatnrgebietes (etwa i50°). J*un 
soli nach der alteren Doppeldiagramm theorie durch Gluhen bei 
Temperaturen unmittelbar unterhalb des kritischen Gebietes,

"  '  2  J/(oh /ensto ffffeha /t in  %
A bbildung  6. E isen-K ohlenstoff-D iagram m  bei G egenw ar t  eines 

!' - '  d r i t te n  E lem en ts  (allgem einer F ali).

etwa bei 740°, die Graphitbildung Tollstandig werden das tr itt  
nach H anson n icht ein, und erst weiter unterhalb dieser Tempe
ratur soli ein Gebiet liegen, in  dem erst die rollstandige Ausschei- 
dung des Graphits m oglich wird. STach der neuen Theorie soli es 
also Legierungen geben, in  denen unterhalb der Temperatur des 
Eutektoids Karbid neben Ferrit und Graphit stabil is t;  die Linie 
S X  in  den Diagrammen Abb. 1 bis 3 gibt die Temperatur an, 
unterhalb der das Karbid erst Tollstandig zerfallen kann. - —

Durch den EinfluB anderer Elem ente, durch die die S tab ilitat 
des Eisenkarbids erhóht oder verringert wird, wurden die U m - 
wandlungstemperaturen beeinfluBt werden konnen. Im  vor- 
liegenden Falle wurde eine geringe Yerschiebung der Loslichkeits- 
lin ien des Karbids und des Graphits einen groBen EinfluB auf die 
Lage des Punktes Q und damit auf das K arbid-G raphit-G leich
gewicht haben. W eitere Ausfuhrungen beziehen sich noch auf den  
H nfluB des K ohlenstoffgehaltes und der Abkuhlungsgeschwin- 
digkeit. Sowohl eine Yerminderung des K ohlenstoffgehaltes ais 
auch die Erhóhung der Abkuhlungsgeschwindigkeit w irken im  
Sinne einer Abnahme des Silizium gehaltes auf die G leichgewichte 
zwischen Graphit und Karbid ein.

* ł  **
Die Grundlage der Hansonschen Theorie, die''das' Doppel- 

diagramm verwirft und som it zu unseren bisherigen Anschau- 
ungen ńber die Gleichgewichtsverhaltnisse der Eisen-K ohlenstoff- 
Legierungen in  Widerspruch steh t, b ilden die Ergebnisse der 
eingangs beschriebenen Yersuche. D ie hierdurch beabsichtigte  
Um walznng ist derart w ichtig, daB man zum m indesten einm al die 
grundlegenden Yersuche Hansons einer naheren kritischen Be- 
trachtung unterziehen muB, bevor m an m it der a lten  Auffassung 
uber das Zustandsdiagramm Eisen-K ohlenstoff bricht und sich  
zu der neuen Theorie bekennt. D abei drangen sich namentUch  
die beiden folgenden Fragen auf:

1 . ^Yar bei den Yersuchen H ansons die Zeitdauer der Warme
behandlung der Proben ausreichend, in allen Fallen den Gleich- 
gewichtszustand herbeizufuhren ?

2. Ist der Gefugezustand der Proben, der im  Augenblick des 
Abschreckens bestand, unverandert festgehalten worden?

In  einem System  ans mehreren Stoffen ist bei einer bestim m- 
ten  Temperatur der Gleichgewichtszustand dann erreicht, wenn  
eine Aenderung der einzelnen Gefugebestandteile nicht mehr 
eintritt. D ie Zeitdauer, welche die E instellung dieses Zustandes 
erfordert, ist je nach den vorliegenden Bedingungen yerschieden. 
Bei der Untersuchung des Gleichgewichtszustandes bei ver- 
schiedener Temperatur und K onzentration in  einem ilehrstoff- 
sTstem ist es daher unerlaBlich, sich davon zu uberzeugen, ob das 
Gleichgewicht auch wirklich erreicht ist, ob also durch eine be- 
liebige" Yerlangerung der Yersuchsdauer eine Aenderung nicht 
mehr eintritt. °  D iese ilaBnahm e ist nam entlich dann geboten, 
w enn die Reaktionen, die zur E instellung des G leichgewichts
zustandes fuhren, m it nur geringer Geschwindigkeit verlaufen.

E s ist bekannt, daB bei Eisen-K ohlenstoff-Legierungen die 
E instellung des G leichgewichtszustandes w egen der ungunstigeren



214 S tah l u n d  E isen. Aus Fachve.re.inen. 48. Ja h rg . N r. 7.

Bedingungen fiir den Zerfall des Eisenkarbids, auf die weiter unten  
noch naher eingegangen wird, um so mehr Zeit erfordert, je g6- 
ringer die Konzentration an Kohlenstoff und je niedriger die 
Temperatur ist. Beim Studium der Gleichgewichtsyerhaltnisse der 
Eisen-Kohlenstoff-Legierungen durch Gefiigeuntersuchung muB 
hiernach der jeweiligen Zerfallge3chwindigkeit des Eisenkarbids 
Rechnung getragen werden, wenn man nicht Gefahr laufen will, 
irgendeinen gerade erreichten Zwischenzustand ais Gleichgewiehts- 
zu3tand anzusprechen.

Im  vorliegenden Falle sind die Proben ohne Rucksicht auf 
ihre Konzentration an Kohlenstoff sowie auf die Versuchstempe- 
ratur von 1100° m it einer durchschnittlichen Geschwindigkeit 
von rd. 7 °/st bis auf die Versuchstemperatur abgekiihlt, im Durch- 
schnitt 24 st auf dieser Temperatur gehalten und dann abge- 
schreckt worden. Ob der dadurch erreichte Zustand ais der der 
Abschrecktemperatur entsprechende Gleiehgewichtszustand gelten  
darf, ist durch Versuche m it langerer Erhitzungsdauer in keinem  
Ealle nachgepriift worden. Nach den Erfahrungen, die namentlich 
bei den planmaBigen Untersuchungen iiber den Zerfall des Eisen
karbids beim Wachsen des GuBeisens unter AusschluB oxydieren- 
der Gase gemacht worden sind, darf man behaupten, daB die bei 
den Yersuchen angewandte Warmebehandlung nur in den wenig- 
sten Fallen ausreichen konnte, den Gleiehgewichtszustand herbei- 
zufiihren, und daB in der Mehrzahl der Falle eine Erhitzungsdauer 
nótig war, die ein Vielfaches yon der von Hanson eingehaltenen 
Zeit betragt. Die Versuchsergebnisse Hansons sind daher nicht 
geeignet, iiber die Gleichgewichtsyerhaltnisse der Eisen-Kohlen- 
stoff- bzw. der Eisen-Kohlenstoff-Silizium-Legierungen AufschluB 
zu geben, sie gelten ausschlieBlich fur den Zustand, der sich unter 
den besonderen Versuchsbedingungen gerade eingestellt hat; sie 
diirfen unter keinen Um standen yerallgemeinert werden. Unter 
anderen Bedingungen, bei einer langeren Erhitzungsdauer, 
wurden andere Ergebnisse erhalten worden sein.

Die Autteiiung des Gleichgewichtsdiagramms in Zwisehen- 
zonen, in denon das Eisenkarbid entweder allein oder neben 
Graphit bestandig ist, ist eine recht miBliche Folgę der Auf- 
fassung, daB bei den Versuchen der Gleiehgewichtszustand in 
jedem Falle erreicht worden sei. Z. B. ist es unverstandlich, daB 
nach den Diagrammen in Abb. 1 und 2 in dem Gebiet unterhalb 
der Perlitlinie in Legierungen m it 2,82 bzw. 2,70 % C das Eisen
karbid erst yollstandig zerfallen kann, wenn die durch die Linie 
SX  angegebene Temperatur unterschritten wird, wahrend nach 
unseren bisherigen Anschauungen der Zerfall des freien Karbids 
um so schneller erfolgt, je hoher die Temperatur ist. Die Linie SX  
wiirde alsdann ais Gleichgewichtslinie zu gelten haben, wenn in 
Proben, in denen durch genugend lange Gliihdauer unterhalb der 
Linie ein rein ferritisch-graphitisches Gefiige erzielt worden ist, 
durch naohtragliche Erwarmung oberhalb der Linie SX  Karbid 
entstanden ware; es miiBte allerdings unter allen Um standen ein 
Ueberschreiten des A ,-Punktes dabei vermieden werden, das eine 
Auflósung des Graphits zu y-Mischkristallen zur Folgę haben 
konnte, der bei der nachfolgenden schnellen Abkuhlung in Perlit 
zerfallen wiirde. Hierzu sei bemerkt, daB nach der am SchluB der 
Hansonschen Arbeit angegebenen Zahlentafel, welche die Ver- 
suchseinzelheiten angibt, in dem Gebiet rechts der Linie SX  in 
einigen Fallen neben dem a-Eisen und Graphit auch noch Perlit, 
wenn auch in kleinen Mengen, gefunden worden ist. In  Abb. 1 
entspricht yon den drei yorhandenen Versuchswerten nur ein  
einziger dem ihm an Konzentration und Temperatur zugehórigen 
Zustandsfeld rechts von SX , die beiden iibrigen Versuchswerte, die 
sich auf Proben m it Perlitgefiige beziehen, sind nicht eingezeichnet 
worden; in Abb. 2 ist in dem entsprechenden Feld ebenfalls ein 
Punkt wegen des im Gefiige yorhandenen Perlitgehaltes fort- 
gełassen worden.

In  den Versuchsergebnissen fa llt es weiter auf, daB Hanson  
die eutektoide Temperatur bei den Abschreckyersuchen erheblich 
hoher gefunden hat ais durch die thermische Analyse. Die durch 
die thermische Analyse erm ittelten Temperaturen werden aus
schlieBlich dem Karbidsystem zugesprochen. Nach R . R u e r  
und J. B ir e n 1) liegt die Linie des stabilen Eutektoids 12° oberhalb 
der des metastabilen. Die Ergebnisse Hansons legen die Ver- 
m utung nahe, daB die Abschreckyersuche m it yerhaltnismaBig 
groBen Proben durchgefiihrt worden sind, so daB die Abschreck- 
wirkung in der Probenmitte, aus der die Gefugeaufnahmen 
stam men, eine Verzogerung erfahren hat. A is Folgę davon ist es 
denkbar, daB Proben, die boi einer im y-G ebiet gelegenen Tempe
ratur abgeschreckt worden sind, ein Gefiige aufweisen, dessen 
Grundmasse je nach der Menge des y-M ischkristalls ganz oder 
teilweise perlitisch ist. Ferner durfte es in Anbetracht der er- 
wahnten groBen Differenz zwischen den Ergebnissen der ther-

mischen Analyse und der Abschreckyersuche sehr gewagt sein, 
nur weni<*e Temperaturgrade umfassende Uebergangszonen auf 
Grund dieser Versuche anzunehmen, in denen a  +  y  +  Karbid 
bzw. a +  y  +  Graphit sich im  Gleichgewicht befinden, selbst 
wenn das ternare System  Eisen-K ohlenstoff-Silizium  solche 
Uebergangszonen erfordern sollte. Das gleiche durfte auch be- 
ziiglich der von den Punkten E und Q (s. Abb. 5 und 6) aus- 
gehenden Uebergangszonen zutreffen.|

Unter BerUcksichtigung einer Verzógerung der Abschreck- 
wirkung in der Probenm itte, aus der die Gefugeaufnahmen 
stammen, lassen sich die Versuchsergebnisse m it der durch die 
thermische Analyse erm ittelten Perlitlinie zwangloser in Einklang 
bringen ais m it der in Abb. 1 und 2 angenommenen Linie PS. In 
Abb? 1 ist z. B. diese Linie bei 750° angegeben, wahrend nach der 
Zahlentafel im Anhang der Hansonschen Arbeit die von 738 und 
748° abgeschreckten Proben SC 11 m it 1,88 % C und SC 14 mit 
2,82 % C trotz der 24stiindigen H altezeit bei den genannten 
Temperaturen noch den y-M ischkristall zeigen. In  der Zeichnung 
sind die entsprechenden Ergebnisse allerdings bei einer etwas 
hoher gelegenen Temperatur eingetragen worden (bei etwa 752 
und 760°). In Abb. 2 liegt die Linie PS bei etw a 753°; die von 
748° nach 24stundiger H altezeit abgeschreckte Probe SC 15 mit 
2,70 % C zeigt nach der Zahlentafel neben der a- noch diey-Phase. 
Die Probe SC 16 m it 2,73 %  C und 1,9 % Si, die nach 40stundiger 
H altezeit yon 765° abgeschreckt worden ist, zeigt im Gefiige nur 
a-Eisen und Graphit, wahrend in Abb. 3 die Linie des Eutektoids 
PM bei 760° liegt. D ie hier eingezeichneten Punkte liegen aller- 
dings erheblich tiefer, ais den Angaben der Zahlentafel entspricht.

Die Stabilitat des Eisenkarbids spielt eine wesentliche Rolle 
in  der Theorie H an son s; dieselbe wird yon der Konzentration 
der Legierung abhangig gem acht. Es ist richtig, daB der Zerfall 
des Eisenkarbids im untereutektoiden Stahl im  allgemeinen nicht 
“ńntritt und daB derselbe m it zunehmendem Kohlenstoffgehalt 
leichter bzw. schneller erfolgt. D ie Stabilitat des Eisenkarbids 
selbst andert sich m it der K onzentration der Legierung nicht, 
wohl aber der AnlaB zum Karbidzerfall. D ie Abscheidung von 
elementarem K ohlenstoff aus dem Eisenkarbid ist ein Kristalli- 
sationsyorgang, der erst einsetzen kann, wenn Kristallisations- 
keime yorhanden sind. In  kohlenstoffreiehen Legierungen wird 
dieser Vorgang leicht eingeleitet durch die Graphitkeime, die sich 
bei hoherer Temperatur gebildet haben und in groBer Anzahl in 
der Legierung yerteilt sind; mit abnehmendem Kohlenstoffgehalt 
geht diese Keimbildung schnell zuriick und yerschwindet in Le
gierungen von der Konzentration der Stahle sehlieBlich ganz. Fur 
den Zerfall des Eisenkarbids ist es entscheidend, ob sich bei 
hohen Temperaturen Graphitkeime bilden konnen oder nicht; die 
Keimbildung ist abhangig yon der K onzentration der Legierung, 
die Stabilitat des Eisenkarbids aber ist bei jedem  K ohlenstoff
gehalt die gleiche.

W as sehlieBlich die fiir die neue Theorie grundlegende An
nahme betrifft, daB die Zustandsdiagramme der beiden Systeme 
Eisen-Graphit und Eisen-Eisenkarbid und dam it auch die beiden 
Lóslichkeitslinien (E S und E'S') sich iiberschneiden kónnten  
(Punkt Q), so stehen dem die Ergebnisse der fruheren zum Teil 
m it sehr groBer Sorgfalt durchgefuhrten Untersuchungen gegen- 
iiber, nach denen die beiden Linien ungefahr parallel laufen. Nach 
den Ergebnissen yon H . H a n e m a n n  und M o r s c h e l1) yergróBert 
sich der Abstand dieser beiden Linien m it zunehmendem  Silizium- 
gehalt.

In der neuen Theorie Hansons kann hiernach eine befrie- 
digende Erklarung der Gleichgewichtsyerhaltnisse in den tech- 
nischen GuBeisensorten nicht erblickt werden. D ie denselben u- 
grunde gelegten Versuche sind nicht geeignet, iiber den Gleich- 
gewichtszustand der untersuchten Legierungen AufschluB zu 
geben, weil m it nur wenigen Ausnahmen ein Gleichgewicht dabei 
nicht erreicht worden ist. D ie irrtiimliche Auffassung Hansons, 
daB die Stabilitat des Eisenkarbids sich m it dem K ohlenstoff
gehalt der Lśgierung andert, ist ais Folgerung aus diesen Ver- 
suchsergebnissen anzusehen; m it der K onzentration andern sich 
lediglich die Bedingungen fiir die Bildung von  Graphitkeimen be- 
hóherer Temperatur, die zum Zerfall des Karbids den AnlaB geben. 
Anderseits liegt im Gegensatz zu der Auffassung Hansons kein 
Grund yor, das Doppeldiagramm, in dem der Graphit ais die 
stabile und das Eisenkarbid ais die m etastabile Phase gilt, zu 
yerwerfen, da es dem Verhalten der E isen-K ohlenstoff-Legie
rungen insbesondere auch des GuBeisens yollkom m en entspricht 
und iiber alle Vorgange, die m it der Graphitausscheidung bzw. mit 
der Temperkohlebildung im Zusammenhang stehen, ausreichenden 
AufschluB gibt. P  Bardenheuer.

») Z. anorg . Chem. 113 (1920) S. 98/112. l) ® r.=$rtg.-D issertation, B erlin  1924.
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Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

(P aten tb la tt N r. 6 vom 9. F eb ru a r 1928.)

KI 10 a Gr. 12, K  103 297. Bedienungsvorrichtung fiir 
gelbstdichtende Koksofentiiren. ©. f). Heinrich Koppers,

Essen^Moltke^^^ ^  ^ ^  ^  Verfahren zum elektrischen Schutz 

von Behaltern ’ gegen Absetzen von K esselstein. Siemens- 
Schuckertwerke, A.-G., Berlin-Siemensstadt.

KI 18 a, Gr. 6, A 47 482. Gasfang fiir Schacht-, insbesondere 
Hochofen. ®I-"Sn0- ©• *)• Heinrich Aumund, Berlin-Zehlendorf,

Elsestr. 8.^ ^  ^  ^  A 49 366. W inderhitzer, bei welchem die 
eesamte V erbrennungsluft un ter Druck e in gefiih rt wird. Askania- 
Werke A.-G., vormals Centralwerkstatt Dessau und Carl Bam- 
bere-Friedenau, Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 87/88.

KI 24 e, Gr. 10, B 117 046. Yerfahren zum Vorwarmen der 
Blaseluft fiir Gasgeneratoren. Bamag-M eguin, A.-G ., Berlin 
NW 87, Reuchlinstr. 10— 17.

KI. 31 c, Gr. 6, G 65 397. B esch ickungsvorrich tung  fiir m it 
einem K r a n ’ verbuńdene Sandschleuderform m aschinen. Graue,
A -G., Langenhagen b. Hannover.

KI. 48 b, Gr. 2, S t 41 372. Vorrichtung zur Abnahme yon  
Blechen. Lawrence Carr Steele, Baltimore (V. St. A.).

KI 48 b, Gr. 10, M 95 056. Verfahren, Gegenstande aus 
ojcydierbarenMetallen oder M etallegierungen vor O xydation oder 
Anfressung zu schiitzen. M etallisation Lim ited u. W illiam  
Edward Ballard, Dudley (Engl.).

KI. 48 d, Gr. 2, D 52 858. Vorrichtung zur Herbeifuhrung der 
Auf- und Abbewegung von  Beizgut in Beizbottichen. Demag, 
A.-G., Duisburg.

KI. 48 d, Gr. 4, J  30 611; Zus. z. P at. 442 766. Yerfahren zur 
Herstellung von Ueberziigen auf Gegenstanden aus Metallen. 
Bohumil Jirotka, Berlin SW 61, Belle-Alliance-Str. 13.

KI. 49 c, Gr. 13, Sch 84 036. Schere zum Schneiden von  
laufendem Walzgut. Schloemann, A.-G ., Dusseldorf, Stemstr. 13.

KI. 81 e, Gr. 25, O 15 748. Kokslosch- und Verladeemrich- 
tung. Dr. C .O tto & Comp., G. m. b. H ., Bochum, Christstr. 9.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
(P a te n tb la tt N r. 6 ło m  9. F eb ru a r 1928.)

KI. 7 a, Nr. 1 020 258. W alzwerk zur H erstellung von W alz
gut, dessen Querschnitt in der W alzrichtung veranderlich ist. 
Fried. Krupp, A.-G., Essen, Altendorfer Str. 84.

KI. 7 c, Nr. 1 020 026. Schmiereinrichtung fiir Blechricht- 
maschinen. Karl Fr. Ungerer, Pforzheim, Arlinger Weg 6

KI. 31 a, Nr. 1 019 523. Verschiebevorrichtung fur Schmelz- 
kórbe an Muffelófen. Gebr. N etzsch, Selb (Bayern).

KI. 31 c, Nr. 1019 823. Dreiteiliger Abschlagkasten fur R iittel- 
PreBformmaschinen. „A pag“ , Apollo-Plantector-W erk, A.-G., 
GóBnitz (Kr. Altenburg).

KI. 49 h, Nr. 1 019 914. Achsenlagerung fur Rolienricht- 
maschinen fiir Walzwerke. Maschinenfabrik Sack, G. m. b. H ., 
Diisseldorf-Rath, Wahler StraBe.

Deutsche Reichspatente.
KI. 7 a, Gr. 29, Nr. 452 090, vom  11. Dezember 1924 ; ausge

geben am 5. November 1927. K a r l  S c h u l t e  in  D u is b u r g -  
a  R u h r o r t . Rollgang m it

^ 7777̂ el ekt ri schem Einzelantrieb 
der Rollen.

D ie Rolle a m it in den 
Hohlraum der Rolle ver- 
legtem  M agnetsystem  b, 
das m it der festen Motor-

________________ w elle c verbunden ist,
wirktals Laufer, so daB die Fortbewegung des Fórdergutes ohne 
jegliche Zwischenglieder zwischen den Antriebsm otoren und dem  
Fórdergut stattfindet.

KI. 7 a, Gr. 10, Nr. 452 915, vom  20. A ugust 1926; ausgegeben  
am 22. November 1927. ftip t .^ n g . E u g e n  H in d e r e r  in  H a m -  
born a . R h e in . Verfahren zum Trennen von Blechpaketen.

Zum Trennen der in Paketen ausgew alzten, aneinander 
haftenden Bleche wird eine zwischen die Bleche greifende Lose- 
vorrichtung verwendet, dereń Trennwirkung durch eine schlag- 
artige Bewegung derselben in die Trennfuge erhóht wird.

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

KI. 7 a, Gr. 27, Nr.
452 241, vom  18. Februar 
1926; ausgegeben am 8. No- 
vember 1927. D e m a g ,
A k t .- G e s . ,  in D u is b u r g .
Vorrichtung zum Einfuhren 
des Walzquts in die Walzen, 
insbesondere f iir  Bandwalz- 
werke.

Die bei Bandwalz-
werken an sich vorhandene 
Bandbremse a dient ais —
Klemmvorru:ht ung, welche das W alzgut am Ende oder in  der 
Nahe des einzufiihrenden Endes festhalt, und ist zur Einfuhrung 
des W alzguts beweglich ausgebildet.

KI. 7 a, Gr. 18, Nr. 452 544, vom  2. Mai 1924; ausgegeben am  
12.Novem ber 1927. S c h lo e m a n n , A .-G .,  in  D u sse ld o rf.-Z w ei-  
mal rechtwinklig zur Walzenachse ge- 
schnitlener, aus drei Teilen besłehender 
Lagerkórper fiir  Rollenlager bei Walz- 
gerusten.

Der Lagerkórper a, b, c ist in 
der W eise zusam m engesetzt, daB der 
m ittlere Teil b, der die Laufbahn fiir 
die Rollen d enthalt, stufenartig abge- 
setzt ist und sich dadurch gegen die 
entsprechend abgestuften Seitenteile  
a, c abstiitzt, um  den auf den inneren Teil wirkenden Rollen- 
druck gleichmaBig auf die beiden Seitenteile zu iibertragen.

KI. 7 a, Gr. 26, Nr. 452 658, vom 17. Juli 1925; ausgegeben  
am 15. Novem ber 1927. Zusatz zum Patent 441 314. M a s c h in e n 
f a b r ik  S a c k , G .m .b .H .,  in  D u s s e ld o r f - R a t h .  Ueberhebe- 
vorrichłung f iir  Walzstabe.

D ie in den Bereich des W alzstabweges tretenden schragen 
Flachen der Fiihrungstaschen sind so ausgebildet, daB durch sie 
auBer der Einleitung in den eigentlichen Ueberhebeteil des U el er- 
hebegliedes noch eine Ableitung in die Einlaufrinne des K iihlbettes 
erfolgt.

KI. 7 a, Gr. 1, Nr. 452 906, vom  18. September 1924; ausge
geben am 22. Novem ber 1927. S ie m e n s - S c h u c k e r t w e r k e ,
G. m. b. H ., in  B e r l in - S ie m e n s s t a d t .  (Erfinder: W alter 
Baetsch in Berlin-Siemensstadt.) W alzenantrieb, insbesondere
fu r  schwere Walzenstraflem.

W ird zur Verstarkung des Antriebes ein zusatzlicher Antrieb  
erforderlich, so soli dieser Antrieb auf der Gegenseite des Kamm- 
walzgeriistes angeordnet werden und zusammen m it dem H aupt- 
antriebsm otor die Unterwalze antreiben.

KI. 7 a, Gr. 21, Nr.
452 918, vom  10. D e
zember 1926; ausge
geben am 22. Novem ber 
1927. F r ie d .  K r u p p ,
G r u so n w e r k , A k t .-  
G e s ., in  M a g d e b u r g -  
B u c k a u . V orrichtung 
zum  Zu- und Ableiten 
eines Kiihlm ittels f iir  
Hohlwalzen.

Die Zufiihrung des 
K iih lm ittels erfolgt 
durch den hohlen W alzenzapfen in  das W alzeninnere quer durch 
die W and des Hohlzapfens, und zwar liegen die K iihlm ittelzu- und  
-ableitungskanale a, b in der W and desselben Zapfens neben- 
einander.

KI. 18 a, Gr. 1, Nr. 453 469, vom  2. Mai 1926; ausgegeben am
7. Dezember 1927. © ip l^ n g . M a x  P a s c h k e  u n d  E d u a r d  
S c h ie g r ie s  in  D u is b u r g - M e id e r ic h .  Verfahren zum Ein- 
binden von Feinerzen, Kiesabbranden u. dgl. unter Ausnutzung der 
Eigenwarme fliissiger Schlacke.

Durch Einfuhren von Brennstoff, z. B. K oks auBer den Erzen  
in  die fliissige Schlacke gelingt es, die Schlacke geniigend fliissig  
zu erhalten, um erhebliche Mengen von Erzen oder O xyden einzu- 
binden. Bei Verwendung von Ferrom anganschlacke erhalt man  
auf diese W eise ein Erzeugnis m it etw a 35 bis 40 % E isen  und
5 bis 10 % Mangan.
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Statistisches.
Die Roheisen- und Rohstahlgewinnung sowie die Leistung der 
Walzwerke des Saargebietes in den Jahren 1925 bis 1927 und 1913.

Nachdem  die Monatsergebnisse der Roheisen- und R ohstahl
gewinnung des Saargebietes im Jahre 1927 von der Fachgruppe 
der E isen schaffenden Industrie im Saargebiet herausgegeben sind1), 
folgt nachstehend die Statistik  iiber die L e is t u n g  d er  W a lz 
w e r k e  im Saargebiet 1927 nach den Erhebungen der Fachgruppe 
der Eisen schaffenden Industrie sowie ein G e s a m t l ib e r b lic k  
i ib e r  d ie  J a h r e s e r g e b n is s e  der Roheisen-, Rohstahl- und 
W alzeisengewinnung im Saargebiet von 1925 bis 1927 m it den 
Vergleichsziffern von 1913.

S t a n d  d e r  H o c h o fe n .

Der AuBenhandel Oesterreichs im 3. Yierteljahr 19276).

Ja h r Yor-
handen

In  Be
trieb  be- 
findlich

Ge-
dam pft

In  Repa- 
ra tu r be- 
findlich

Zum An- 
blasen 
fertig- 
stehend

Leistungs- 
fahigkeit 
in  24 s t

t

1913 28 26 1 1 — —

Ende 1925 30 23 1 4 2 5325
1926 30 26 — 2 2 5525
1927 30 26 — 2 2 5625

R o h e is e n g e w in n u n g .

J ah r

1913

1925
1926
1927

GieBerei-Roh- 
eisen, GuBwaren 
I .  Schmelzung 

t

148 250

166 141 
200 269 
211129

Thomasroheisen 
(basisches Yerf.)

1 222 730

1 283 559 
1 424 433 
1 559 589

Roheisen 
*es£

t

1 370 980

1 449 700 
1 624 702 
1 770 718

R o h s ta h lg e w in n u n g .

Jah r

Rohblócke

Thomas-
stahl

1913

1925
1926
1927

1 718 540

1165 518 
1294 354 
1 431 182

basischer
Siemens-
M artin-

Stahl

342 352

387 872 
418 291 
440 785

Elektro-
stahl

13 649

8 558 
7 804 
6 436

StahlguB

basi
scher

5 284

10 597
10 104
11 024

6215
6209
5202

R ohstahl
insgesam t

2 079 825

1 578 760 
1 736 762 
1 894 629

L e is tu n g  d e r  W a lz w e rk e .

A rt der E rzeugnisse 1913 1925 1926 1927

H albzeug, zum A bsatz be
s tim m t .................................. 156 105 145 139 168 082 155 486

Eisenbahnoberbaustoffe . . 332 261 162 717 191 496 236 918
Formeisen iiber 80 mm und 

U n iv e r s a le is e n ................. 302 618 205 278 236 088 295 381
S tab e isen .................................. 482 213 374 1412) 400 587*) 403 2262)
B a n d e i s e n .............................. 37 640 43 5542) 48 2542) 54 8232)
W a lz d r a h t .............................. 116 249 113 5942) 115 6422) 136 1012)
Grobbleche von 4,76 mm oder

d a r i i b e r ..............................
M ittelbleche von 3 b is  u n te r

4,76 m m ..............................
Feinbleche yon iiber 1 bis 

u n te r  3 m m ..........................

93 034 

43 142 154 097 168 464 169 884Feinbleche von iiber 3,2 bis
1 mm einschl.......................

Feinbleche bis 0*32 mm  ein-
schlieBlich.............................

W eiB b leche ..............................
R ó h re n ......................................

12 419
75 000 67 4612) 69 2 972) 71 0812)

Rollendes Eisenbahnzeug . . 543 — --- —
S chm iedestU cke..................... 1190 |  3 038 2 i-°»6 10 127A ndere Fertigerzeugnisse . .

W alzwerkserzeugnisseinsges. 1 652 414 1 269 0193) 1400 8464) | l  533 027&)

189.1) Vgl. St. u. E . 48 (1928) S
2) Zum Teil geschatzt.
3) D ayon geschatzt 90 0 0 0 1.
4) D ayon geschatzt 98 000 t.
5) D ayon geschatzt 110 000 t.
6) N ach „Statistische Nachrichten“
7) Ministerc des travaux publics;

2. Bureau: Statistiąue de 1’industrie minerale e t des appareils a 
yapeur en France et en Algerie pour l ’annóe 1925. (Paris: Im- 
primerie nationale 1927.)

Gegenstand

...................................................
B rau n k o h len ..............................................................
K oks .........................................................................
B r i k e t t s .....................................................................
Schwef elki es.................................................................
S ch w efe lk iesab b ran d e ...........................................
E ise n e rze .....................................................................
M anganerze.................................................................

R o h e ise n .....................................................................
Ferrosilizium  und andere Eisenlegierungen .
A lteisen.........................................................................
R o h b ló c k e .................................................................
Yorgewalzte B lo c k e ...............................................
Eisen und S tahl in  S tab en ..............................
Bleche und P l a t t e n ................................................
W e iB b le c h .................................................................
Andere B leche............................................................
D r a h t .........................................................................
R ó h re n .........................................................................
Schienen und Eisenbahnoberbauzeug . . . .
Nagel und D ra h ts t i f te ...........................................
Maschinenteile aus n ich t schmiedbarem GuB und

aus schmiedbarem E i s e n ...................................
W aren aus n ich t schmiedbarem GuB und aus 

schmiedbarem Eisen . . . . . . . . . . .
Sonstige Erzeugnisse aus Eisen und Eisenwaren

Insgesam t Eisen und Eisenwaren

3. Y ierteljahr 1927

E infuhr
t

1183 626 
96 661 

147 021 
13 189 
19 151 

2
838

66

Ausfuhr
t

2 073 
4 443 

32 140 
67 
39 

8 445 
58 273

8 037 24 210
982 983

83 8 516
— 1 454
1 227 4 432
2 199 18 242
5 006 4 219

616 20
1113 251

333 3 823
9 382 297

184 517
195 717

458 663

1 440 974
1 693 9172

32 948 78 490

Frankreichs Eisenerzfórderung im November 1927.

Bezirk

Forderung Y o rra te  
am  E nde 

des 
M onats 

No- 
yem ber 

1927 
t

B eschaftigte
A rbeiter

M onats
d u rch 
sch n itt

1913
t

No-
vem ber

1927

t

1913
No-

yem ber
1927

, a (  M etz, D ieden-
g  ® 1 h ofen ..............
9 .2  |  B riey , Longw y, . 

^ ^ N ancy . . . .

A njou, B retagne . . . .

1 761 250 
1 505 168 

159 743 
63 896 
32 079 
32 821 
26 745

1 590 512 
1 883 773 

122 754 
149 569 

43 478 
20 268 

5 715

734 308 
1112 987 

386 477 
170 029 

32 232 
14 485 
23129

17 700 
15 537 

2 103 
2 808 
1471 
2168 
1250

14 375 
16 654

1 713
2 825 
1203

914
287

zusam m en 3 581 70213 816 06912 473 647 43 037 | 37 971

Frankreichs Bergbau und Eisenindustrie im Jahre 1925.

N ach am tlichen Erm ittlungen7) wurden im  Jahre 1925, 
yerglichen m it dem Vorjahre und dem Jahre 1913, in Frankreich 
gefordert bzw. erzeugt:

6 (1928) S. 20. 
direction des mines,

1913
t

1924
t

1925
t

K o h l e ............................................... 44 610150 44 981 556 48 090 649
Koks ................................................ 4 027 400 5 414 500 6 016 000
E i s e n e r z ........................................... 21 918 000 29 044 000 35 598 000

Thomas-, Bessemer- u .P uddelroh-
e i s e n ...............................................

GieBereiroheisen und  GuBwaren
4170 298 5 972 225 6 639 750

I . S c h m e lz u n g .......................... 953 683 1 473 393 1602 830
S o n d e rro h e ise n ..................... 81 216 246 947 262 660

B essem e rstah l.................................. 128 391 113 155 93 994
T h o m a s s t a h l ................................... 2 930 788 4 246 708 5170 799
Saurer Siemens-M art in-S tahl . j  1 582 478 29 749 36 323
B asischer S iem ens-M artin-Stahl . 2 192 571 2 066 472
Tiegelstahl . . . . 24 085 13 633 13 675
E lek trostah l . . 21124 74 453 82 555
SchweiBstahl . . . . 405 972 165 485 135 339

Schienen und  Schwellen . . . . 461 073 539 713 591172
R adreifen . . . . 69 682 69 312 105 768
S ta b e iś e n .............................. 968 021 567 415 1 563 711
T rag er ..................... 391 397 441 422 615 060
F orm eisen ................. 194 480 454 658 252 868
Grob- und  Feinbleche . 573 150 492 662 645 210
W a l z d r a h t ................. 216 685 428 220 452 425
S chm iedestU cke................. 120 756 56 609 52 189
R óhren . . . 62 195 58 835 60 358
S ta h lg u B ................. 101 555 146 066 129 820
WeiBbleche . . 27 056 52 170 58 591
Sonstige Fertigerzeugnisse . . . — 23 569 22 637
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Die beigische Eisen- und Stahlindustrie 1926.

Nach dem vom Generaldirektor der belgischen Gruben er- 
s ta t t e te n  Jahresbericht fiir 19261) waren in Belgien am 31. D e
zember 1926 56 Hochofen in Betrieb, von denen 27 im Bezirk  
Charleroi lagen, 21 im Bezirk L iittich  und 8 in der belgischen  
Proyinz Luxemburg. D ie Leistungsfahigkeit der Hochofen im  
Bezirk Charleroi konnte nicht ganz ausgenutzt werden wegen des 
Streiks der Eisenhiittenarbeiter, der im  Juni 1925 begann und 
erst in den letzten Januartagen 1926 zu Ende ging. D ie Zahl der 
Hochofenarbeiter betrug 6152.

Die Hochofen yerbrauchten im Berichtsjahre 3 489 808 t 
Koks, von denen 3 054 940 t  aus dem Inland stam m ten. W enn 
man jedoch die in belgischen K oksofen verarbeiteten auslandi- 
schen Kohlenmengen in B etracht zieht, dann betrug der Anteil 
der in den Hochofen yerbrauchten Auslandskohlen im Bezirk  
Charleroi 50% , im Bezirk L iittich und im Siiden der Provinz 
Luxemburg 90 %.

An E ise n e r z  yerbrauchten die Hochofen 8 665 000 t , davon
6 310 000 t  Minette aus Frankreich, 1 603 000 t  M inette aus dem  
GroBherzogtum Luxemburg und 33 000 t  M inette aus der Provinz 
Lusemburg. 520 000 t  Eisenerze stam m ten aus Schweden,
51 000 t aus Spanien und Nordafrika, 36 000 t  aus der Normandie 
und 112 000 t  waren beigische Erze, abgesehen von  der oben 
erwahnten belgischen M inette. Von den yerbrauchten M a n g a n -  
erzen kamen 98 500 t  aus Britisch-Indien, 23 400 t  aus Klein- 
asien, Palastina und Arabien, 5000 t  aus Brasilien und geringere 
Mengen aus West-Afrika, dem Kaukasus usw.

Die Erzeugung an R o h e is e n  betrug im Berichtsjahre ins
gesamt 3 368 350 t. D avon waren 119 032 t  phosphorreiches 
Gieflereiroheisen, 61 429 t  Ham atitroheisen, 3 150 349 t  Thomas- 
roheisen und 37 540 t  Sonderroheisen. Stahleisen oder Bessemer- 
roheisen wurde nicht hergestellt, wahrend 1925 yon jenem 409 810 t 
und yon diesem 22 995 t  erzeugt worden waren.

Die belgischen S ta h lw e r k e  kann man in drei Gruppen 
einteilen. Zur e r s te n  Gruppe gehóren 13 W erke, dereń Anlagen 
enthalten: 16 Roheisenmischer, 23 Kuppelófen, 49 B im en  m it 
einem Fassungsgehalt von je 12 bis 25 t , 3 Kleinkonverter von  
1% bis 2 1 ,16 Siemens-Martin-Oefen von  15 bis 25 t, und 4 Elektro- 
ófen. Sie beschaftigten 5218 Arbeiter und verbrauchten 3077 424 t 
belgisches Roheisen, 143 015 t  auslandisches Roheisen, 996 t  Erz, 
243 376 t  Schrott, 50 833 t  K oks und 70 798 t  Kohle. H ergestellt 
wurden 3 073 837 t  Rohblócke und 14 352 t  StahlguB. Von den 
Rohblocken waren 2 890 816 t  aus Thom asstahl, 173 158 t  aus 
Siemens-Martin-Stahl und 9863 t  aus E lektrostahl erzeugt. Die 
zw eite  Gruppe umfaBt 5 Stahlwerke m it 2 Kuppelófen, 4 Klein- 
konyertem und 17 Siemens-Martin-Oefen. D iese yerbrauchten  
63 879 t Roheisen (hauptsachlich heim isches Erzeugnis), 2660 t  
Erz und 156 170 t  Schrott. Sie stellten  insgesam t 189 658 t 
Siemens-Martin-Stahlrohblócke und 5906 t  StahlguB her. D ie 
dritte  Gruppe umschlieBt 16 im Berichtsjahre in T atigkeit be- 
findliche StahlgieBereien m it 33 K uppelófen, 43 Kleinkonvertern,
7 Siemens-Martin-Oefen und 1 Elektroofen. Sie yerbrauchten  
32 377 t Roheisen (hauptsachlich auslandisches), 838 t  Erz und 
57 054 t  Schrott. Erzeugt wurden 54 060 t  StahlguB.

Die g e s a m te  F lu B s t a h le r z e u g u n g  betrug demnach  
3 263 495 t  Rohblócke und 75 188 t  StahlguB. Von den R oh
blocken waren, in runden Zahlen, 2 890 000 t  Thomasstahlroh- 
blocke, 363 000 t  Siem ens-M artin-Stahlblócke und etwa 10 000 t  
Elektrostahlblócke.

Nur3 S ch w eiB - ( P u d d e l - ) S ta h lw e r k e  waren in Tatigkeit, 
die alle in der Proyinz H ennegau liegen und 229 Arbeiter be
schaftigten. Die Zahl der Puddelofen betrug 15 gegenuber 110 im  
Jahre 1913. Sie yerbrauchten 19 380 t  Roheisen (hauptsachlich  
emheimisches und 12 580 t  K ohle. D ie Erzeugung belief sich auf 
15 508 t SchweiBstahl gegenuber einem jahrlichen Durchschnitt 
von 238 0 6 0 1 im ganzen Lande in  den Jahren 1901 bis 1910.

Auch die belgischen W a lz w e r k e  zerfallen in drei Gruppen. 
Die erste Gruppe besitzt eigene Hochofen- und Stahlwerks- 
anlagen. Ihre Zahl betragt 13 m it 11 BlockstraBen, 38 Profil- 
straBen, 4 DrahtstraBen und 8 Blechstrafien. Sie verwalzten im  
Berichtsjahre ausschlieBlich Blocke aus eigenen W erken und be
schaftigten insgesamt 12 102 Arbeiter. Ihre Erzeugung belief 
sich auf 624 424 t Halbzeug und 1 880 247 t  Fertigerzeugnisse aus 
FluBstahl. Die zweite Gruppe umschlieBt nur 5 Unternehmen, 
yon denen 2 mit Hochofenwerken yerbunden sind. Sie yer
brauchten 168 322 t Rohblocke, 131 660 t  vorgewalzte Blocke 
und Kniippel (davon ł / 5 eingefiihrtes Materiał) und eine gewisse 
Schrottmenge. Besehaftigt wurden 3093 Arbeiter, und die E r
zeugung betrug 262 036 t  Fertigerzeugnisse aus FluBstahl und

23 370 t  Fertigerzeugnisse aus SchweiBstahl. D ie ubrigen W erke, 
23 an der Zahl, gehoren zur d r i t t e n  Gruppe. Von ihren 28 Profil- 
straBen walzen 22 kleine Abm essungen; ferner sind yorhanden
52 Grob-, 24 M ittel- und 28 FeinblechstraBen. Ihr Verbrauch 
insgesam t betrug 158 602 t  Rohblocke, 247 911 t  yorgewalzte  
Blocke und K niippel (die H alfte davon wurde eingefiihrt), 150 8 7 0 1 
Breiteisen und Platinen, 26 856 t  Rohschienen aus SchweiBstahl 
und 154 233 t  Abfallenden. B esehaftigt wurden 8681 Personen  
und hergestellt 132 648 t  Halbzeug, 339 470 t  Fluflstahlfertig- 
erzeugnisse und 146 491 t  SchweiBstahlerzeugnisse.

Die g e s a m t e  H e r s t e l lu n g  a n  W a lz z e u g  betrug dem 
nach 757 404 t  Halbzeug, 2 481 753 t  FluBstahlfertigerzeugnisse 
und 169 861 t  SchweiBstahlfertigerzeugnisse. Von den W alz- 
werkserzeugnissen entfielen auf: Handelseisen 692 616 t, Sonder- 
profile 303 4 6 0 1, Trager und U -Eisen 177 6 4 0 1, Schienen 193 6 9 1 1, 
Eisenbahnoberbauzeug 58 366 t, Schwellen 68 511 t, A chsen und  
Radreifen 30 293 t, Rund- und Vierkanteisen usw. 293 206 t, 
Bandeisen 35 161 t, Breiteisen 85 346 t , Grobbleche 267 304 t ,  
M ittelbleche 135 407 t, Feinbleche 139 146 t  und Schmiede- 
stiicke 1 606 t .

D ie Herstellung von  S c h w e iB s t a h l f e r t ig e r z e u g n is s e n  
betrug insgesam t 169 861 t  und enthalt 142 469 t  H andelseisen,
17 923 t  Sonderprofile und 9469 t  Grob- und Feinbleche.

Belgiens Hochofen am 1. Februar 1928.

Hochofen
Erzeugung

yor
handen

unte r
Feuer

aufier
Betrieb

in  24 s t

Hennegau und B rabant:
1 220Sambre e t M o s e l l e ................. 4 4 —

Moncheret . . . . ................. 1 — 1 —
T hy-le-C h& teau .......................... 4 4 — 660
H a i n a u t ...................................... 4 4 — 850
M o n c e a u ...................................... 2 2 — 400
La Providence.............................. 4 4 — 1 200
Usines de Chatelineau . . . . 3 3 — 500
C l a b e c ą ...................................... 3 3 — 600

2 2 — 400

zusammen 27 26 1 5 830
L iittich :

C o c k e r ill ...................................... 7 7 — 1 263
6 6 — 1266

A n g le u r -A th u s .......................... 9 8 1 1 250
Espśrance .................................. 4 4 — 600

zusammen 26 25 1 4 379
Luxemburg:

160H a l a n z y ...................................... 2 2 —
2 2 — 171

zusammen 4 4 - 331
Belgien insgesamt 57 55 2 10 540

Der AuBenhandel der belgiseh-luxemburgischen Zollvereinigung 
im Jahre 1927.

E infuhr A usfuhr

19261) 1927 19261) 1927

1 t t t t

7 756 061 9 280188 3 735 096 2 945 496
2 609 406 2 921 219 792 624 866 978

99 302 70 901 806 870 635 602
M a n g a n e rz .............................. 268 637 269 363 712 715
E i s e n e r z .................................. 10 846 300 12 677 447 1421 837 910 655

Eisen- und Stahlwaren zus. 634935 732436 3870283 4913569
daron

64 946 83 040 129 012 195 648
R o h e is e n .................................. 330 050 381173 157 247 136 029
Rohluppen und  Masseln . . 99 214 23 927 6 588
R ohstahl in  Blócken . . . 3 391 7 343 41 371 24 532
Yorgew. Blocke, Bram men,

Ejiiippel u nd  P latinen  . . 116 655 151 897 778 230 912 126
S o n d e r s ta h le .......................... 1 606 2 235 777 3 011
Form eisen.................................. 13 220 9 744 372 330 544139
Stabeisen, warm gewalzt 15 372 14 821 1266 561 1 434 914
Stabeisen, k a lt gew. od. gez. 1 995 1 763 1611 4 622
S c h ie n e n .................................. 7 688 1 878 216 587 208 787
R adreifen  .............................. 1 866 313 7 963 12 946
Eisenbahnschwellen . . . . 637 154 44 819 100 547
Grob- u nd  Feinbleche . . . 14 634 13 264 336 523 575 361
W eiB b lech e .............................. 11 978 18 423 332 1 372
B a n d e i s e n .............................. 1 601 2 238 53 835 120 616

10 088 11 041 129 345 215 170
Róhren u nd  Y erbindungsst. 10 557 9 224 22 554 39 940
N a g e l ....................................... 1142 1070 86 986 81 952
GuBstucke aus n ich t schmied-

barem  E i s e n ..................... 6 913 4 909 44 072 63 347
E ise n b a h n la s c h e n ................. 964 646 22 841 22 914
A ndere W aren aus E isen  und

S tah l ................................... 19 533 17 046 133 360 209 008

*) Iron Coal Trades R ev. 116 (1928) S. 121.

v n .*

1) Berichtigte Zahlen.

28



218 S tah l u n d  E isen. Wirtschaftliche Rundschau.
48. Ja h rg . N r. 7.

Wirtschaftliche Rundschau.
D ie Lage des franzosischen Eisenmarktes  

im Januar 1928.
Wahrend der ersten Januarhalfte war der Markt ruhig, aber 

w iderstand  sfah ig ; die e rh ó h te ’ G eschaftsta tigkeit der vorher 
gehenden W ochen behauptete sich ziemlich leicht. In der zweiten  
M onatshalfte anderte sich die Lage yollstandig. Am 15. Januar 
iiberaahmen der franzósische Halbzeug- und der Tragerverband den 
ausschlieBlichen Verkauf dieser Erzeugnisse. Es wurde eme 
Uebergangszeit vorgesehen, wahrend der die Werke die unmittel- 
baren Beziehungen m it ihren Inlandsabnehmern beibehalten. Die 
neuen Verbande bilden eine besondere Abteilung des Comptoir 
Siderurgique de France in derselben W eise wie der Schienen- und 
W alzdrahtverband. Ihre Schaffung laBt den Weg zur Bildung 
anderer Verbande offen. Schon wird die Frage eines Blechver- 
bandes erórtert. Gegen M itte des Monats hatten die Verbraucher 
unter Beriicksichtigung der Festigkeit der Preise und der Zunahme 
der Lieferfristen keinen Grund mehr, m it Auftragen zuriickzu-
halten. ,

Unter den Um standen, auf welche die Festigkeit des Marktes 
zuriickzufuhren ist, kann man yielleicht noch den Streit iiber 
die Lohne in Deutschland und den Ausstand in der deutschen  
Eisen verarbeitenden Industrie nennen. Trotz seiner begrenzten 
Bedeutung m achte sich einige Furcht yor einer m óglichen Aus-
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GieBereiroheisen und H andelsstabeisen  1913 bis 1927.

7027

Der auslandische W ettbewerb m achte sich auf dem franzosischen 
Markt betrachtlich weniger bemerkbar; lediglich die luxemburgi- 
schen Werke waren noch im Geschaft, hauptsachlich fiir Halbzeug.

D ie Kohlengruben der D epartem ents Nord und Pas-de-Calais 
beschlossen Ende Januar eine Preissenkung von  5 bis 8 Fr. fiir 
H iitten- und G ieBereikoks.

Der R o h e is e n m a r k t  zeigte wahrend des ganzen Berichts- 
m onats feste Haltung, besonders aber in der zweiten Januarhalfte. 
Die Verbraucher hatten, da sie m it einer Hausse rechneten, seit 
Beginn des Januar ihre Auftrage erhoht, was die Zunahme der im 
Januar zum Verkauf gestellten Mengen um  3000 t  erklart. Be- 
merkenswert ist, daB die Hochofenwerke verfiigbare Mengen fiir 
bestim m te Sondersorten, namentlich m it hohem Siliziumgehalt, 
anboten. D ie franzosischen Hersteller yon phosphorreichem

dehnunf der Streitigkeiten bemerkbar und veranlaBte bestim mte 
Kauferkreise, sich einzudecken. Der Ausstand auf den schwedi- 
schen Eisenerzgruben wirkte in gleicher Richtung, da er die Er
zeugung von Handelseisen zu yermindern drohte.

°D ie  Festigkeit des franzosischen Inlandsmarktes war offen- 
sichtlich. Dank der Griindung der Yerkaufskontore hatten die 
franzosischen W erke UeberfluB an Auftragen. Zahlreiche Werke 
ZOtren sich vom  Markt zuruck; da insbesondere in Halbzeug 
die seit dem 1. Januar abgeschlossenen Gesehafte jedem Werke 
auf die Menge angerechnet wurden, die ihm vom  Verband zu- 
erkannt war,°legten die W erke keinen W ert darauf, sich dariiber 
hinaus zu den tatsachlichen Preisen festzulegen, die iiberdies noch
unzureichend waren.

Ende Januar befestigte sich der Markt weiter; sowohl auf 
dem  Inlands- ais auf dem Auslandsmarkte konnte man eine Zu
nahme der Nachfrage und ein Anziehen der Preise feststellen. 
Der lebhafte Antrieb auf dem Inlandsm arkt iibte ohne weiteres 
einen entscheidenden EinfluB auf die H altung des Auslands- 
m arktes aus, der sich Ende Januar seinerseits sehr fest zeigte.

A bbildung 2. P reise fu r  K niippel, T rager, I I  M idelsstabeisen, Grob 
bleche, N ickelbleche und F einbleche im  J a h re  1927.

GieBerei- und H am atitroheisen beschlossen fiir den Februar eine 
Erhohung der Preise um 10 Fr. D ie neuen Preise betragen dem- 
nach 435 Fr. fiir GieBereiroheisen Nr. 3 P . L ., Frachtgrundlage 
Longwy, m it den gewohnlichen Zu- und Abschlagen fiir die iibrigen 
Sorten. Anderseits setzten die Erzeuger neue Mengenvergiitungen 
fest. Mit W irkung vom  1. Februar an wurden die Vergutungen 
wie folgt ermaBigt: fiir 100 bis 199 t 2 Fr. anstatt friiher 3 Fr., 
von 200 bis 499 t  4 Fr. sta tt 5 Fr., yon  500 bis 999 t  6 Fr. statt 
10 Fr., fiir 1000 t  und mehr 8 Fr. sta tt 12 Fr. D ie fiir den Inlands- 
yerbrauch bestim m ten M engen wurden fiir den Februar auf 
30 000 t  festgesetzt, die m it den nachtraglich im Januar be- 
willigten 3000 t  den Bedarf decken diirften. Fiir Hamatitroheisen  
wurden die Preise um 2,50 Fr. je t  erhoht, und zwar sowohl fiir 
H am atitroheisen fiir GieBereizwecke und Stahlherstellung ais 
aueh fiir Spiegeleisen. Zum Verkauf wurden 30 000 t  im Februar 
und 15 000 t  im Marz zur Verfiigung gestellt. M it R iicksicht auf 
die groBe Ende Januar beobaehtete Festigkeit des Marktes setzten  
die franzosischen Erzeugerwerke im yoraus die Mengen fest, die 
im Marz dem Inlandsm arkt zur Verfiigung gestellt werden sollen,
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nd zwar 33  000 t  zum  Pre ise von  445 F r. fiir G ieBereiroheisen 
3 p  L., was eine neue E rho h u n g  um  10 F r. d a rs te llt. Die 

Verhandlungen zur Schaffung eines H am atitroheisen-V erkaufs- 
verbandas fiir In land  und A usfuhr w urden  fo rtg ese tz t. F iir  den  
Januar bestanden folgende Preise in  F r . je  t :

3. l .  17. 1. 31. l .
phospborreiches GieBereiroheisen ^  ^  ^

pbosphorarmes GieBereiroheisen . 460 460 460
Roheisen 4 -5  % Si . . . . .  ■ 471 471 471

2 3—3 % S i .................... 421 421 421
17-2 ,3  % S i ................ 410 410 410
i *5_2 % S i ....................  404 404 404

_i 7 % S i ................  400 400 40 J
SDieeeleisen 10-12 % Mn . . . . 720 720 722,50bpiegeieise lg_ JQ o/ Mn . . . . 880 880 882,50

24—26 % Mn . . .  . 1000 1000 1002,50
HSmatitroheisen fiir GieBerei:

"Rp7irk Lille ....................  555 557,50 557,50
Nancy . . .  575 577150 577,50

” paris . . . .  590 592,50 592,50
” Lvon ’ ................  570 572,50 572,50

B o rd eau x .................... 590 592,50 592,50
Marseille ....................  590 592,50 592,50

,, Montluęon..................... 585 587,50 587,50
Hamatitroheisen fiir Stahlerzeugung:

Bezirk L i l l e ............................. 510 512,50 512,50
Nancy • • 545 547,50 547,50

” Paris 555 557,50 557,50
” Ly0I1 ‘ ......................... 525 527,50 52/,50

Bordeaux ................  570 572,50 572,50
” Marseille .................  580 582,50 582,50
,, Montluęon.....................  545 547,50 547,50

Der H a lb z e u g m a r k t ,  der in  der e rsten  M onatshalfte  ruhig  
lag, sah in der Folgezeit eine erh ó h te  N aehfrage, die E nde J a n u a r  
groBen Umfang annahm . Die W erke h ie lten  sich jedoch  fa s t voll- 
standig zuriiek und  b rach ten  den  M ark t d ad u rch  in  groBe U n- 
sicherheit, zum al da  die zu r V erfugung stehen d en  H albzeug- 
mengen sehr begrenzt w aren. B is zum  15. F eb ru a r verkaufen  
die Werke unm ittelbar an  ihre A bnehm er, ab er zu den  von dem  
Verband festgesetzten P reisen . D iese la u te n : V orgew alzte Blócke 
495 Fr. je t ,  F rach tgrundlage D iedenhofen, fiir ganz F rank re ich , 
Kniippel 525 Fr. und  T rager 575 F r. je  t .  Bei P la tin en  h a t  m an  der 
Lage einiger W erke R echnung getragen , die ih ren  Tochtergesell- 
schaften gegeniiber v erp flich te t sind  u n d  sich n ich t festlegen 
konnen, um so m ehr ais ein  B lechverband  noch n ich t geschaffen ist. 
Ais Mindestpreise fiir P la tin en  gelten  515 F r. je t ,  F rach tg ru n d lag e  
Diedenhofen. Es k oste ten  in  7?r. bzw. in  £  je  t :

Inland1): 3. 1. 17. 1. ai^l.
Rohblócke...............  440—460 450—470 460—480
Yorgewalzte Blócke . 460—475 480—500 480 520
Kniippel 480—510 500—520 520—550
P la tin e n ...............  500—520 520—540 550—570

Ausfuhr1):
Vorgewalzte Blócke . 3 .19 .-bis 4.2.- 4. - . - bis 4.2.- 4.2.- bis 4.5.6
Kniippel.................  4.4.- bis 4.5.6 4.6.- bis 4.10.- 4.7.- bis 4.12.-
P la tin e n ............... 4.8.- bis 4.8.6 4.9.- bis 4.10.- 4.10.6 bis 4.12.-
Róhrenstreifen . . . 5.5.- bis 5.7.— 5.7.- bis 5.12.— 5.10.- bis 5.19.-

Der W a lz z e u g m a r k t  w ar in  der e rsten  M onatshalfte  ziem- 
lich widerstandsfahig und  zeigte in  d er F o lgezeit deu tlich  nach  
oben. Die Naehfrage w ar in  allen  Zweigen sehr leb h aft, die P reise 
zogen kraftig an. Die K aufer riefen  infolge der von  zahlreichen 
Werken gezeigten Z uriickhaltung  d u rch  ih ren  E ifer, sich einzu- 
decken, eine groBe N erv o sita t auf dem  M a rk t hervor. M an be- 
merkte zur gleichen Z eit groBe S peku la tionskaufe  du rch  A usfuhr- 
hauser, die eine neue H ausse v e rm u te ten . Zw ischen dem  In lands- 
verband fiir Schienen u n d  d en  groBen E isenbahngesellschaften  
wurden Verhandlungen iiber die P re isfestse tzung  fiir das erste 
Viertel des laufenden Ja h re s  eingeleite t. U n te r  B eriicksichtigung 
des Umstandes, daB A enderungen in  den  H erstellungsbedingungen 
eingetreten sind, w ird w ahrschein lich  bis zu r F estse tzu n g  der 
Grundpreise ein langerer Z eitrau m  verstre ichen . E s koste ten
in Fr. bzw. in £  je t :

Inland1): 3. 1 . 17.01. 31. 1.
Handelsstabeisen 560—580 580—600 600—620
Trager......................  510—515 540—550 575
Walzdraht...............  ^725; 725J 725j

Ausfuhr1):
Handelsstabeisen. . 4.16.6 bis 4.17.6 4 .18 .-bis 5.- .-  5.2. - bis 5.3.-
TrSger, Normalprofile 4.7.-  bis 4.8.6 4.8.- bis 4.9.- 4.11.- bis 4.12.-
Winkeleisen . . . .  4 .15 .-bis 4.17.- 4.19. - bis 5.2.- 5 . - . - bis 5.5.-
Rund- und Vierkant-

e isen ...................5 . 9 ._  bis 5.11.- 5.8.- bis 5.10.6 5.11.- bis 5.13.-
Walzdraht . . .  5.7.6 bis 5.10.- 5.7.6 bis 5.10.- 5.7.6 bis 5.10.-
Flacheisen............... 5.5._ bis 5.9.- 5.9.- bis 5.14.- 5.15.- bis 5.17.-
Bandeisen............... 5.16.- bis 5.18.6 5.17.- bis 6.- .-  6.- .-  bis 6.3.-
Kaltgewalztes Band- 

e isen ................... 8.17.6 bis 9.1.6 9.4.- bis 9 .8 -  9.10.- bis 9.14.6

l ) Die Inlandspreise versteh en  sich ab  W erk  O sten, die Aus- 
fuhrpreise fob A ntw erpen fiir  die T onne zu 1016 kg.

Der B le c h m a r k t ,  der zu Beginn des Monats besonders 
schwach lag, erholte sich spater infolge der giinstigen Verhalt- 
nisse auf den ubrigen M arktgebieten. Die Tatigkeit war jedoch  
nicht besonders groB. Das Geschaft in Grobblechen lag sogar 
wahrend des gróBten Teils des Monats schwach, erholte sich jedoch  
Ende Januar und iibertraf schlieBlich sogar das Geschaft in Fein- 
und M ittelblechen. Es kosteten in Fr. bzw. in £  je t:

I n l a n d 1): 
G robbleche 
M ittelb leche 
F einbleche 
B reiteisen  .

3. 1.
690— 740
780— 800
920— 990
680— 700

Ausfuhr1):
T hom asb leche : 5 m m  5 .1 8 .-  bis 5.18.6

3
2

iy 2
i

6.3.6 bis 6.5.
6 .1 0 .-  bis 6 .1 2 .-  
6 .1 6 .-  bis 6 .1 7 .-
8 .1 0 .-  bis 8 .14 .-
9 .10 .- bis 1 0 .- .-

17. 1.
690— 740
780— 820
920— 1000
680— 700

5 .1 8 .-  bis 5 .19 .- 
6 .4 .-  bis 6 .5 .-

6 .1 0 .-  bis 6 .1 2 .-  
6 .1 6 .-  b is  6.17.6
8 .1 0 .-  bis 8 .14 .- 
9 .1 5 .-  bis 1 0 .- .-

31. 1.
740— 750
780— 820

1000— 1050
720— 730

5 .1 9 .-  bis 6 .- .-  
6 .5 .-  bis 6.6.6

6 .1 2 .-  bis 6.14.6 
6.17.6 bis 6.19.6
8 .13 .- b is  8.16.6 
9 .18 .- bis 10 .6 .-

Der Markt fiir D r a h t  und D ra h  t e r z e u g n is s e  war wahrend 
des ganzen Monats lebhaft. Der W alzdrahtverband setzte Ende 
Januar die Grundpreise fiir W alzdraht in Thom asgiite auf 765 Fr. 
fest, was eine Zunahme der Preise um 40 Fr. je t bedeutet. Fiir
extra weiche Thomasgiite wurde ein Aufschlag auf diese Preise
von 15 Fr. je t  festgesetzt. E xtra weiche Siemens-M artin-Gute 
kostete 915 Fr. Es kosteten in Fr. je t:

3. 1. 17. x. 31. 1.
B lanker D ra h t N r. 20 900 950 950
A ngelassener D rah t . 1000 1050 1050
V erzink ter D ra h t . 1300— 1350 1350— 1400 1350 1400
D ra h ts tif te  . . . .  1050— 1100 1100— 1150 1100 1150

Die beigegebenen Abbildungen 1 und 2 2) unterrichten iiber 
die Goldfrankpreise fiir Kohle, Koks, GieBereiroheisen und S tab
eisen in den Jahren 1913 bis 1927 sowie iiber die Papierfrankpreise 
fiir Kniippel, Trager, Stabeisen und Bleche im Jahre 1927.

Die Lage des belgischen Eisenmarktes  
im Januar 1928.

Im  ersten M onatsdrittel blieb der Markt unverandert bei 
ruhigem Geschaft; die W erke waren nicht iiber 6 bis 8 W ochen  
hinaus beschaftigt. Zu Ende des ersten M onatsdrittels m achte  
sich sodann eine Belebung bemerkbar. Auftrage waren zwar nicht 
sehr zahlreich, aber die W erke verm ochten trotzdem  ihre Auf- 
tragsbestande yerhaltnismaBig leicht zu erganzen, besonders so- 
iyeit sie ein ausgedehntes W alzprogramm besitzen, was fiir den  
groBeren Teil von  ihnen zutrifft. Sie bem iihten sich allerdings 
hauptsachlich um die gróBtmógliche H erstellung solcher Erzeug
nisse, die einen hóheren Gewinn lassen; daher kom m t es z. B ., 
daB die Preise fiir Handelsstabeisen trotz kaum bemerkenswerter 
Zunahme der Naehfrage sehr fest blieben, eben weil die W erke 
sich um die Erzeugung wenig kiimmerten. D ie bessere Lage des 
Marktes um die M itte des Monats war zum Teil eine Folgę der um- 
fangreichen Auftrage auf Schienen durch die I. R . M. A. Ferner 
trugen die giinstigen Aussichten fiir die Errichtung eines Halbzeug- 
und eines Tragerverbandes zu der guten Beurteilung der Markt- 
lage bei. Im  letzten Januardrittel entw ickelte sich eine umfang- 
reiche G esehaftstatigkeit. D ie schnelle Preiszunahme gab dem  
Markte ein spekulatives Aussehen. D ie W erke waren sehr seiten  
am Markt, und die Kaufer verm ochten ihre Auftrage nicht mehr 
unterzubringen. Unter diesen U m standen zogen die Preise um so 
starker an, ais alle Werke gut beschaftigt waren. Einer der Griinde, 
der zur Belebung des Marktes beitrug, war die F estigkeit des 
franzosischen Inlandsmarktes infolge der Errichtung der Ver- 
kaufsverbande fiir Halbzeug und Trager; die franzosischen  
Werke waren in der Lage, Auftrage zu Preisen hereinzunehmen, 
die iiber den Ausfuhrpreisen lagen, so daB sich der franzósische 
W ettbewerb auf dem belgischen Markt stark abschwachte. Ander- 
seits darf nicht auBer acht gelassen werden, daB die belgischen  
W erke seit M itte Januar immer zahlreichere Auftrage vom  A us
land erhielten. GroBe Mengen wurden zu Spekulationszwecken  
Ton den Ausfuhrhausern zuriickgehalten.

Das belgische K o k ssy n d ik a t beschloB, fiir Februar die seit 
dem August in K raft befindlichen Kokspreise weiter beizubehalten. 
Ia  Hochofenkoks kostet demgemaB 185 Fr.

Der R o h e is e n m a r k t  blieb wahrend des ganzen M onats 
fest, und zwar sowohl im Inlands- ais auch im Auslandsgeschaft. 
Die fiir Januar und Februar zur Verfiigung stehenden Mengen 
waren gleich Nuli. L is  Abneigung der W erke, sich fur den Marz 
festzulegen, auBer bei Preisgarantien, rief unter den Verbrauchern

1) D ie Inlandspreise verstehen sich ab W erk Osten, die 
Ausfuhrpreise fob Antwerpen fiir die Tonne zu 1016 kg.

2) Vgl. U sine 36 (1927) Nr. 53, S. 9; 37 (1928) Nr. 2, S. 15.
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Unzufriedenheit hervor, da eine groBe Zahl von ihnen m it der 
Eindeckung betrachtliche Schwierigkeiten hatte. D ie Preise 
anderten sich fiir Februar nicht. Der Verband setzte die Preise fiir 
GieBereiroheisen Nr. 3 auf 65 /—  sh fest, doch ermaBigte sich 
durch die gewahrten Vergutungen der tatsachliche Preis auf 
63 /—  und 64/—  sh. Thomasroheisen notierte fiir die Ausfuhr 
5 8 /—  bis 59 /—  sh fob Antwerpen. Es kosteten in Fr. je t  ab W erk: 

B e l g i e n :  3. 1. 17. 1. 31. 1.
G ieBereiroheisen N r. 3 P . L . . . 580— 590 580 590 580 590
G ieBereiroheisen N r. 4 P . L . . . 530— 540 530 540 530 540
G ieBereiroheisen N r. 5 P . L . . . 515— 520 515 520 o l5  5 0
G ieBereiroheisen m it 2,5 b is  3 %  Si 590— 595 590 595 590 59
T hom asroheisen , G ute  O. M. . . 535— 540 545 550 545 550

L u x e m b u r g :  .
G ieBereiroheisen N r. 3 P . L . | .  . 580— 590 580 590 580 5 0
T hom asroheisen , G iite  O. M. . . 535— 540 545 550 545 550

In  der ersten M onatshalfte war der H a lb z e u g m a r k t  wenig 
lebhaft; lediglich in Platinen und Róhrenstreifen kamen einige 
Geschafte zustande. D ie W erke waren in diesen letztgenannten  
Erzeugnissen gut besetzt. D ie deutschen W erke forderten die 
gleichen Preise wie die belgischen, verlangten aber ziemlich aus- 
gedehnte Lieferfristen. Gegen M itte Januar, zu einer Zeit, wo sich 
alle Zweige des Eisenmarktes befestigten, blieb Halbzeug lustlos. 
Nur in den letzten  Januartagen erfuhren die Preise eine starkę 
Erhóhung. D ie Kaufer, welche die Eindeckung ihres Bedarfes 
allzu weit hinausgeschoben hatten, sahen sich gezwungen, auf dem  
Markt zu erscheinen. Sie trieben hierdurch jedoch lediglich die 
Hausse weiter vorwarts, ohne sich infolge der fast vollstandigen  
Zuriickhaltung der W erke eindecken zu konnen. Dazu hatten  
sich die franzósischen W erke in Anbetracht der sehr gunstigen B e
dingungen, die sie auf ihrem eigenen Inlandsmarkt erzielen 
kónnten, ganz vom  belgischen Markt zuruckgezogen. In  vorge- 
walzten Blocken, namentlich soweit GroBabmessungen in Frage 
kommen, wurden infolge des Fehlens der W erke keine Geschafte 
abgeschlossen. Der Markt fiir Platinen, auf dem sehr umfang- 
reiche Geschafte zustande gekommen waren, begann Ende Januar 
weniger lebhaft zu werden, da mehrere Werke, weil stark besetzt, 
nicht mehr auf dem Markt erschienen. D ie Nachfrage nach P la
tinen war besonders lebhaft fur die Ausfuhr nach GroBbritannien. 
D ie erzielten Preise waren lohnender ais die fiir Trager. Der 
Markt fur Róhrenstreifen, wo die Hausse Ende Januar gleicher - 
weise erheblich war, zeigte zum SchluB eine gewisse Zuriickhaltung 
der W erke. Es kosteten in Fr. bzw. in £ je t:

B e l g i e n  ( I n l a n d ) 1) :  3. 1. 17. 1. 31. 1.
V orgew alzte B ló c k e . . 740— 750 750— 760 775 800
K niippe l ........................  775— 800 785— 810 810 840
P la tin e n  ........................  825— 840 830— 845 850— 865
R ó h ren stre ifen  . . . .  835— 845 845— 855 850 875

B e l g i e n  ( A u s f u h r ) 1):
Y orgew alzte B lócke, 6 "  .

und  m e h r ...................3.17.6 b is  3.18.6 3 .18 .- bis 3 .19 .- 4 .2 .-  b is  4.2.6
Y orgew alzte B lócke, 5 "  4 .1 .-  b is  4.1.6 4 .1 .-  4 .4 .-  b is  4.4.6
Y orgew alzte B lócke, 4 "  4.1.6 b is  4.2.6 4.2.— 4.5.— b is 4.5.6
K n i i p p e l .......................  4.3.6 4.3.6 0
K niippe l, 3 bis 4 "  . . 4 .5 .-  b is  4.5.6 4 .4 .-  bis 4 .5 .-  4.7.6 b is  4 .8 .-
K niippel, 2 b is  2 % "  . 4.7.— bis 4.7.6 4.7.— bis 4.7.6 4.10.— b is 4 .11 .-
P la tin e n  ........................4 .8.— bis 4.8.6 4.8.— b is 4 .8 .6  4.12.—
R óh ren stre ifen , grofle

A bm essungen . . . 5.2.6 b is  5.12.6 5.7.6 bis 5.15.— 5.15.— b is 6 .- .—
R óh ren stre ifen , k le ine .

A bm essungen . . . 5.1.— b is 5.2.6 5.5.— 5.7.6 b is  5.10.—
L u x e m b u r g  ( A u s f u h r ) 1):

Y orgew alzte  B lócke . . 4.2.6 b is  4.3.6 4 .3 .-  4.6.— b is 4.6.6
K n i i p p e l ....................... 4 .3 .-  b is  4 .4 .-  4 .4 .-  4 .6 .-  b is  4.7.6
P la t i n e n ............................ 4.6.— b is 4.8.— 4.8.6 4.11.6 bis 4.13.—

Auf dem W a lz z e u g m a r k t  war in der ersten Monatshalfte 
die G eschaftstatigkeit wenig lebhaft; man bemerkte starken 
auslandischen W ettbewerb, der unter den Preisen der belgischen  
W erke blieb. In  Flach- und Bandeisen waren die Hersteller 
reichlich beschaftigt, ebenso blieb in W alzdraht die Nachfrage 
ansehnlich. Fiir Sondersorten buchten die W erke lohnende Auf- 
trage. Die Kaltwalzwerke waren gut beschaftigt, doch m achten  
ihre Grundpreise und ihre Zuschlage den Eindruck eines starken 
Mangels an Einheitlichkeit. In  der zweiten Januarhalfte nahm  
die Tatigkeit des Marktes fortgesetzt zu und erreichte Ende 
Januar ein groBes AusmaB. D ie Lager der GroBhandler waren 
leer, und die Ausfuhrhandler hielten Auftrage in spekulativer 
A bsicht zuriick. Stabeisen lag sehr fest; die Zahl der Hersteller 
war beschrankt, da diese trotz der Hausse auf noch bessere Preise 
hofften. In  Rund- und Vierkanteisen, Flach- und Bandeisen war 
die Nachfrage lebhaft; alle Preise zogen an. E s kosteten in Fr. 
bzw. in £  je t:

B e l g i e n  ( I n l a n d ) 1) :  3. 1. 17. 1.
S c h ie n e n ............................  1100 1100 1100
H an d e lss tab e isen  . . . 870— 875 865 875 890 900
GroBe T r a g e r ................... 850— 860 850— 860 880— 890

1) D ie In lan d sp re ise  v ersteh en  sich ab*.W erk, die A usfuhr-
preise fob  A n tw erpen  fiir die T onne zu 1016 kg.

3. 1. 17. 1. 31. 1.
K leine T rag er . . 860— 870 860— 870 890— 900
GroBe Winkel ' . 870-875 865-875 890-900
Kleine Winkel 875-880 870-890 900-910
Bund-und Vierkanteisen 950-975 950-975 990-1000
Flacheisen 975-1000 1000-1050 1050-1075
B a n d e ise n ................ .... 1050-1100 1100-1150 1175-1225
Gezozenes Bundeisen . 1575-1600 1600-1625 1650-1675
Gezolenes Ttokanteiseń 1600-1625 1625-1650 1675-1700
Gezogenes Sechskanteisen 1625—1650 1650-1675 1700-1725

HaBn d e Ś b (efsUenfUh' )1): 4.18.- b. 4.19.- 4.17.- b. 4.18 -  5.2.- b. 5.2.6
TMrmpneisen . . . .  5 .2 . - b . 5 .3 .-  5 .2 . - b . 5.2.6 5 .7 . - b. 5.7.6
Trager, Normalprofile . 4.7.6 b. 4.8.- 4 .7 .-b. 4.7.6 4 .11.-b. 4.11.6
B reitflan sch trag er . 4 .8 .-  b . 4 .9.— 4 .8 .-  b. 4 .9.— 4.12. b. 4.12.6
“ “ sen : . . 4.14.- b. 4.15.- 4.15.- b. 4.16.- 4 .19.-b. 5.2.6

3?Unu;dyf''VierkanteiSen5.9.- b. 5.11.- 5.11.- b. 5.11.6 5.15.- b. 5.17.6
Walzdraht ' ' 5.7.6 b. 5.10.- 5.7.6 b. 5.10.- 5.7.6 b. 5.10.-
“ eisen i ! ! ! ! . 5 .5 .-b. 510.- 510 .- b. 5.12.6 5 15.- b. 5.17.6
Bandeisen . . . .  5.14.-b. 5.17.- 5.17.6 b. 6 .-.- 6.-.- b. 6.2.6
Łaltgewalztes Bandeisen 9 .- .- b. 9.4 -  9 5 .- b. 9.10.- 9.10.-b. 9.15.-
Gezogenes Bundeisen . 8.7.6 b. 8.10.- 8 .10.-b. 8.12.6 8.12.6 b. 8.15.
Gezogenes Yierkanteisen 8.10.—b. 8.12.6 8.12.6 b. 8.15.- 8.15.-b. 8.17.6
Gezogenes Sechskanteisen8.12.6 b. 8.15.- 8.15.-b. 8.17.6 8.17.6 b. 9.-.-
Schienen........................  6.7.6 6.7.6 6.7.6

L u ie m b u rg  (A usfuhr)1): . i n . . ,  K
Handelsstabeisen . . . 4 .18.-b. 4.18.6 4.17. b. 4.18. 4.19.6 b. 5. .
Trager, Normalprof ile . 4 .7 .-b. 4.7.6 4 .7 .-b. 4.7.6 4.11. b. 4.12.
Breitflanschtrager . . . 4 .8 .-b. 4.9.- 4 .8 .-b. 4.9.- 4.12.6 b. 4.13.6
Bund-und Vierkanteisen, .

3/ nnH y ,"  . 5 .9 .-b. 5.11.- 5 .5 .-b. 5.7.6 5 .12.-b. 0.12.6
Walzdraht 5.7.6 b. 5.10.- 5.7.6 b. 5.10.- 5.7.6 b. 5.10.-

D er S c h w e i B s t a h l m a r k t ,  d e r zu B eginn  des M onats 
wenig leb h aft w ar, e rho lte  sich in  der Folgezeit infolge der allge- 
m ein g iinstigen  L age. D ieses W iedererw achen  der T a tig k e it war 
von  einer P re isste igerung  beg le ite t, d ie allerdings w eniger k lar 
ausgesprochen w ar ais bei H andelsstabeisen . E s k o ste te  je  t :  
SchweiBstahl Nr. 3 (In- 3. 1. 17. 1.

land)1) ........................ Fr. 865—875 865—885 890—900
SchweiBstahl Nr. 3 (Aus- D

£uhr) i ) ........................ £ 4.15.- 4.15.6 bis 4.16.6 4.18.- bis 4.19..
Auf dem  B l e c h m a r k t  w ar die L age zu  B eginn des Ja n u a r  

ziem lich g u t, ausgenom m en G robbleche. I n  Feinb lechen  be- 
h a u p te te n  die W erke ih re  P re ise . I n  d er zw eiten  H a lfte  Ja n u a r 
m ach te  sich eine B elebung bem erk b ar, die jedoch  keinen groBen 
U m fang ann ah m . D iesm al w aren  besonders G robbleche gesueht; 
die M ehrzahl d er W erke  w ar sehr g u t b ese tz t. E n d e  J a n u a r  hielt 
die g u te  N achfrage an , h au p tsach lich  infolge des U m standes, 
daB sich die W erke  vom  M ark te  zuriickzogen. Feinb leche, obwohl 
fest, w aren  n ic h t so g esueh t w ie G robbleche. M ittelbleche 
b lieben vernach lassig t. E  k o ste te n  in  F r .  bzw . in  £  je  t :
Bleche (Inland)1): . 3. 1. 17. 1. *1. 1;

5 mm . . . . . 1085—1100 1085—1100 1100—1125
3 ................  1150 1150 H50—1175
2 . . . . . . .  1200 1200 1200—1225

11/  1300 1300 1300—1325
1 1425—1450 1425—1450 1450—1475

1775—1800 1750—1775 1775—1800
Polierte Bleche . . 2400—2450 2325—2350 2400—2450
Y erzink te  B leche:

1 m m ................  2450—2500 2300 2300
y, , , ................  2950—3000 2850 2850

Biffęibleche . . . .  1150—1175 1175 H75
Thomasbleche (Ausf.)1) :

5 mm und mehr 5.19.- bis 5.19.6 5.18.— bis 5.18.6 5.19.6 bis 6.-.-
3 ............ ........6.4.- bis 6.5.- 6.4.- bis 6.4.6 6.5.- bis 6.6.-
2 ,, . . 6 .11 .-bis 6.12.- 6 .10 .-bis 6.12.6 6.12.6 bis 6.15.-

1% , , ................ 6 .16 .-bis 6.16.6 6 .15 .-bis 6 .17- 6.17.6 bis 7.-.-
1 „ 8.12 -  bis 8.14.6 8.7.6 bis 8.15.- 8.12.6 bis 8.17.6

y2 „ ..................9.15.- bis 10.-.- 8.12.6 bis 10.2.6 9.17.6 bis 10.7.6
Riffelbleche . . . .  6.4.- bis 6.4.6 6.4 -  bis 6.4.6 6.5.- bis 6.6.-
Polierte Bleche. . . fl. 15—15,25 15-15,25- 116,25—16,50

D er M a rk t fiir  D r a h t  u n d  D r a h t e r z e u g n i s s e  befestigte 
sich noch  im  L aufe  des M onats, n achdem  er schon zu M onats- 
beginn w iderstandsfah ig  gew esen w ar. D ie N achfrage w ar be
sonders leb h a ft in  yerz in k tem  S ta c h e ld ra h t u n d  in  W alzdrah t. 
D agegen w aren  D ra h ts tif te  abgeschw acht, tro tz  ziem lich drangen- 
der N achfrage aus B angkok  u n d  den  P h ilipp inen . D ie schwache 
L age erk liir t sich au s dem  U m sta n d e , daB m an  in  yerschiedenen 
L an d e rn  S tifte fab rik en  e in g erich te t h a t ,  die W alzd rah t aus 
B elgien u n d  N ao h b arlan d ern  y e ra rb e ite n . E s  k o ste te n  w ahrend 
des B erich tsm o n a ts  in  F r . bzw. in  £  je  t :

I n l a n d 1):
D r a h t s t i f t e ..................................................................................... 1450
B lanker D r a h t ...........................................................................  1400
A ngelassener D r a h t .................................................................. 1500
Y erz in k ter D r a h t ....................................................................... 1800
S t a c h e l d r a h t ................................................................................  2025

A u s f u h r 1):
D r a h t s t i f t e ..................................................................................... 7 .5 .-  b is 7.7.6
B lan k er D r a h t ...........................................................................  6.17.6 b is  7 .- .-
A ngelassener D r a h t .................................................................. 7.7.6 b is 7.10.-
Y erz in k ter D r a h t ....................................................................... 8 .1 5 .- b is 9 .- . -
S t a c h e l d r a h t ................................................................................11.12.6 b is 11.17.6

x) Die In landsp re ise  versteh en  sich ab  W erk , die Ausfuhr-
preise fob  A n tw erpen  fu r  die T onne zu  1016 kg.
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Der S c h r o t t m a r k t  lag im  Berichtsm onat fest. Die zur 
Y erfw rung s te h e n d e n  Mengen waren begrenzt und fiir die Ausfuhr 

erh ó h te n  Preisen g e s u c h t .  E s kosteten  in Fr. je t :
17. 1. 31. 1.

455— 460 450— 460
470— 475 470— 475
410— 420 410— 420
470— 475 "470— 480
580— 590 ‘580— 590
56<)— 570 560— 570
490— 495 495— 500

Die Lage des englischen Eisenmarktes  
im Januar 1928.

Wahrend des gróBten Teils des Berichtsm onats war der 
Geschaftsgang auf dem britischen Eisen- und Stahlm arkt reeht 
unerfreulich. Ganz allgemein wurde die Entwicklung der Friih- 
jahrsnachfrage abgewartet, die sich in der B egel ungefahr in der 
dritten Woche de3 Monats bemerkbar m acht. D ie Vierteljahres- 
rersammlung der m ittelenglischen W erke zu Birmingham, die 
gewóhnlich fur die H altung des heim ischen Marktes im ersten  
JahresTiertel bestimmend ist, unterlieB es, sich irgendwie fest- 
zulezen; das Hauptmerkmal der Zusammenkunft war eine merk- 
liche Herabsetzung der Roheisenpreise. In  der dritten W oche 
wurde es ersichtlich, daB die m eisten britischen Stahlwerke sehr 
nngleich beschaftigt waren; wahrend einige iiber einen ganz guten  
Auftragsbestand yerfiigten, konnten andere nur unter Schwierig
keiten'ihren Betrieb teilweise in T atigkeit halten. D ie Lage 
besserte sich jedoch spater; verschiedene bedeutende Geschafte 
■mirden auf dem Inlandsmarkt abgeschlossen. D ie Schiffswerften  
kamen zu gleicher Zeit m it guten Auftragen heraus, und die 
Eisenbahnen schlo3sen Liefervertrage fiir Schienen und W agen- 
bauzeus ab. Gegen Ende des M onats war die Marktlage durch 
das scharfe Anziehen der Preise fur festlandischen Stahl gekenn- 
zeichnet, was fur eine Anzahl Handlerfirmen vollig uberraschend 
kam. Ein ziemlich hastiger Kauf zur Deckung eingegangener 
Verpflichtungen setzte ein und erm ógliehte es den festlandischen  
Stahlherstellem, ihre Preise zu halten und umfangreiche Auftrage 
zu buchen.

Das A u s fu h r g e s c h a f t  war in  der ersten H alfte Januar 
wenig zufriedenstellend; insbesondere der Osten zeigte kaum  
Neigung, Auftrage zu erteilen. D ie Verbraucher bezweifelten  
anscheinend die Be3tandigkeit der F e3tlandspreise und gaben  
den Handlerfirmen wenig Gelegenheit zu  Geschaftsabschlussen. 
Die Lauder, die gewóhnlich britischen Stahl kauf en, waren lustlos; 
nur Mitte des Monats konnten die britischen Stahlwerke einen  
Auftrag der sudafrikanischen Eisenbahnen buchen. Jedoch  
besserte sich gegen Monatsende der Geschaftsumfang, und A uf
trage der verschieden3ten A rt aus den K olonien sorgten fur 
besśere Stimmung auf dem Ausfuhrmarkt. In  der letzten  W oche 
waren alle Geschafte lebhaft um stritten; ein 0 3 tkustenw erk soli 
einen Auftrag auf Stabeisen zu £  7.5.—  angenomm en haben. 
Der WeiBblechmarkt, der zu fast drei V iertel auf die Ausfuhr 
angewiesen ist, kam nach der Unterbrechung durch die Weih- 
nachtstage nur m it Schwierigkeiten wieder ins Geschaft, das erst 
gegen Ende des Monats wieder nonnal wurde. D ie Preise gingen  
zeitweise von 18/3 sh fob, NormalkLste 20 X 14, auf den niedrig- 
sten offiziellen Preis von 17 /9 sh zuriick, erreichten aber spater 
von neuem 18/—  sh je K iste. Der Markt fur verzinkte Bleche  
litt den ganzen Monat unter der F laue. E s wurden zwar einige 
Auftrage erteilt, aber die Nachfrage war geringfugig, und die 
Werke sahen sich daher auBerstande, ihre Preise von  £  13.— .—  fob  
fur 24-G-Wellbleche in  Bundeln zu erhohen. Gelegentlich wurde 
dieser Preis sogar unterschritten.

Auf dem E r z m a r k te  trat zum er3ten Małe seit vielen  
Monaten eine gerinse Aenderung ein. D ie Preise unterschieden  
sich im allgemeinen zwar n icht von  den gewóhnlich geltenden. 
Auch die Geschafte beschrankten sich auf die gelegentlichen  
Schiffsladungen, und die Preise waren m it 21/—  sh cif fur bestes 
Rubio bei einer Fracht Bilbao-Middle3brough von 6 /6  sh sozusagen 
nur Sennpreise. H am atiterze kosteten  20 /—  sh und Cumberland- 
erze 18 6 bis 20/—  sh, je nach Gute. D ie Lage verschob sich aber 
Ende des Monats, ais infolge des schwedischen Streiks das An- 
gebot an Erzen nachzulassen drohte, was auf die K aufe der Fest- 
landsYerbraucher auf den frem den Erzm arkten zuruckzufuhren 
ist, die fiir ihre Zufuhr von schw edischen Erzen furchteten. Bis 
Ende .lanuar trat die erwartete M inderversorgung jedoch nicht 
«in, und ebenso bheben die groBbritannischen Notierungen un- 
'eramlert. Nach den Feiertagen fiel das Geschaft in  R o h e is e n  
in einem solchen AusmaBe ab, daB die H ochofenwerke em sthch  
in \  erlegenheit kamen, da sich vor W eihnachten groBe Vorrate 
bei ihnen angesammelt hatten. D ie m angelnde Nachfrage in  der 
ersten Januarhalfte ubte starken EinfluB auf die Preise aus, die

deutlich zur Schwache neigten. Zu Beginn des Monats stand  
Clevelandroheisen Nr. 3 auf 65/—  sh fob. M ittelenglisches R oh
eisen, Northamptonshire Nr. 3 und Derbyshire Nr. 3, kosteten  
entsprechend 60/—  und 65/—  sh. D ie Clevelandwerke UeBen 
wahrend des ganzen Monats ihre Preise unverandert. M itte 
Januar notierte Derbyshire-GieBereiroheisen Nr. 3 ófters 64/ 
bis 65/—  sh, wahrend der m ittelenglisehe Preis auf 59/—  sh 
herabging; doch soli kein  gróBeres Geschaft unter diesem Preis 
abgeschlossen worden sein. N ach der Birminghamer  ̂iertel- 
jahressitzung m achten die N ort ha mptonshirer W erke einen Ver- 
such, ihre Preise auf 60/—  sh zu bringen, aber der Erfolg war 
gering und bewirkte nur, daB in der zw eiten M onatshalfte wenig 
Geschafte in Northam ptonshire-Roheisen getatigt wurden. Der 
Preis fiir Derbyshire-Roheisen hielt sich Ende des M onats auf 
641—  bis 65/—  sh. Ham atitroheisen, das sich zu Beginn des 
Monats auf 70/—  sh fur gem ischte Sorten behauptete, ging auf 
69/6  sh herunter. D ie Nachfrage nach festlandischem  Roheisen  
war gering; wenngleich GieBereiroheisen in  Schottland in maBigen 
Mengen verkauft wurde, so brachte die Preissteigerung zu Ende 
des Monats auf 62/—  sh die K auftatigkeit tatsachhch zum  Still- 
stand. Eine gróBere Menge festlandischen Thomasroheisens 
wurde Januar zu 58/6  sh Yerkauft, obwohl sich die m eisten  
Festlandswerke bestrebten, den Preis auf 59 /—  sh  fob zu  halten.

AU sich der H a lb z e u g m a r k t  nach W eihnachten wieder 
óffnete, herrschte die Meinung unter den britischen V erbrauchera, 
daB die Festlandsstahlwerke die vor dem Christfest erreichte 
Preishóhe unmóghch wurden beibehalten konnen. D ie Preise 
fur vorgewalzte Blocke betrugen damals £  3.18. bis 4. . ,
£  4.4.—  fiir vierzóllige Knuppel, £  4.7.6 fur zweizóllige K niippel 
und £  4.7.6 fur Feinblechbrammen. D ie Yerbraucher kauften  
unregelmaBig und sozusagen nur fur den Augenblicksbedarf. 
Trotz der Tatsache, daB verschiedene Festlandswerke keinen  
W ert auf Hereinnahme von  Auftragen fiir zweizóllige K nuppel zu  
legen schienen, schwachte sich der Preis auf £  4.7. ab, ging  
jedoch spater wieder in  die H óhe. D ie Verbraucher schienen sich  
m it den hóheren Preisen abzufinden und schenkten dem  Markte 
gróBere Aufmerksamkeit. Zur gleichen Zeit zogen die Festlands- 
preise scharf an; die von  den festlandischen W erken geforderten 
Preise schw ankten jedoch stark. Vorgewalzte Blócke kosteten  
£  3.19.—  bis 4 .2 .— , vierzóllige K nuppel £  4.5.—  bis 4 .6 .—  und  
zweizóllige K nuppel £  4.9.— , wahrend Feinblechbram m en auf
£  4 .9 .___ bis 4.10.—  fob sprangen. Daraufhin brach das lebhafte
Geschaft p lótzlich ab. D ie Verbraucher zeigten Besorgnis, sich  
einzudecken, und viele Handler, die ihre Verkaufe nicht erledigt 
hatten, h ielten sich vorsichtig zuriick. Bevor sich der Markt 
jedoch beruhigt hatte, gingen die Preise wieder in  die H óhe. 
Funfzóllige Torgewalzte Blócke schnellten auf £  4.4.— , 2% zóllige 
K nuppel auf £  4.8.6, und zweizóllige K nuppel waren begehrt zu  
£  4.10.— . Gewóhnliche Feinblechbram m en kosteten  am 31. Januar
£  4.11.__, wahrend einige W erke, dereń Feinblechbram m en von
den W eiBblechherstellem  bevorzugt wurden, £  4.12.6 fob forderten. 
Dieser MarktzweLg beschlofl den Monat in  einer etw as unruhigen  
Verfassung. Eine Anzahl Handlerfirm en soli noch bedeutende 
Abschliisse unterzubringen haben. W ahrend des ganzen M onats 
blieb der Preis fiir festlandischen W alzdraht unverandert auf 
£  5.10.—  bis 5.12.6, je  nach der abgeschlossenen Menge. D ie  
dem  Europaischen W alzdrahtverband angeschlossenen Gruppen 
haben Vorbereitungen zur Errichtung von Verkaufsburos in  
England getroffen. Man erwartet davon eine baldige Preis
steigerung. D ie britischen Preise hieiten  sich unverandert auf 
£  5.12.6 bis 5.15.—  frei W erk fur K nuppel und Feinblechbrammen.

Zu Beginn des Monats bestand augenscheinlich bei den  
K aufem  von  F e r t ig e r z e u g n is s e n  die N eigung, m it Auftragen  
zuriiekzuhalten. D ie Ansicht war allgem ein verbreitet, daB 
H andler und andere, die m it festlandischen Stahlwerken in  der 
Erwartung Geschafte eingegangen waren, die Arbeitsschwierig- 
keiten in Deutschland und Belgien werde stórend auf die Erzeugung 
einwirken, Hem m ungen in  der Spezifikation hervorrufen und  
infolgedessen die Festlandswerke zwingen, zur Erlangung von  
A uftragen ihre Preise zuruckzusetzen. Das Geschaft in  Fest- 
landserzeugnissen war daher wahrend der ersten Januarhalfte 
ungleichmaBig. H andelsstabeisen kostete £  4.17.—  bis 4.18. ,
schwere Trager £  4.9.— , 3/ le- bis 7/ lszólliges Rund- und Yierkant- 
eisen £  5.7.6, 1/ 8zóllige Bleche £  6.4.—  bis 6.5.—  und 3/ iezóllige 
Bleche £  5.19.—  bis 6.— . D iese Preisnotierungen galten  m it 
einer kleinen Aenderung bis zum  Beginn der dritten  W oche. 
H auptsachlich lagen Trager schwach; es wurden Geschafte zu  
weniger ais £  4.7.6 fob fur Normalprofiltrager getatig t, wahrend  
fur englische Norm alprofile Auftrage zu £  4.8.6 fob angenom m en  
wurden. D agegen bestand lebhaftes Geschaft in  Róhrenstreifen, 
und dadurch besserte sich der Preis fur schm ale Streifen auf 
£  5 .6 .—  fob und fur Streifen uber 8" breit auf £  5.8 .6 . Gegen
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Zahlentafel 1. D ie P r e i s e n t w io k i u np a m e n g l ia c h e n  E i s e n m a r k t  im J a n u a r 1 9 2 8 .

6 Ja n u a r 13. J a n u a r 20. J a n u a r 27. J a n u a r 31. J a n u a r

Britischer Festlands- Britischer Festlands- Britischer Festlands- Britischer Festlands- B ritischer Festlands-
Preis preis Preis preis Preis preis Preis preis P reis preis

£ sh d £ sh d £ sh d £ sh d £ sh d £ sh d £ sh d £ sh d £ sh d £ sh d

GieBereiroheisen N r. 3 . . 3 5 0 3 0 6 3 5 0 3 0 6 3 5 0 3 0 6 3 5 0 3 1 0 3 5 0 3 2 6
Thomas-Roheisen . . . . 3 5 0 2 19 0 3 5 0 2 19 0 3 5 0 2 19 0 3 5 0 2 19 0 3 5 0 2 19 0
K n i ip p e l .............................. 5 12 6 4 7 6 5 12 6 4 7 0 5 12 6 4 7 0 5 12 6 4 9 0 5 12 6 4 10 0
Feinblechbram m en . . . 5 12 6 4 7 6 5 12 6 4 7 6 5 12 6 4 7 6 5 15 0 4 10 0 5 15 0 4 11 6
T hom as-W alzdraht . . . 9 2 6 5 10 0 9 5 0 5 10 0 9 2 6 5 10 0 5 15 0 5 10 « » 2 6 5 10 0
H andelsstabeisen................. 8 2 6 4 17 0 8 0 0 4 17 0 7 17 6 4 17 6 7 15 0 4 19 6 7 12 6 5 1 0

Ende des M onats versteifte sich der Festlandsmarkt jedoch; 
H andelsstabeisen kostete zuerst £  4.19.—  und blieb dann fest  
auf £  5.— .—■ bis 5.1.— . Rund- und Vierkanteisen stieg auf 
£  4.10.—  fob, Normalprofiltrager auf £  4.9.—  bis 4.9.6 und  
englische Normalprofile auf £  4.11.—  bis 4.12.— . 1/8zollige Bleche 
erreichten £  6.5.-— und 3/ 16zollige £  6.— —, nachdem sie auf 
£  6.3.6. bzw. 5.19.—  abgebróckelt waren. Der MonatsschluB sah 
ein standiges Anwachsen der Preise, weshalb die Handler groBe 
Anstrengungen machten, sich einzudecken. D ie Festlandswerke 
schienen jedoch abgeneigt, Auftrage in groBem Um fange an- 
zunehmen; sie yersuchten yielmehr, die ihnen zur Verfiigung 
stehenden Mengen uber den Marktpreisen unterzubringen. D ie  
britischen Stahlwerke erhielten nach der sparlichen Nachfrage 
in der ersten Monatshalfte spaterhin einige Auftrage. Im  Aus- 
fuhrgeschaft bestand zwischen den britischen Werken fortgesetzt 
ein scharfer W ettbewerb; 1/8zollige Bleche sollen zu weniger ais 
£  8.9.—  abgegeben worden sein. Auf dem Inlandsmarkt blieben  
die britischen Werkspreise nach wie vor unverandert auf der 
Grundlage von £ 8.10.—  fiir kleines Formeisen, £  7.12.6 fiir 
W inkeleisen, 8.7.6 fur T-Eisen und £ 7.12.6 fiir Trager. Beachtlich  
ist  eine gewisse W iederbelebung im SchweiBstabeisengeschaft. 
In  gewissem AusmaBe war Stabeisen aus SchweiBstahl durch 
solches aus FluBstahl infolge des viel niedrigeren Preises des 
letztgenannten ersetzt worden, aber zuletzt entwickelte sich eine 
maBige Nachfrage nach SchweiBstabeisen fiir Sonderzwecke. 
Der gewóhnlich verlangte Preis fiir erste Giite betragt £  10.— ••— 
und fiir die zweiter Giite £  9.10.— , obwohl diese Preise bei Ge- 
legenheit unterschritten sein sollen. —  Ueber die Preisentwick- 
lung im einzelnen unterrichtet Zahlentafel 1.

Regelung der Walzeisenpreise fur Suddeutschland. —  Im
Stahlhof zu Dusseldorf hat am 6. Februar 1928 eine Prufung der 
Preisregelung stattgefunden, welche vom Stahlwerks-Verband fiir 
Suddeutschland vorgenommen worden ist. An dieser Prufung  
nahmen teil Vertreter der Verbraucher und des Handels, sowohl 
aus Suddeutschland ais auch aus Rheinland und W estfalen.

Yom Stahlwerks-Verband wurden umfangreiche Unterlagen  
yorgelegt, aus denen sich ergab, daB hiernach eine Preisspanne 
von 4 J łJ i /t  eher zu hoch ais zu niedrig bezeichnet werden durfte. 
Demgegeniiher konnten die siiddeutschen Vertreter nachweisen, 
daB aus ihren allerdings nicht so erschopfenden Unterlagen eine 
hóhere Spanne gerechtfertigt gewesen ware, um so mehr, ais die 
fiir Suddeutschland zu beriicksichtigenden Lothringer Mengen 
aus der Vorkriegszeit nicht erfaBt werden konnten. Auch der 
EinfluB der Frachten wurde verschieden gewertet.

D ie Vertreter der Eisen schaffenden Industrie erkannten  
an, daB nach Lage und Entwicklung der M arktverhaltnisse durch 
die vorgenommene Angleichung zusammen m it der allgemeinen  
Preiserhóhung im Augenblick eine zu starkę Belastung fiir den 
siiddeutschen Verbrauch eingetreten sein wiirde; deshalb kam  
schlieBlich eine Verstandigung auf der Grundlage zustande, daB 
der Stahlwerks-Yerband sich bereit erklarte, fiir die Dauer des 
B estehens der gegenwartigen Verkaufsverbande fiir Stabeisen  
und Formeisen die Grundpreisspanne zwischen der Frachtbasis 
Oberhausen und Neunkirchen in Hohe von 6 .71 jK. / t  weiterhin un- 
yerandert bestehen zu lassen.

Verkaufspreise des Rheinisch-Westfalischen Kohlen-Syndikats 
nach dem Stande vom 1. Februar 1928 (je t  ab Zeche).

F e t t k o h l e n :
JUL

Gew. NuB I I ................. . 19,84
Gew. NuB I I I ...................  18,G2
Gew. NuB IV .................... 17,36
Gew. NuB V ........................  16,45
K oksk o h len .............................. 15,97

Fórdergruskohlen . 
Fórderkohlen . . . 
M elierte Kohlen . . 
B estm elierte Kohlen 
StUckkohlen . . . . 
Gew. NuB I  . . . .

Ga

JU i 
. 13,64
. 14,87
. 16,12 
. 17,36

19.84
19.84

5- u n d  G a s f l a m m k o h l e n :
Flam mfórderkohlen . 
Gasflammfórderkohlen 
Generatorkohlen . . 
Gasfórderkohlen . . .
S tU c k k o h le n .................
Gew. NuB I .................
Gew. NuB I I .................

14,39
15,62
16,12
16,87
19.84
19.84
19.84

Gew. NuB I I I ....................  1 8 /2
Gew. NuB IV  ....................  17,36
Gew. NuB V ......................... 16,45
NuBgruskohlen I .................  13,40
NuBgruskohlen I I .................  11,93
Gew. F e in k o h l e n .................  15,97

E B k o h l e n : JUL
Fórdergruskohlen 12,89 Gew. NuB I I .......................... 26,30
Fórderkohlen 25 % . 13,89 Gew. NuB I I I  . . . . 22,64
Fórderkohlen 35 % . 14,39 Gew. NuB IV  . . 16,37
B estm elierte 50 % 17,36 Gew. NuB V . . 15,44
Stiickkohlen . . . 19,84 F einkohlen  . . . 11,90
Gew. NuB I  . . . 24,30

M a g e r k o h l e n  (ó s t l i c h e s  R e v ie r ) :
Fórdergruskohlen 12,89 Gew. NuB I I ................. 32,78
Fórderkohlen 25 % 13,89 Gew. NuB I I I  . . . . 23,13
Fórderkohlen 35 % 14,39 Gew. NuB IV  . . . . 16,37
B estm elierte 50 % 16,87 Gew. Feinkohlen . . . 10,90
Stiickkohlen . . . 20,34 TJngew. Feinkohlen . . . . 10,40
Gew. NuB I  . . . 25,78

M a g e r k o h l e n  ( w e s t l i c h e s  R e v ie r ) :
Fórdergruskohlen 11,40 Gew. NuB I I I  G ruppe I I . . 25,77
Fórderkohlen 25 % 12,15 Gew. NuB IV  „  I  

(grobe Kórnung) . . . .Fórderkohlen 35 % . 12,65 16,87
M elierte Kohlen 45 %  . . 14,87 Gew. NuB IV  G ruppe I  . . 14,87
Stiickkohlen . . . 20,84 Gew. NuB IV  ,,  I I 15,62
Gew. NuB I  G ruppe I . . 3ł,71 Gew. NuB V „  I  . . 12,97
Gew. NuB I  , , I I  . 31,24 Gew. NuB V ,, I I .  . 14,71
Gew. NuB I I  ,, I .  . 44,66 Gew. Feinkohlen Gruppe I 10,25
Gew. NuB I I  ,, I I  . 36,20 Gew. Feinkohlen , ,  I I 10,50
Gew. NuB I I I  ,, 

(grobe Kórnung)
I Ungew. F einkohlen Gruppe I 9,65

31,76 U nge w. Feinkohlen , ,  n 9,90
Gew. NuB I I I  G ruppe I  . . 28,76

K o k s :
GroBkoks I  . . . . 21,45 B rechkoks I V .......................... 12,97
GieBereikoks . . . 22,45 K nabbel- und Abfallkoks . 24,94
Brechkoks I  . . 27,93 K leinkoks, gesie lt. . . . . 22,83
Brechkoks I I  40/60 mm  . . 31,67 P e r l k o k s .................................. 11,90
Brechkoks I I  30/50 mm . 30,43 K o k sg ru s .................................. 7,00
Brechkoks I I I 23,19

B r ik e t t s :
22,00 Eiform  I . Gruppe (EB-) . . 22,00

n. „ ............. 21,00 Eilorm  I I . / I I I .  G ruppe (Mager-) 21,75
n i. „ ............. 2J,00

Aus der luxemburgischen Eisenindustrie. —  Im  Anfang des 
y ie r t e n  Vierteljahres war die Lage fiir eine normale Entwicklung 
des Eisenmarktes noch immer ungiinstig. D ie bereits friiher1) 
erwahnten schlechten M arktverhaltnisse und ubermafiigenFracht- 
und Steuerlasten beeintrachtigten jegliche lohnende Tatigkeit. 
Im  Dezember brachten die Geriichte iiber eine etwaige Still- 
legung der deutschen W erke jedoch einen Um schwung; die Lage 
wurde fester, und der Eingang von  zahlreichen Bestellungen 
schien eine giinstigere Marktlage einzuleiten. Selbst ais die Still- 
legungsgefahr fiir die deutschen W erke beseitigt war und diese 
wieder auf dem Ausfuhrmarkt auftauchten, konnten sich die 
giinstigeren M arktbedingungen einigermaBen behaupten, be- 
sonders da sich inzwischen die allgem eine Geschaftslage gebessert 
hatte. Zusammenfassend kann m an also sagen, daB gegen Ende 
1927 der Markt ein gewisses Vertrauen rechtfertigte, so daB man 
m it mehr Zuversicht an die Beseitigung der fiir die lusemburgische 
Eisenindustrie ungunstigen Verhaltnisse herantreten konnte. So 
wird besonders eine wirtschaftliehere A usnutzung der Verkehrs- 
m óglichkeiten ins Auge gefafit. Im  Gegensatz zu kleineren und 
Inittleren Industrien, denen eine ausgiebige Ausnutzung des 
Autoverkehrs m oglich ist, b leibt der Schwerindustrie diese Be- 
fórderungsart in groBem MaBstabe versagt. N un haben aber die 
beiden fiir die W erke in Betracht komm enden Eisenbahnnetze 
ganz verschiedene Tarife; w eiter werden die Satze der Wilhelm- 
Luxem burg-Bahn bestandig durch Regierungsbeschliisse herauf- 
gesetzt. D ie groBen G esellschaften, dereń W erke an beide Netze 
angeschlossen sind, scheinen nunmehr eine Stillegung der haupt
sachlich von der W ilhelm -Luxem burg-Bahn abhangigen Hoch- 
ofenanlagen zu erwagen und an eine Verstarkung der Erzeugung 
in den vornehm lich von  der Prinz-H einrich-Bahn beriihrten 
Abteilungen zu denken. Zu bemerken ist dabei, daB die der 
luxemburgischen Schwerindustrie von der Rohstahlgemeinschaft 
zugestandene Menge eine restlose Ausnutzung der Erzeugungs- 
m óglichkeiten ausschlieBt; die G esellschaften legen darum gróBten 
W ert darauf, die leistungsfahigeren W erke im Rahm en der zu- 
gestandenen Mengen bei der H erstellung zu begiinstigen. Darin 
liegt auch die Ursaehe, w eshalb die D om m eldinger Hochofen 
der „Arbed“ stillgelegt worden sind und die Wiederinbetrieb- 
nahme der auf den W erken E sch-B elval gestoppten  Oefen in 
Erwagung gezogen wird.

l ) Vgl. S t. u. E . 47 (1927) S. 1890.
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Arbtd Dadeim gen...................... 6 6 6
E sc h ................................... 6 6 9
Dommeldmaen - - - - 3 a 0

Bctiie Erde Bebrai...................... 6 6 9

E sc h ..................- - 9 4 9

HadirDifierdirujen...................... 10 9 9
Bomelinsen .......................... 3 0 0

»>Ljree-iŁiniave Rodinąen . . 3 o 9

Athos- GnT Knee Steinfort . . . Z

47 W 37

Dffi P r e is e , die im Laufe des Y ierceljihres eroect h en m t^ -  
jęsinaęc waren- zogen im  Dezember wieder a n : die Gesenuber-

stettane der Preise 
ergibt nebenste- 
hendes B id .

D ie Krise im  
T h o m a s m e h l-  

m a r k t  daaerrie 
w ih ren d  der ran- 
zen. Berichtszeit: 
an; eine leichte  
B e s s e r i i :  setzte
erst im  -J anoar ein. 

Za der A r b e i t s -  
Ia a e  ist nichts 
zu bemerken.

Uiiiwd Staies Steel Corporation. —  D er A rfłragshestana des 
S&aitnstes " * h m  im Dezember 19lT7 wieder i — 526 . 25 t oder 
Iaa) % geaenaber dem Yormonat zu. W ie hoch sich. die jeweils 
iu Bach stehenden anertedisten A a r tn ism e n ie n  am if :c a ts -  
schlnse wahrend der letzten. Jahre bezifferten. ist aus foisender 
ZasamT-erLsrei-^zuz erśch tiioh :

1S25 1426 
in z ni I W€ iz

133T

31. Januar . . . . . .  5 1 1 7 9 2 0 4 9 6 0  363 3 36*3 980
Februar. . .. . . . 5 369 327 4  690 691 3 6(54 673

31. Harz . . . . . . . 4  9413S1 4 450 014 3 609 990
30. Apnl . . . . . . 4  517 713 3 929 364 3 511430
3L Xai . . . . . 4  114 50C 3 707 63S 3 099 756
30. Juni . . . . . . . 3 769 325 3 534 300 3 102098
3L JaE . . . . . . . 3 596 098 3 660 162 3 192 2S6
3L Anjmst . . . . . . 3 569 uOS 3 599 012 3 247 174
30. September . . . . 3 776 774 3 651 005 3 198 483
3L Oktober . . . . 4  174 930 3 742 600 3 394 497
30. Xovember . . . . 4  655 0(sS 3 368 366 3 509 715
3L D ezem bs . . . . 5  113 S9S 4  024 345 4  036 440

Buchbesprechungen.
Wertaoffilanćhaeli Jflehieisenmeialle. Hrsg. yon  der D e u t s c h e n

G e se lls c h a ft  fd r  M e t a l ik u n d e  im. ~Verein deutscher In- 
zenieure. Schriftleitunz: G. M a s in g . W . W u n d e r . H. G r o e c k . 
Berlin: Beuth-Verłag. G. m. b. IL , 1937. ( Getr. Seitenzahlung  
u f  ioeen B la ttem .) 8®. 18 JLMr ais R inzbuch m it Lederdeekel
u  j u .

Ueber das W erkstoffhandbuch. Stahl nnd Eisen ist an dieser 
Stelle Tor kurzem berichtet w orden1 U das dort uber Ziel cud. 
Zweci Darzele-zte tH fft sin n zem ai anch fur das W ersstoffhiind- 
bucii Xichteisenmetalle zu. Der E isenhuttenm ann gilt fur das 
Werkstoffhandbuch N ichteisenm etalle ais Yerbraucher. nnd es 
muil unbedmzt yorwez  zesazt werden. dai3 das Handbuch. ^ icn t-  
eisenmetaile wohl fur jeden Fi.^n h n tten m ann einem  starken  
Bedurtnis entgeeenkomm t.

Die Gliederanz ist so getroffen, dai3 nach em igen  Kurzeń 
Anfsatzen ailzemeinen Inhalts (insbesondere uber K onstitu ticn  der 
Legierungen in einer gróSeren Reihe die Prufungsyerf ahren be- 
handelfc werden. Es foŁzen d^nn die einzelnen Gruppen yon B U t-  
tem fur iiie verschiedenen technisch w ichtigen M etalle nnd Legie- 
mngen {Kupfer. Messinz. Bronze and Rotgui3. A firm in ram usw. .

l ) St. a . E . 48 (1928) S. 62.

Wkn m n i zugeben. i a i  d ie Losung der yoriiegenden A m g i he 
auf der Seite der yichteisenm etaL e sciiw ienger war a ŝ cei ^can* 
und Fiswr. da ja die NlcńteisenmecaZe eine raźne A nza/ii yer- 
schietiener M etalle un<u Legierungen umrassen . i ie  ein*. wert- 
•zehende Sonderbeńam zing yeruangten. wiferra<i za^ G eciet 
Stahl und Eisen trotz =emer "V leigestaLngkeit eher jzacii
einheitlichen Gesźchtspuni£ten bearbertet werden kenn ie. L'ii^c 
Sch wierizkeiten sm d in der ^etzigen ersten A u f  age no cii men., 
restlos uberwunden worden. D as ist ie in e  Einschraniun^. ‘-er  
Anerkennung des W erkes ais scienen. scn cem  m ege Setncłtteti 
werden. eine anregende Kritik 1 Man yerm nit in zem. u esam t- 
aufbau und auch. in  'len einzelnen H aupta esc f* tt :tten  etwaa —e  
starkę H and eines ubergec r ln e ten  Bearoeners. ie r  zwar nicim 
eine starre R ^ e łfo n L  a cer doch. em e senarrere L r m cn g  n_nem- 
zebracńt hatte. Ein Beispiel sei herausgegm nen: Ł *  Ahwhmt t  D  
.^Mecalle und Legierungen K urier — rurhoger ware d ie . f i e r -  
schrift w chl nur ,,Kupfer". da -JfecaLe und Legierungen i i e  
Gesazntuberschrift iiber die Acscnncute D bis P iarste iit  dn*ie^ 
sich. m der Rem enfolge der Biarner ein ganz rclgeircnciger A-— au. 
beninnend m it dem Raffinierecu Schmeizem G ieien . anschiieienc. 
f  c i zen i ie  A bschm tte uber die pńysikansciien und mecnamschen  
Eigenschaften. uber die Bearbeitung und endlich. uber i e  Verwen- 
dunz des K uzfers. D abei ̂ n n i i i  ar. ein Blatu u cer i ie  .nem isenen  
Eizenschaften; -dagegen fa llt es aus dem r-anmen c e r i i s .  daJ i"*ei 
besondere B latt er iiber ..K  u pf ero syc-ul- K. u pfer un*u die „ W ig e r -  
stofikranknert 'des Kunters" hier efngescńa*.tet sm«t- me zesser in  
ii^n Gesamcaufbau hatten  em gefugt werden konnen- Nicńc g m z  
verstandlich. ist weiter. weshalb die —Prufung der Meta._e'* in  
zwei Grunpen B  un-c. C zeriegt is t . der LTesicntspun_£t rur cLetse 
Unterteiiung ist wenigstens mcnc zu erkennen.

Yieifach fehlen beiLegierunzen die Zustandsdiagranmie. ice dccn  
in einem  solchen neuz^nliciien ^  erke unbed_ngt notig ersciiem en: 
leisnielsweise befindst sich. &as er~.̂ igeZustań'cs<i  ;Łg ’.*'i rr. _  - cer Ai^.- 

^ rr^mTT.-T̂ n in dem A cscnm tt ~S. irm sicnserscneinungen  - 
Der Um iana der einzem en A cscnm tte erscńeint aucn m ciii 

immer der praktischen B eceutung angepa^t. _  z. B . ier  - nter- 
suchum  durch. Rontgenstrah len drei E inzeiacscnm zte gew idm et 
sind, erscheint immerhin etw as reichlich. Ebenso Oeruhrt es  
eizenartiz. wenn der „G ew ichisanaiyse * insgesam t nur *ner 
Seiten emneraumt werden. von denen drei nur e in  Beispie^ 
b n m en . wahrend wieder uber die ..V  iroereitung der ^cłi hff- 
proben fur metalioszraccćsciie Uncersucnungen** ga rze  ancert.i .l c- 
Seicen D ariecuzgen Toriiegen. In  der zesam ien Anordnung k o n t-  
ren zw eckm iJm  noch. einige U m steilungen erfolgen. z. B , waren  
die Zinnlazerm etalle und. die BJeiLigermetalle wohl besser unter  
7mn_ B lei und 7 'itt'»c untergebracnc. sta et in dem A tscn m tt ^ ^ tcS e  
fur besoniere Verwendung. technciogiscńe V irg ln n e" . D ie an  
einizen Stellen zur Kennzeicim ung benutzte H artę nach. Martens- 
H eyn sollte zw eckm aiig  durch. die Brrneilharte ersetzt werden.

Sachlich. zu beanstanden ware wohl nur em es. die Benan«t_ung. 
die die Aluminiumlegierungen stelienweise erfańren. Der A zgabe  
in dem Abschnitt „Duralum in. Eigenschaften und Verwendung''. 
,1;ł3 die Dauertestigkeit ron  Duralumin einer Scrte hć cer ist ais 
die von _ Siemens-Martin-Stah.Iw'r m u i in  der hier yoriiegencen  
Form ais faiseń und irr^uhrend wi^iersprochen werden. In  dem - 
selben A bschnitt befindet sich. eine Zahlentafel uber die Fesmg- 
keitseizenschaften yerschiedener Duraiumin_egierungen. m der  
uber die K erbzahigkeit zwei yersefciedene Reihen yon W erten  
znitzeteilt werden. die emander wc*iersprecńen. Fur die rum  Ver- 
deich. angegebene Kerbzahigkeit 'des F lu ie isen s ist dann eine  
andere M aianzabe zew ahlt worden m ig  :m- statt :m i .~ cm - _ 
die bei oberflachiicher Durchsiciit einen in ie r  W erkstoffkunde  
weniner Bewanderten zu der Auffassung fuhren io n n te . -daj ói?* 
Kerbzahigkeit des Duralumins etw a lom al so zred ist w ie die des 
F lu ie isen s. wahrend in W irkiiciikeit die Kerbzahigkeit des F lu i
eisens ein  Yieliaches yon der des Duralumins betragt. W enn  
weiter behauptet wird. da3 Duralumin auch. in  der hóchsten Harte- 
stufe ais niciit sprode bezeicim et werden kann. so ware ein  B eieg  
dieser Behauptunz durch. K erbzahigkeitswerte doch. seiir zweck- 
m a iiz . Ebenso m u ite  wohl das angebiich. zunstige Vernalten yon  
Duralumin in der K ałte durch Kerbschlagproben belegt w erien . 
Auch die Angaben uber die D auerfestigkeit der Aiumm ium- 
le z ie n n z  Alneon sind m indestens unklar. B ei den Alummcum- 
G uilezierunzen  em pnndet m an besonders das Feńlen em es 
Uebersichtsabschnirtes. der allerdings in dem A bschnitt A lu- 
^  T̂T-m - MniljTi i  zum T eil nachgeliclt wird.

E s wird ein leichtes sein. diese jetzt noch yorhandenen kleinen  
M anzel beim w eiteren Ausbau des Buches abzusteilen. D abei 
waren auch. eim ze DruckfeMer auszum erzen. A lles in allemr 
Auch. hier haben die Arbeiten der W erkstotftagung einen N ieder- 
scMaz zefunden. der fur die Dauer allen in der Technik S tenerd en  
ein  wertryollstes H ilfsznittel sein  wird. S .  H . SchuŁz.

}: : :  : • i- i  
in LeLii=i±.ea Fr.

iłt i i m
30. O k Ł 3 L  Des.

132T 1937

Roheisen . . . . 54*) 550
Yoree walzte Blocke 660 670
Łriippeł . . . . 680 700
Platmen.................. 720 730
Formeisen . . - 770 7S0
Stabeisen . . . . 770 790
Walzdr&ht . . . 360 S40
Bandeisec . . . . 760 810
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Yereins-Nachrichten.
V e r e i n  d e u t s c h e r  

Aus den Facbausschiissen.
Ereitag, den 24. Eebruar, 15,30 Uhr, findet im  Eisenhiitten- 

haus, Dusseldorf, Breite Str. 27, die
28. VolIsitzung des Hoehofenausschusses

sta tt.
T a g e s o r d n u n g :

1. B e it r a g e  z u r  K e n n t n is  d e s  H o c h o f e n p r o z e s s e s .  Bericht- 
erstatter: ®r.»^rtg. G. E ic h e n b e r g , Krefeld-Rheinhafen.

2. U n t e r s u o h u n g  d er  Y o r g a n g e  im  G e s te l l  e in e s  H o c h -  
o fe n s . Berichterstatter: 2)C.»^ng. W. L e n n in g s ,  Krefeld- 
Rheinhafen.

3. Verschiedenes.
D ie Einladungen zu der Sitzung sind am 13. Eebruar an 

die deutschen Hochofenwerke ergangen.

i «Archiv fur das Eisenhtittenwesen.
Vor einigen Tagen ist H eft 8 des ais Erganzung zu „Stahl 

u n d E isen “ d ie n e n d e n ,,A r c h iv sfu r  d a s E is e n h u t t e n w e s e n " 1) 
versandt worden. Der Bezugspreis des m onatlich erscheinenden 
„ A r e h iv s “ betragt jahr]ich postfrei 50 JłM , fiir Mitglieder 
des Vereins deutscher Eisenhuttenleute 20 JIM . Bestellungen  
werden an den Verlag Stahleisen m. b. H ., Dusseldorf, SchlieB- 
fach 664, erbeten.

Der Inhalt des achten H eftes besteht aus folgenden Each- 
berichten:
Gruppe A. $r.=3'ttg. F. M u lle r  in Bochum: H o c h d r u c k v e r -  

fa h r e n  zu r  A m m o n ia k s y n th e s e .  Ber. Kokereiaussch. 
Y. d. Eisenh. Nr. 28 (7 S.).

Gruppe B. ®r.«Qng. C. S c h w a r z  in Hamborn-Bruckhausen: 
B e it r a g e  zu r  F r a g e  d er  W a r m e tó n u n g e n  m e ta l lu r -  
g is c h e r  R e a k t io n e n .  Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. 
Nr. 135 (2 S.).

Gruppe E . K o ta r o  H o n d a  in Sendai (Japan): D ie  T h e o r ie  
d er  S ta h lh a r t u n g . Ber. W erkstoffaussch. V. d. Eisenh. 
Nr. 120 (10 S.).

Professor Dr. P. L u d w ik  in W ien: D ie  B e d e u tu n g  
r a u m lic h e r  S p a n n u n g s z u s t a n d e  fu r  d ie  W e r k s to f f -  
p r iifu n g . Ber. W erkstoffaussch. V. d. Eisenh. Nr. 121 (6 S.).

5)r.»Qng. E r ic h  S ie b e l  in Dusseldorf: T e c h n is c h e  
S ta u c h p r o b le m e . Ber. W erkstoffaussch. V. d. Eisenh. 
Nr. 122 (6 S. ).

* *
*

Des weiteren sind folgende Arbeiten aus den Fachausschussen  
erschienen:

2'ipf.^ng. W ilh e lm  W o lf  in Dortmund-W ambel: V e r fa h r e n  
z u m  P r u fe n  d e s  H o o h o fe n k o k s e s  a u f  s e in e  F e s t i g 
k e i t .  Ber. Hochofenaussch. V. d. Eisenh. Nr. 912). 

Bergassessor F . B a u m  in Essen: T e c h n is c h e  E r a g e n  d er  
F e r n g a s y e r s o r g u n g . M itt. W armestelle V. d. Eisenh. 
Nr. 1083).

Aenderungen in der Mitgliederliste.
<7owes, Herman, Ingenieur, A .-B. W artsila, O.-Y., W artsila (FinrT 

land).
Ensch, Louis, 2)i|)I.«Qng., Obering. der Companhia Siderurgica 

Belgo Mineira, Sabara (Minas Geraes), Bras., Siidamerika. 
H inderer, Adolf, $LpI.=3ng., Obering. der D eutschen Linoleum- 

werke, A.-G ., Stuttgart, Olgastr. 101.
Huster, Alfred, ‘Si^I.^Ttg., Fa. Fried. Krupp Germaniawerft, 

A .-G ., K iel, Boninstr. 1.
Koster, Otto, ®ipI.=Qn0-> Hósel, Bez. Dusseldorf, Am Adels 31.
Krau, K arl Friedrich, 3)r.»3ltg., Magdeburg, Breiter W eg 264. 
K undl, K arl, Ing., Direktor, R esita (Rumanien).
M ank, P aul, Oberingenieur, Habana (Cuba), Amerika’ Lonja del 

Comercio 434.
M orjan, Bruno, Obering. u. W erkstattenchef der M itteld. Stahlw., 

A .-G ., Lauchhammerw. Gróditz, Groditz (Amtsh. GroBenhain). 
Nerger, Otto, ®tpl.*$ng., Mulheim a. d. Ruhr, Eppinghofer Str. 43. 
Paschke, M ax, $ r .^ n g .,  o. Professor der Eisenhiittenk. an der 

Bergakademie Clausthal, Clausthal-Zellerfeld 1, Bergstr. 948. 
Pohlmann, Paul, Obering., Teilh d. Fa. Pohlmann & Gerstein, 

Ing.-Biiro, Bochum, Friedrich-Lueg-Haus.
Postinett, Jean, ^JLpI.^ng., Mannesmannr.-Werke, Abt. Schulz 

K naudt, H uckingen a. Rhein, Schulz-K naudt-Str. 31.
Schmidt, Heinz, ®ipl.=£jng., Ing. der Klockner-W erke, A.-G. Abt. 

Hasper Eisen- u. Stahlwerk, Haspe, Voerder Str. 29.

J) Vgl. S t. u. E . 48 (1928) S. 63. —  2) Vgl. S t. u. E .” 48
(1928) S. 33/8. —  3) Vgl. S t. u . E . 48 (1928) S. 161/71.

E i s e n h u t t e n l e u t e .
Schónwdlder, Ferdinand H einr., Obering., Stahlwerkschef der 

Walzw. A.-G . vorm. E . Bócking & Co., Kóln-M iilheim, Mark- 
grafenstr. 2.

Strauss, Konrad, ®LpI.*^ng., Obering. der M itteld. Stahlw ., A.-G., 
Lauchhammer, Prov. Sa.

Troeller, Wilhelm, ®Lpt.«^ng., Luxem burg, Schm itzstr. 19.
Vogel, Fritz, B etriebsleiterdes Eisen- u. Stahlw . Tucking, Hageni.W . 
Voigt, Walter, Dr. phil., V ers.-A nstalt der Ju lienhiitte, Bobrek, O.-S. 
Wahl, Eugen, Betriebsingenieur, Barmen, H ugostr. 3.
Woschnitza, Josef, Prokurist der D eutschen Edelstahlwerke, A.-G., 

Bochum.
N e u e  M i t g l i e d e r .

Augst, Erich, Ing., Betriebsleiter, Eisenwerk W itkow itz (C. S. R.). 
Baake, Reinhold, $i^l.*Qng., Vólklingen a. d. Saar, Gatterstr. 52. 
Barthe, Hans, Leiter der Saarbrucker Zweigst. des Roheisen- 

Verbandes, G. m. b. H ., Essen, Saarbrucken 1, Scharnhorststr. 1. 
Buddę, Hermann, Oberingenieur der Maschinenf. Dr. Rud. Kro- 

nenberg, Ohligs, Kronenstr. 17.
Dehrmann, Rudolf, 5)ipl.»£$rtg., A .E . G., G leiwitz, O.-S., Friedrich- 

str. 26.
Gehlbach, Jakob, 2)Lpl.=Qttg., Neunkircher Eisenwerk A.-G ., vorm.

Gebr. Stumm, Neunkirchen-Saar.
Gregson, Walter, Managing Director, Fa. Gregson & Partners, 

L td., Sheffield, England, 14 Tapton Park Road, Raumoor. 
Gries, H einz, 2)ipl.=3ng., Aachen, Hindenburgstr. 104.
Giissgen, Gerhard, Betriebsleiter der Verein. Servais-W erke, A.-G., 

W itter3chlick i. Rheinl., Duisdorfer Str. 1.
H ardt, Lucien, ®lpl.=Qng., Hochofenchef, Burbacherhutte, Saar

brucken 5.
Heiken, Heinrich, S)i)3l.=3ng., Essen, Kurfiirstenstr. 42.
Kaiser, Josef, Ing., W erksdirektor der Steinfelder Fabrik d. Fa. 

Gebr. Bohler & Co., A.-G ., Am Steinfeld, P ost Felixdorf, Nied.- 
Oesterr.

Kliiser, H ans, ®LpI.=Qng., Barmen, K ónigstr. 70.
K roll, Wilhelm, 3)r.»3ng., Luxemburg, B el’Air 44.
M ajde, Stefan, ®i|)I.=Qng., Obering., Leiter der Zeitstudienstelle 

Friedenshutte, N ow y B ytom  (Friedenshutte), Poln. O.-S., ul. 
Niedurnego 26.

M eyer, Oskar, ®ipt.=Qng., A ssistent am Eisenhiittenm . Inst. der 
Techn. Hochschule, Aachen, H ohen weg 2.

Rudolph, Johannes, ®ipt.=Qrtg., Leiter der Vers.-Anstalt der 
Schwab. H uttenwerke, G. m. b. H ., W asseralfingen i. Wiirtt. 

Scheitza, Johannes, Oberingenieur der Friedenshutte, N ow y Bytom  
(Friedenshutte), Poln. O .-S., ul. górnicza 3.

Schubert, Joseph, Ingenieur, Dem ag, A .-G ., Duisburg-Hochfeld, 
W órthstr. 9.

Warszawski, Zdzisław, ®LpI.*£jttg., Obering. der Friedenshutte, Nowy 
B ytom  (Friedenshutte), Poln. O.-S.

Weidner, Rudolf, ®t|)l.=^jng., GieBereiassistent d. Fa. Carl Schoe- 
ning, G. m. b. H ., Berlin-Reinickendorf-Ost, Kopenhagener 
Str. 28.

G e s to r b e n .
Haenel, Walther, $r .^ r tg . @. f)., Greneraldirektor a. D ., Dusseldorf.

2. 2. 1928.
van de Loo, Carl, Ingenieur, Duisburg. 27. 1. 1928.
Schmidt, Paul, H iittendirektor a. D ., H agen. 30. 1. 1928.

Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung, 
Dusseldorf.

Ais Fortsetzung der bereits an dieser S te lle1) angezeigten
18 Lieferungen des neunten Bandes der „ M it t e i lu n g e n  au s  
d em  K a i s e r - W i l h e l m - I n s t i t u t  fu r  E is e n fo r s c h u n g  zu  
D u s s e ld o r f  “ sind Lieferungen 19 und 20 erschienen, die wieder- 
um rom  Verlag Stahleisen m. b. H . zu Dusseldorf (PostschlieB- 
fach 658) bezogen werden konnen. D ie Lieferungen bringen 
folgende Einzelabhandlungen:

Lfg. 19, Abhandlung 92. B e i t r a g  z u r  S c h w in d u n g  v o n  
S ta h lfo r m g u B . Von F r ie d r ic h  K ó r b e r  und G e o r g  S c h itz -  
k o w s k i2). (16 Seiten m it 25 Abbildungen und 7 Zahlentafeln.)
2 JIM, beim  laufenden Bezuge der Bandreihe 1,60 J łJ l.

Lfg. 20, Abhandlung 93. U n t e r s u c h u n g e n  u b e r  d ie  
A n s t r e n g u n g  v o n  V ie r k a n t r o h r e n  u n d  b a n d a g ie r te n  
R o h r e n  b e i  d e r  B e a n s p r u c h u n g  d u r c h  in n e r e n  D ru ck . 
Von E r ic h  S ie b e l3). (23 Seiten m it 37 Abbildungen und 
13 Zahlentafeln.) 2,50 JłM , beim  laufenden Bezuge der Band
reihe 2 Jł.M..

*) Vgl. S t. u. E . 47 (1927) S. 1803. — 2) Vgl. S t. u. E . 48
(1928) S. 129/35 u n d  172/8. —  3) Ygl. S t. u. E . 48 (1928) S. 211.


