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1. Bericht von Direktor C. W alim a nn in Miilheim (Ruhr).

Bei einem Ueberblick uber die Umstande, die bei der 
Herstellung des Siliziumstahles im Stahlwerk und bei 

seiner Behandlung im Walzwerk eine Rolle spielen, steht 
vorab die Fórderung, daB im Stahlwerk mit gutem und 
reinem Einsatz gearbeitet werden muB, wenn den hohen 
Anspriichen geniigt werden soli, die an die Gute dieses 
Werkstoffes gestellt werden. Der hohe Siliziumgehalt und 
der erhóhte Mangangehalt wirken verteuemd gegenuber 
gewohnlichem Kohlenstoffstahl, und es muB mit hoherem 
Kalkrerbrauch gearbeitet werden, um móglichste Reinheit 
von Phosphor und Schwefel zu erzielen.

Der hohe Siliziumgehalt macht den Stahl dickfliissig, es 
ist deshalb die Anwendung hoher Schmelztemperaturen er- 
forderlich, wodurch die feuerfesten Ofenbaustoffe sehr stark 
beansprucht werden. Die Kópfe und Gewólbe treiben stark, 
und an den Herden mussen nach dem Abstechen oftmals 
groBere Flickarbeiten vorgenommen werden. Der sich daraus 
ergebende groBere Stein- und Dolomitverbrauch verursaeht 
ein Steigen der Umwandlungskosten.

Ofenrinnen, Pfannen, Stopfen, Ausgiisse und Kanal- 
steine mussen besonders gut hergestellt sein, damit 
móghchst wenig Steinteilchen vom fliissigen Stahl mit- 
gerissen werden kónnen, die, wenn sie im erstarrenden 
Błock yerbleiben, spater fehlerhafte Stellen ergeben. Diese 
Gefahr, die schon bei gewóhnlichem Stahl nicht ganz zu 
rermeiden ist, ist bei der Herstellung von Siliziumstahl um so 
groBer, ais dieser, wie schon erwahnt, recht dickfliissig ist.

Zur Erzeugung von Blechen und Universaleisen werden 
nur Brammen yerwendet, die steigend gegossen werden 
mussen. Es kónnen dafiir nur gefalzte Trichterrohre und 
Kanalsteine von hervorragender Giite und auBerer Be
schaffenheit Verwendung finden, da der Siliziumstahl sehr 
heiB yergossen werden muB. Diese stehen hoher im Preise 
ais gewóhnliche ungefalzte Steine.

Die GieBplatten mussen auBerst sauber gemauert werden, 
um aueh dadurch Einschlusse feuerfester Baustoffe in dem 
Stahl móghchst zu yermeiden.

Fur die Herstellung der Brammen kónnen nur yóllig 
einwandfreie, riBfreie Kokillen benutzt werden, die vor 
jedem GuB mit Drahtbiirsten sauber geputzt und mit einem 
sehr guten Ueberzug — im allgemeinen Teer — oder noch 
besser mit einem Lackiiberzug yersehen werden mussen.

*) Ueber die hier beschriebenen B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  in der 
Herstellung von  Silizium stahl wurde bei einer Sondersitzung zu 
Anfang dieses Jahres berichtet. —  V gl. a u e h  St. u. E. 46 (1926)
S. 493/503; 47 (1927) S. 446/8; 876/81.
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Nur bei gróBter Vorsicht in dieser Beziehung ist es moglich, 
eine einigermaBen glatte Blockoberflache zu erzielen. Die 
Kokillen werden durch die hohe GieBtemperatur des Sili
ziumstahles sehr stark beansprucht, so daB ihre Haltbarkeit 
stark herabgesetzt wird. Das tritt besonders in den Stahl
werken in Erscheinung, die Brammen fiir die Blech- und 
Universaleisenherstellung erzeugen. Eine Brammenkokille 
hat bei iiblicher Verwendung bekanntlich nur etwa die halbe 
Lebensdauer einer Vierkantkokille; dieses Verhaltnis gilt 
jedoch nicht fiir die KoMUenlebensdauer bei der Herstellung 
von Siliziumstahl. Hierbei ist mit noch weit geringerer 
Haltbarkeit der Brammenkokillen zu rechnen.

Die Dickfliissigkeit des Siliziumstahles zwingt aueh 
dazu, hohe GieBtemperatur anzuwenden, da bei Ver- 
gieBen kalterer Schmelzungen die Eckblócke der Gespann- 
platten sonst leicht ausbleiben, was wiederum groBere Her- 
steUungsverluste yerursacht.

Beim YergieBen des dickflussigen Siliziumstahles entsteht 
eine steife Blockdecke, die von dem nachflieBenden Stahl 
immer wieder durchbrochen werden muB. Hierbei wird die 
eisenoxydulhaltige mit Verunreinigungen durchsetzte Decke 
an die Kokillenwand geschoben. Es kommen auf diese 
Weise groBere Mengen von Yerunreinigungen unmittelbar 
an die Oberflache der Blockseite, wo sie haften bleiben, da 
sie in der zahflussigen beruhigten Masse nicht hochsteigen 
kónnen. Anderseits tritt das Eisenoxydul mit dem Kohlen
stoffgehalt des fliissigen Eisens unter Bildung von Kohlen- 
oxyd in Reaktion, wodurch unter der Blockoberflache 
Gasblasen entstehen kónnen.

Ais eine weitere unangenehme Eigenschaft des hoch- 
silizierten Stahles ist noch zu erwahnen, daB er zur 
Bildung eines sehr tiefgehenden Lunkers neigt.

Diese Erscheinungen ergeben sich alle allein aus den 
besonderen Erstarrungsverhaltnissen des hochsilizierten 
Baustahles und kónnen daher durch besondere gieBtech- 
nische MaBnahmen kaum in nennenswerter Weise vermin- 
dert, geschweige denn zum Verschwinden gebracht werden.

Durch die langere Schmelzdauer, die fiir die Herstellung 
von Siliziumstahl erforderlich ist, ergibt sich gegenuber 
gewohnlichen Schmelzungen ein hóherer, verteuernd wir- 
kender Kohlenverbrauch.

In den Walzwerken, besonders im Blechwalzwerk, 
muB infolge des tiefgehenden Lunkers der Siliziumstahl- 
brammen mit hoherem Zuschlag gerechnet werden. Wahrend 
man bei der Herstellung gewóhnlicher Baubleche mit einem
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Zuschlag von 35 % auskommt, muB man bei Baublechen aus 
Siliziumstahl mit einem Zuschlag von 50 bis 55 % rechnen.

Der Siliziumstahl verlangt beim Warmen der Blócke die 
fur hohe Qualitaten ublichen YorsichtsmaBnahmen. Er 
muB langsam und gleichmaBig auf Walztemperatur ge- 
bracht werden, damit er keine Oberflachenrisse erhalt, die 
die Unbrauchbarkeit des Walzgutes zur Folgę haben wurden. 
Das bedeutet eine Verteuerung des Ofenbetriebes gegeniiber 
der Herstellung gewóhnlichen Baustahles.

Ais Beispiel hierfur sei erwahnt, daB im Stahl- und Walz
werk Thyssen die Blócke durch StoBofen geschickt werden, 
wenn sie nicht warm, wie sie vom Stahlwerk kommen, 
sondem kalt eingesetzt werden miissen. In diesen werden sie 
langsam vorgewarmt und erhalten erst danach in Herd- 
ófen die erforderliche Walztemperatur.

Aus derartigen MaBnahmen, wie sie auch auf anderen 
Werken Anwendung finden, ergibt sich eine nicht unerheb- 
liche Verteuerung durch erhóhte Lóhne, verminderte Ofen- 
leistungen, erhóhten Gasverbrauch usw.

Beim Auswalzen des sorgfaltig vorgewarmten Werkstoff es 
zu Blechen ergeben sich keine wesentlichen Schwierigkeiten, 
solange es sich um die ublichen Abmessungen handelt. Sie 
treten jedoch ein, sobald diinne und breite Bleche verlangt 
werden, die nur in yerhaltnismaBig geringen Walzlangen 
hergestellt werden kónnen. Wenn der Werkstoff etwas kalter 
wird, laBt er sich seiner hohen Zahigkeit wegen nur noch 
sehr schwer walzen. Dadurch steigt die Bruchgefahr fiir 
das Walzwerk auBerordentlich, und es ist mit Walzen- 
bruchen zu rechnen. Es kommt daher nicht seiten vor, daB 
nicht fertiggewalzte Bleche abgelegt werden miissen. Fiir 
diese bietet sich ihrer hohen Festigkeit wegen meistens keine 
andere Verwendungsmóglichkeit, und sie haben deshalb 
eigentlich nur noch Schrottwert fiir das Walzwerk. Aus 
dem gleichen Grunde haben Bleche, die beim Walzen in irgend
einer ihrer Abmessungen nicht richtig ausgefallen sind, fiir das 
Werk nur noch Schrottwert. Diese Schwierigkeiten, wie 
Gefahr haufiger Walzenbriiche, starker VerschleiB der 
Walzen und geringe Yerwendungsmóglichkeit fiir nicht fertig 
gewordene Streifen, bestehen natiirlich in gleichem MaBe 
auch fiir die Universaleisenwalzwerke, namentlich dann, 
wenn es sich um breitere Streifen handelt.

Breite und diinne Bleche mit weniger ais 10 mm Starkę, 
bei denen die Gefahr des Kichtfertigwerdens besonders groB 
ist, bilden einen nicht unwesentlichen Teil der Spezifika- 
tionen. Z. B. war ein Drittel aller bis zum 30. Dezember 
1927 in Siliziumstahl zu liefemden Bleche der Stahl- und 
Walzwerke Thyssen in solchen diinnen Abmessungen her- 
zustellen. Es ist hieraus ohne weiteres ersichtlich, daB 
die Lieferung dieser Bleche auf eine erhebliche Steigerung 
der Herstellungskosten hinwirkt.

In der Adjustage verursacht die Eigenart der Silizium- 
stahlbleche ebenfalls erhóhte Kosten. So miissen sie 
z. B. wegen der reichlich yorhandenen Oberflachenfehler vor 
dem Schneiden gewendet werden. Es muB hier also gegen- 
iiber der ublichen Blechherstellung ein weiterer Arbeitsgang 
eingeschaltet werden. Auch die Prufung gestaltet sich sehr 
zeitraubend, weil die Oberflachenfehler auf beiden Seiten des 
Bleches sorgfaltig angezeichnet werden miissen, damit die 
Verputzer jeden einzelnen Fehler beseitigen kónnen, was 
am besten durch Schleifmaschinen geschieht.

Das Ausbessern muB, wie schon bei den Vorgangen im 
Stahlwerk angedeutet wurde, in weit gróBerem Umfange 
stattfinden ais bei anderen Blechen.

Auf Steigerung der Herstellungskosten wirkt natiirlich 
auch das Gluhen der Siliziumstahlbleche wesentlich ein.

Ein Umstand, der weiterhin zeitraubend und daher ver- 
teuernd wirkt, ist das R ich ten . Wahrend ein Handelsblech 
nach einem Durchgang durch die Rollenrichtmaschine ver- 
sandfertig ist, muB ein Siliziumstahlblech wegen seiner 
hohen Elastizitat mindestens dreimal durch die Maschinen 
laufen. Diinnere Bleche werden oft noch haufiger durch die 
Richtmaschine geschickt.

ZusammengefaBt wirken auf die Herstellung von Sili- 
ziumstahlblechen erschwerend und verteuernd ein:

I. Im  S tah lw erk .
1. Notwendigkeit besonders reiner Einsatzstoffe.
2. Erhohung der Kosten durch hohen Siliziumgehalt und 

erhóhten Mangangehalt.
3. Lange Schmelzdauer.
4. Hoher Kohlenverbrauch.
5. Hóherer Steinverbrauch fiir den Oberofen.
6. Hóherer Dolomitverbrauch fiir haufigere Herdaus- 

besserungen.
7. Hóherer Kalkverbrauch.
8. GróBerer Steinverbrauch in der GieBgrube.
9. Yerwendung teurerer Steine in der GieBgrube.

10. GróBerer KokHlenverschleiB.
11. Notwendigkeit, die Kokillen zu lackieren.
12. Hóherer GieBausschuB im Falle des Ausbleibens der 

Eckblócke.
II. Im B lechw alzw erk.

1. Hóherer Zuschlag wegen tiefgehenden Lunkers.
2. Verteuerung des Ofenbetriebes durch vorsichtiges 

Warmen zur Vermeidung von Oberflachenrissen.
3. Hóhere Bruchgefahr fiir Walzwerk und gróBerer Walzen- 

verschleiB.
4. Geringe Móglichkeit anderweitiger Verwendung von 

Blechen, die nicht richtig ausgefallen sind, besonders 
bei Walzung diinner Bleche.

5. Mehrarbeit in der Adjustage durch sorgfaltigere Prufung 
auf Oberflachenfehler, durch Beseitigung der in hóherem 
MaBe yorhandenen Oberflachenfehler, durch Gluhung 
und durch schwierigeres Richten.
Im folgenden sei noch einiges iiber die Festigkeits- 

eigenschaften und besonders iiber die Streckgrenzenwerte 
gesagt.

Die bisher bei B lechen aus Siliziumbaustahl — auf die 
sich die nachstehenden Ausfuhrungen beziehen — vorliegen- 
den Versuchsergebnisse haben gezeigt, daB die Festigkeit 
und in noch starkerem MaBe die Streekgrenze bei den 
einzelnen Blechstarken im Walzzustand auBerordentlich 
schwanken. Die Ursache der abweichenden Streck
grenzenwerte ist folgende:

Die Streekgrenze jeden Stahles wird in viel hóherem 
MaBe ais die Festigkeit von dem Gefiigezustand beeinfluBt. 
Der Gefiigezustand warnwerarbeiteten Werkstoffes ist aber 
von den nachstehenden Einfliissen abhangig:
1. Temperatur bei Beginn der Verformung,
2. Temperatur bei Beendigung der Verformung,
3. Verformungsgrad,
4. Abkiihlungsgeschwindigkeit.

Die Erreichung einer gleichbleibenden Streekgrenze 
wurde danach voraussetzen, daB bei allen Blechstarken 
diese Einfliisse auf den Gefiigezustand von gleicher 
GróBenordnung waren, eine Voraussetzung, dereń Inne- 
haltung aber unmóglich ist. Gleichbleibende T em pera tu r 
bei Beginn der Verformung ware unter Umstanden 
einzuhalten, dagegen hangt die Temperatur bei der 
Beendigung und wahrend der Yerformung naturgemaB in
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erster Linie von der Walzdauer, d. h. von der Zahl der er- 
forderliehen Stiche, ab, die je nach der zu walzenden Starkę 
und nach dem Gewicht des eingesetzten Blockes in den 
weitesten Grenzen schwankt. Aus dem gleichen Grunde sind 
der Verformungsgrad und die Abkiihlungsgeschwindigkeit 
ganz verschieden.

Selbst beim Walzen von Blechen gleicher Abmessung 
werden die Walzzeiten der einzelnen Blocke mehr oder 
weniger verschieden sein, da das Kanten und Verschieben 
des Walzgutes einmal mehr, einmal weniger Zeit in Anspruch 
nimmt. In welchem Umfange die Streekgrenze bei Blechen 
yerschiedener Starkę schwankt, zeigt der im folgenden ge- 
schilderte Versuch.

Aus einer im Stahlwerk Thyssen hergestellten Schmel
zung wurden Bleche von 9,12,14, 20, 25 und 30 mm Starkę 
gewalzt. Die Temperatur bei Beginn der Walzung war bei 
allen Blechen annahemd gleich.

Bleche errechneten Mittelwerte in Abb. 1 in Abhangigkeit 
von der Blechdicke aufgetragen. Aus demVerlauf der Kury en 
fur die ungegluhten Proben ist die bereits erwahnte Tat
sache deutlich zu ersehen, daB die Streekgrenze in weit 
hóherem MaBe von dem Gefiigezustande abhangig ist ais 
die Festigkeit, die in viel geringeren Grenzen schwankt.

Die Kurven fur Festigkeit und Streekgrenze in ge- 
g liih tem  Zustande zeigen beide einen gleichmaBigen, 
mit zunehmender Blechdicke schwach abfallenden 
Yerlauf.

Aus den Ergebnissen des geschilderten Versuches kann 
somit geschlossen werden, daB bei dunneren Blechen, die 
yerhaltnismaBig kalt fertiggewalzt werden, die Streck- 
grenze und die Festigkeit im Walzzustande im allgemeinen 
oberhalb derjenigen des gegluhten Zustandes liegen. Der 
Unterschied wird um so gróBer sein, je niedriger die Tempe
ratur war, bei der die letzten Walzstiche stattgefunden
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Abbildung 1. Festigkeitseigenschaften  
von Blechen aus Silizium -Baustahl in  
Abhangigkeit von  der Blechstarke und 

W  armebehandlung.

Aus Kopf und FuB der fertigen Bleche wurden mittels 
spanabhebender Werkzeuge Langs- und Querproben heraus- 
gearbeitet, an denen die Festigkeitseigenschaften im Walz- 
zustand und nach Gluhung bei 920° bestimmt wurden. Die 
Ergebnisse sind in Zahlentafel 1 wiedergegeben.

Betrachtet man die festgestellten Streckgrenzenwerte, so 
erkennt man, daB die Streekgrenze im gegluhten und unge
gluhten Zustande innerhalb der einzelnen Bleche, mit Aus
nahme des 9-mm-Bleches, durchschnittlich um 2 bis
3 kg/mm2 schwankt, ein Unterschied, der zum Teil auf die 
yerschiedene Faserrichtung der Proben zuruckzufiihren ist.

Ein Vergleich der Ergebnisse der einzelnen Bleche unter- 
einander zeigt, daB der hóchste gefundene Streckgrenzen- 
wert mit 49,1 kg/mm2 beim 9-mm-Blech, der niedrigste 
beim 25-mm-Blech mit 32,1 kg/mm2 liegt. Der Unterschied 
betragt somit 17 kg/mm2. Beide Werte beziehen sich auf den 
W alzzustand.

Bei den gegluhten Proben liegt der hóchste Wert bei
39,8 (14-mm-Blech), der niedrigste bei 34,1 kg/mm2; der 
Unterschied betragt somit 5,7 kg/mm2, also nur ein Drittel 
desjenigen bei den ungegluhten Blechen.

Um den allgemeinen Verlauf der Streekgrenze und 
Festigkeit zu yeranschaulichen, sind die fiir die einzelnen

Abbildung 2. W irkung des Scherenschnitts.
B lechstarke 25 m m .

W irkung  b is  125 m m  T iefe festste llba r.

haben, d. h. in je gróBerem Umfange KaItverformung ein
getreten ist. Bleche, die in der Nahe des Umwandlungs- 
punktes fertig werden, besitzen im Walzzustande eine 
Streekgrenze, die etwa der des gegluhten Zustandes ent
spricht, wahrend diekere Bleche, die bei yerhaltnismaBig 
hohen Temperaturen fertig werden und danach langsam 
abkiihlen, einen wesentlich ungunstigeren Gefiigezustand 
haben und damit schlechtere Festigkeitseigenschaften ais 
der gegliihte Werkstoff besitzen.

Der Verlauf der aufgetragenen Kurven kennzeichnet 
naturgemaB nur allgemein die Abhangigkeit der Festigkeits
eigenschaften von der Blechstarke. Der Umstand, daB es 
betriebstechnisch gar nicht móglich ist, zwei Bleche, selbst 
wenn sie die gleichen Abmessungen haben, unter genau den- 
selben Bedingungen zu walzen, hat zur Folgę, daB auch bei 
Blechen gleicher Abmessung unter Umstanden Abwei
chungen in der Streekgrenze yorhanden sein konnen.

Die Folgerungen, die aus den bisher gemachten Be
obachtungen fiir den Hersteller gezogen werden miissen, 
sind die, daB bei Festsetzung einer sich auf den W alzzu 
s ta n d  beziehenden Mindeststreckgrenze nur derjenige Wert 
beriicksichtigt werden kann, der dem bei iiblicher Walzung 
beobachteten ungiinstigsten Gefiigezustand entspricht.
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Zahlentafel 1. E i n z e l -  u n d  M i t t e lw e r t e  y o n
A nalyse: 0 ,16%  O; 0 ,81%  Si;

W
mm

12

unge-
gliiht

gliiht

unge-
gliiht

18 lang
19 „
26 quer
27 ,,
52 lang
53 ,,
67 quer
68 ,,
10 lang 
U  „

1 quer
2 „

44 lang
45 ,,
42 quer
43 ,,
18 lang 
19 ,,
26 quer
27 ,,  
5 2 lang 
53 „
67 quer
68 „

mm**
282
282
279
279
289
289
289
288
282
282
279
279
288
291
289
285
36U
364 
362
365 
370 
370 
364 
367

Streckgrenze

Einzel-
werte

kg/m m 2
46,8
45.5
48.1
49.1 
46,7
47.2
48.5
48.6
37.3
37.3
38.0
38.1
38.0
37.2 
36,8
38.0
38,4
38.2
39.3
39.0
37.1
38.4
38.5
39.5

M ittelwerte aus

lang 
oder 
quer

kg/m m2

lang
und
quer

46,1

48,6

47,0

48,5

37.3 

38,0 

37,6

37.4

47,4

47,7

37,7

37,5

38,3

39,1

37,7

39,0

38,7

38,4

Kopf 
A u . B
kg/m m 2

47,5

37,6

38,6

S i l i z i u m - B a u s t a h l  d e r  g le i c h e n  S c h m e lz u n g .
0 ,82%  M n; 0 ,034%  P ;  0 ,035%  S.______________________________

Festigkeit

Einzel-
w erte

kg/m m 2
59.6 
59,2 
61,0
60.6 
60,6 
60,6 
61,0 
61,5
55,9
55.3
56.3
56.0
57.5
56.5
55.1
56.5
55.9
55.9 
56,6 
56,3 
58,2
55.9 
57,5 
60,0

M ittelw erte aus

lang
oder
quer

lang
und
quer

kg/m m 2

59,4

60,8

60,6

61,3

55,6

56,1

57,0

55,8

55,9

56,5

57,0

58,8

60,1

60,9

55,9

56,4

K opf 
A u . B

kg/m m 2

Dehnung

60.5

78.5

56.1

67.1

56,2

57,9

57,1

67,6

21,0
20,0
20,0
19.0
19.5
20.0
18.5 
18,0
24.0
24.0
22.5
23.0
25.5
23.0
23.0
22.0

M ittelw erte aus

lang  lang  
oder u nd  
q u er | quer

%
20.5

19.5 

19,8 

18,2

24,0

22,8

24,2

22,5

20

19,0

23,4

23,4

K opf 
A u . B

%

■19,5

23,4

23.0
23.5
23.0
23.0
21.5
22.0
21.5
19.5

23,2

23,0

21,7

20,5

23,1

21,1

22,1

Einsehnurung

■5 5

%
51,0
52.6
49.3
46.4
51.7
53.5
44.6
42.7
52.0
47.9
49.1
50.1
56.1 
49,6 
49,3
50.9
57,0
56.2
49.7
52.2
55.7
54.3
33.3
48.3

Mittelwerte aus

lang lang 
oder und 
quer | quer

°/__ /o
51,8

47,7

52.6

43.6

50.0 

49,6 

52,8

50.1

56,6

50,9

55,0

40,8

49,8

48,1

Kopf 
A u . B

%

49,8

53,8

47,9

>48,9

50,6

>50,8

gliiht
10 lang
11

1 quer
2 ,, 

4 4 lang 
45 ,,
42 quer
43 ,,

364
364
367
367
367
367
364
364

37.4 
38,7 
36,9
36.5
37.1
38.2 
37,1 
36,0

38,0

36,7

37.6

36.6

37,4

37,1

37,2

53.6 
54,1
56.0
56.0
55.8
57.6
56.0
55.8

53.8 

56,0 

56,7

55.9

54,9

56,3

55,6

66,9

24.5
24.5 
26,0
24.0
26.5
24.5
24.5
24.0

24.5 

25,0

25.5 

24,3

24,7

24,9

>24,8

59.4
60.4
53.3
51.4
54.5 
57,3
48.7
50.8

59.9 

52,4

55.9 

49,8

56,1

52,8

•54,5

unge-
gliiht

18 lang 
19 ,,
26 quer
27 ,, 
52 lang 
53 , ,
67 quer
68 ,,

417
416 
420 
420
417 
414
418 
420

35,7
35.4
36.4 
36,9
37.4 
38,0 
37,3 
37,2

35,5

36.7

37.7 

37,3

36,1

37,5

36,8

55.4 
55,3 
55,7
56.0
57.1
57.5
56.2 
56,0

55,4

55,9

57,3

56,1

55,6

56,7

56,2

65,6

23.5
23.0
22.5
22.5
23.0
21.5
20.5
20.5

23.2

22.5

22.2

20.5

22,9

21,3

22,2

54.0
56.8 
43,7
43.9 
50,4
53.2
49.0
50.2

55,4

43.8

51.8 

49,6

49,6

50,7

•50,2

gliiht
10 lang 
U

1 quer
2 ,,

44 lang
45 ,,
42 quer
43 „

402
409 
408 
408 
404 
406
410 
410

36.7 
36,9
38.8 
38,3 
39,0 
39,5
38.8
39.8

36,8

38,6

39.2

39.3

37,7

39,2

38,4

55,6
54.5
56.1
56.1 
56,8
57.5
57.1
57.1

55.1

56.1

57.2 

57,1

55,6

57,1

56,3

68,2

22.5 
26,0
23.0
23.5
23.0
21.5
23.5
23.0

24,3

23.2

22.3 

23,2

23,7

22,8

•23,3

52,9
58.7 
45,0
49.7 
49,3
49.8
45.8 
40,7

55,8

47.3 

49,6

43.3

51,5

4f,4

•48,9

unge-
gliiht

20

18 lang
19 ,,
26 quer
27 ,,
52 lang
53 ,,
67 quer
68 ,,

593
593
593
593
598
598
593
593

33.1
32.2 
33,7
43.4
33.5 
34,0 
34,4 
32,9

32,6

33.5 

33,8

33.6

33,1

33,7

33,4

53,3
53.0
54.0 
53,6
55.2
56.3 
56,2 
55,8

53,1

53.8

55.8 

56,0

53,5

55,9

54,7

61,1

25.0
26.5
23.5
24.5
24.5
24.5
24.0
22.5

25,7

24,0

24,5

23,2

24,9

23,9

42,9
57,0
48.2
50.3 
51,2
48.5 
47,8
47.6

50,0

49,2

49,8

47,7

49,6

48,7

49,2

ge-
gliiht

10 lang
11

1 quer
2 ,,

44 lang
45 ,,
42 quer
43 ,,

590
590
595
590
595
598
593
593

3o,8
36.6
35.4
36.5
37.7
35.5
37.5 
38,2

36,2

35.8 

36,6

37.8

36,1

37,2

54.1
54.1
54.6 
54,3
56.7
55.2
56.0
56.0

54,1

54,5

55,9

56,0

54,3

56,0

55,2

66,4

26.5
27.5
27.0
25.0
24.5
24.5
24.5
24.0

27.0

26.0 

24,5 

24,3

26,5

24,4

25,4

58.7 
60,2
53.0 
46,9
49.8
53.1
50.7
50.7

59,5

50.0

52.0 

50,7

54,8

51,3

'-53,1

unge-
gliiht

18 lang
19 ,,
26 quer
27 ,,
52 lang
53 „
67 quer
68 ,,

640
640
635
635
638
648
637
637

32.1
32.1
32.6
32.6
32.2 
32,4 
33,0 
32,9

32.1

.32,6

32,3

33,0

32,4

32,6

32,5

53,4
53.6 
54,3
54.2
55.3
54.6
54.7 
54,9

53,5

54,3

54,9

54,8

53,9

54,9

54,4

59,8

26,0
24.5
21.5 
22,0
23.0
24.0
24.0
24.0

25,2

21,7

23,5

24,0

23,5

23,7

23,6

42.7
43.8
31.2
32.8 
53,1
51.3 
50,7
48.9

43.2 

32,0

52.2 

49,8

37,6

51,0

44,3

ge-
gliiht

10 lang
11 „

1 quer
2 ,,

44 lang
45 „
42 quer
43 ,,

630
627 
620 
622 
640 
638
628 
628

36,9
37,0
37,3
37.8
37.7
38.9
38.7 
39,5

36,9

37,6

38,3

39,1

37,2

38,7

38,0

54.4
54.4
54.7
54.7
55.5 
56,1
55.5
55.8

54,4

54,7

55,7

54,5

55,7

55,1

69,0

23.0
23.5
22.0
22.5
22.5
21.5 
22,0
21.5

23.2

22.3 

22,0 

21,7

22,7

21,9

►22,3

47.1 
45,5
40.2 
44,4
46.2
47.9
42.3
41.9

46.3

42.3

47.0

42.1

44,3

44,6

44,4

unge-
gliiht

30

18 lang
19 „
26 quer
27 ,, 
52 lang 
53 „
67 quer
68 ,,

663
693
692
690
667
700
698
698

32.4
32.4
32.3
33.2
33.2
33.4
33.3
33.3

32,4

32,8

33.3

33.3

32,6

33,3

33,0

ge-
gliiht

10 lang
11

1 quer
2 „

44 lang
45 „
42 quer
43 ,,

660
660
676
679
670
670
681
681

36.3
35.8
35.8 
36,2 
35,7
35.9
34.4 
34,1

36.0

36.0 

35,8 

34,3

36,0

35,0

35,5

53.9
54.0
53.9
53.2 
55,4
55.2 
54,8
55.0

53.9 

53,6 

55,3

54.9

53,7

55,1

54,4

60,7

20.5
23.5
19.5 
17,0
19.5
22.5
22.5
20.5

22,0

18,2

21,0

21,5

20,1

21,2

>20,7

38.2 
39,6 
26,8
27.3 
32,8
34.4 
28,0 
27,1

38,9

27,0

33,6

27,5

32,9

30,5

>31,7

53.6 
54,0
53.9
53.6
55.6
55.9
54.6 
54,4

53,8

53.7

55.8 

54,5

53,8

55,1
54,5

65,3

21.5
21.5
19.5 
20,0 
21,0
20.5 
20,0 
20,0

21,5

19.7

20.7 

20,0

20,6

20,4

20,5

43.1
42.5
32.6 
31,9
39.6
39.6 
31,5
31.2

42,8

32.2 

39,6

31.3

37,5

35,5

>36,5

Erlauterung: Die fett eingetragenen Zahlen geben das Yerhaltnis der Streckgrenze zur F estigkeit in  % an.
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Gunstiger liegen die Verhaltnisse fiir den gegliihten 
(normalisierten) Zustand.

Das Gluhen kurz oberhalb des Umwandlungspunktes 
bewirkt eine Umkristallisation, d. h. Neubildung des Ge- 
fuges. Das sich ausbildende Gefiige ist in diesem Falle ab- 
hangig von der erreichten Gliihtemperatur und der Ab
kuhlungsgeschwindigkeit. Die Art der Gliihung und die 
Temperaturen konnen ohne Schwierigkeiten praktisch 
gleichmaBig eingehalten werden. so daB die Unterschiede in 
der Gefugeausbildung lediglich von der yerschiedenen Ab
kuhlungsgeschwindigkeit herriihren. DaB die Unterschiede 
in der Gefugeausbildung und damit in den Streckgrenz- 
werten bei gegliihten Blechen yerhaltnismaBig gering sind, 
beweist das Ergebnis des beschriebenen Yersuches.

Ganz allgemein ist aus diesen Tatsachen auf den vor- 
teilhaften EinfluB des Gliihens von Blechen zu schlieBen. 
Es sei noch darauf hingewiesen, daB die Gliihung von 
Baublechen weiter den auBerordentlichen Vorteil hat, daB 
hierdurch mit Sicherheit die durch den Scherenschnitt her- 
vorgerufene Kaltreckung, ferner etwaige Rekristallisations- 
erscheinungen sowie Walzspannungen beseitigt werden.

Wie weit die Einwirkung des Scherenschnitts bei Blechen 
geht, ist aus Abb. 2, der Schnittkante eines 25 mm 
starken Bleches, das allerdings nicht aus Siliziumstahl her
gestellt ist, zu ersehen. Die Kraftlinien, die yom Scheren
schnitt herriihren, sind durch Aetzung nach Fry sichtbar 
gemacht worden.

Die Schmelzung, welche fur den Yersuch yerwendet 
worden ist und dereń Analyse yorliegt (s. Kopf der 
Zahlentafel 1), hat fertig eine Festigkeit von etwa 
54 bis 60 kg ergeben, und man kann aus Zahlen
tafel 1 entnehmen, daB unter den Streckgrenzenwerten 
fur die hoher liegenden  S ta rk en  bei dieser 
Festigkeit schon die Zahl 34 im gegliihten Zustande 
erscheint. Bemerkt sei dazu, daB hier so yiele bereits

2. Bericht von Direktor 2 t.= 3n9-
Der Silizium stahl, niedrig gekohlt, mit groBeren Mengen 

Silizium legiert, zeigt wie jeder silizierter Stahl die bekannten 
stórenden Erscheinungen wie Lunker, leichte RiBbildung, 
Schlackeneinschlusse, Oberflachenfehler und dergleichen 
mehr. Der Stahl erfordert fur die Herstellung geeignete Ein- 
satzstoffe und besondere Vorsicht beziiglich der Schmelzung 
und des VergieBens. Ebenso ist erforderlich, die Wieder- 
erwarmung und die Yerwalzung der Blocke sowie die Weiter- 
behandlung der Walzware mit besonderer Sorgfalt durch- 
zufuhren. Zur Behebung dieser Schwierigkeit ist in erster 
Linie eine scharf durchgefuhrte Ueberwachung nótig, die sich 
yom Einsatz ab bis auf das Fertigerzeugnis erstrecken muB.

Diese gesteigerte Sorgfalt bei Herstellung und Ver- 
arbeitung gestaltet naturgemaB die Herstellung teuer, sie 
ist aber, um einen einwandfreien Werkstoff zu erhalten 
und um dem Besteller die nótige Sicherheit zu bieten, 
unerlaBlich.

1. B eobach tungen  beim  E rschm elzen  und \  er- 
gieBen.

Wie bereits gesagt, ist ein guter Einsatz mit reinem 
Schrott und einem hohen Roheisensatz erforderlich; be
sondere Sorgfalt ist notwendig bei dem Zusatz des Ferro- 
siliziums, um eine moglichst gleichmaBige Yerteilung des- 
selben in der Schmelze zu erreichen. EinAbsteif en der Schlacke 
hat sich ais zweckmaBig erwiesen, um die Ruckphosphorung 
und die Reduktion von Mangan zu yerhindern. ZweckmaBig 
laBt man die Schmelze in der Pfanne etwas abstehen. Die

yorher erwahnte Umstande mitwirken konnen, daB sich bei 
Vornahme eines gleichen Versuches mit einer anderen 
Schmelzung gleicher Zusammensetzung unter anderen Ver- 
haltnissen yielleicht auch eine Streckgrenze von weniger 
oder mehr ergeben konnte.

Da man aus walztechnischen Griinden im allgemeinen 
mit den Festigkeitszahlen nicht gem zu hoch geht — ein 
Bestreben, das wohl auch von den Konstrukteuren aus 
Griinden der Verarbeitung und der Sicherheit unterstiitzt 
wird —, so ist es zu yerstehen, daB in den Kreisen der 
Eisenhuttenleute eine Abanderang des yorgeschriebenen 
Streckgrenzenwertes von 36 kg/mm2 nach unten hin fiir 
angebracht gehalten wird, oder, wenn es nach Auffassung 
der Verbraucher bei der Streckgrenzenzahl von 36 bleiben 
soli. daB eine Erhohung der Festigkeit bis etwa 65 kg/mm2 
mit Rucksicht auf die hoher liegenden  Starken vor- 
genommen werden muB.

Bei Profileisen liegen die Verhaltnisse hinsichtlich der 
Festigkeitseigenschaften insofern noch yerwickelter, ais die 
Temperaturverhaltnisse, die Abkuhlungsgeschwindigkeit und 
der Verformungsgrad sogar innerhalb ein und desselben 
Stuckes je nach Form und GroBe des Querschnittes unter- 
schiedlich ist. Deshalb konnen die Streckgrenzenwerte bei 
diesen Werkstoffen je nach der Stelle des Profiles, an der die 
ZerreiBproben entnommen werden, yerschieden ausfallen.

Es ist daher auch bei Profileisen erforderlich, mit der 
Festigkeit weiter nach oben zu gehen, falls die Mindest- 
Streckgrenze von 36 kg/mm2 auch fur die hoher liegenden 
Starken erreichbar sein soli.

Bei dieser Gelegenheit sei noch dringend befiirwortet, 
bei allen Bauten yon einer Beanspruchung des Universal- 
eisens in der Querfaser abzusehen, damit fur diese bei 
der Abnahme nur Prufung in der Langsfaser in Frage 
kommt. Knotenbleche muBten demnach aus Blechen her
gestellt werden.

*

I). H. K oppenberg  in Riesa.
GieBgeschwindigkeit richtet sich nach der Temperatur der 
Schmelze und nach der GroBe der zu yergieBenden Blocke und 
Brammen. Die Blocke bleiben zwecks Vermeidung von 
RiBbildung langer ais sonst iiblich in den Kokillen. Bei 
allen Arbeiten in der GieBgrube ist peinliche Sorgsamkeit 
geboten. Der Siliziumstahl greift die Kokillen stark an. 
Die Beseitigung etwaiger Ueberwallungen an den Blócken 
erfordert besondere Putzarbeit. Bei Brammen macht sich 
teilweises Abhobeln nótig. Ueberwallungen erzeugen leicht 
KaltsehweiBen, die beim Walzen Oberflachenfehler zur Folgę 
haben und auch Randblasenbildung herbeifiihren konnen.

Zur Yerhinderung iibermaBig gróBer Lunker ist beim 
GieBen besondere Achtsamkeit am Platze. Zu hohe GieB- 
temperaturen, GieBen von unten begiinstigen die Lunker
bildung. Die Verringerung des Lunkers ist in erster Linie 
wichtig fur das wirtschaftliche Ausbringen im Walzwerk, 
ganz besonders bei Blechen und Uniyersaleisen. Bei groBen 
Brammen und Blócken kommt gegebenenfalls das GieBen 
von oben und die Anwendung yerlorener Kópfe in Frage. 
Eine derartige groBe Sorgfalt im Stahlwerk gibt die Móglich- 
keit, daB die yerborgenen Innenfehler weitestgehend einge- 
schrankt werden.

2. Die Y erw alzung  des S iliz iu m stah le s .

Die Blocke und Brammen mussen langsam und vor- 
sichtig erwarmt und griindlich durchgewarmt werden. Zu 
empfehlen ist zwecks Vermeidung der Oberflachenfehler 
beim fertigen Walzgut kaltes Einsetzen der Blocke, um
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diese v o rh e r p u tz e n  zu konnen. Besonders saubere 
Blócke sind fiir die Walzung yon Universaleisen und Bund
eisen, namentlich aber fiir N ie te isen  erforderlich. Die 
Walztemperaturen mussen einigermafien genau eingehalten 
werden. Von Wichtigkeit ist die Hohe der Endwalztempe- 
ratur wegen ihres Einflusses auf die Lage der Streckgrenze. 
Das Walzgut soli moglichst in der Nahe des Umwandlungs- 
punktes fertig werden. Ein gutes YerschweiBen des Lunkers 
tritt beim Fadenlunker ein, wahrend die groBen offenen 
Lunker an den Kópfen naturlich nicht verschweiBen. Der 
Werkstoff breitet stark, deshalb sind leicht Ueberwalzungen 
moglich. Diese treten besonders unangenehm in die 
Erscheinung bei Rund-, Quadrat- und Flacheisen. Der 
WalzenverschleiB ist im allgemeinen gróBer ais bei FluB- 
stahl. Die Gefahr des Walzenbruches wachst bei groBeren 
Profilen. Schwierigkeiten entstehen sehr leicht bei der 
Walzung von Nieteisen durch das Auftreten von Ueber
walzungen. Die Erreichung guter Ergebnisse bei den Stauch- 
proben ist aber moglich bei Beobachtung besonderer Vor- 
sicht hinsichtlich der Kalibrierung und des Walzdruckes.

GroBere Schwierigkeiten treten beim Walzen von Blechen 
auf. Das Ausbringen ist nicht so hoch wie bei St 37. 
Zur Erreichung sauberer Blockoberflachen ist gutes Ab- 
schweiBen der Blócke notwendig. Trotzdem mussen in ge- 
wissem Umfange Steineinschliisse und kleine Oberflachen- 
risse durch Schleifen entfernt werden. Universaleisen neigen 
zu Kantenrissen und yerlangen deswegen hochwertige 
Schmelzungen.

Beim Zurichten des Werkstoff es ergeben sich durch Zu- 
riickfedem desselben Schwierigkeiten; dieser Umstand bedingt 
zuweilen ein mehrfaches Richten. Bleche werden auf beiden 
Seiten Stiick fiir Stiick genau untersucht, so daB nur gute, 
fehlerfreie Bleche zur Abnahme kommen. Die Bleche werden 
ausnahmslos gegliiht. Das Gluhen erfolgt wenig iiber dem 
Umwandlungspunkt. In Abhangigkeit von der Blechstarke 
wird die Lage der Streckgrenze durch das Gluhen mehr oder 
weniger verandert.

3. W erkstoff fragen.
Geringfugige Abweichungen von den vorgeschriebenen 

Festigkeitsziffem kommen natiirlich dann und wann vor. 
Sie sollten keine Veranlassung zur Verwerf ung des Werkstof f es 
sein, wenn im ubrigen die physikalisehen Werte ent
sprechen. H in s ic h tlic h  der A nalyse muB dem 
H u tte n m a n n  fre ie  H and gelassen  w erden. Zum 
Beispiel ist das Verlangen nach einem niedrigen Kohlen
stoffgehalt bei dickeren Universaleisen, groBen Profileisen 
und starkeren Blechen schwer in Einklang zu bringen mit 
der Forderung einer Mindeststreckgrenze von 36 kg/mm2. 
Nach den bisherigen Erfahrungen muB man in diesen Fallen 
mit dem Kohlenstoffgehalt hoher hinaufgehen, ais urspriing- 
lich angenommen war. Ein hoher Kohlenstoffgehalt erhóht

naturlich die Bruchfestigkeit und driickt das Verhaltnis 
von Streckgrenze zur Bruchfestigkeit herab.

Von EinfluB auf die Streckgrenze ist bekanntlich neben 
der Endwalztemperatur der Verarbeitungsgrad. Diesen 
beiden Umstanden muB bei der Auswahl der Schmelzen fur 
die einzelnen Walzeisensorten Rechnung getragen werden; 
dicke Profile yerlangen hartere und dunne Profile weichere 
Schmelzen. Die Kerbzahigkeit kommt im allgemeinen nahe an 
die von St 37 und ist hoher ais bei St 48.

Ungiinstige ZerreiBergebnisse konnen auch ófter die 
Folgę von Schlackeneinschlussen sein, die sich besonders bei 
Querproben unangenehm bemerkbar machen.

A bschlieB end sei g esag t, daB die E rreichung 
der v o rg esch rieb en en  Z iffern  in  den m eisten 
F a llen  w ohl m oglich  is t ,  daB ab er in  Grenz- 
fa llen  ó fte r  S ch w ierig k e iten  au ftre ten .

4. V e ra rb e itu n g  des S iliz ium stah les.
Wegen seiner groBeren Hartę hat naturlich die Behand

lung des Siliziumstahles in der Werkstatt mit mehr Sorgfalt 
zu erfolgen ais die des St 37. Es gelten ungefahr die gleichen 
Erfahrungen und Bearbeitungsvorschriften wie bei dem 
St 48. Besondere Achtsamkeit ist dem Nieten und der 
Warmbehandlung zuzuwenden. Es ist beim Erwarmen und 
Schlagen der Nieten Riicksicht auf die zur Verfugung 
stehende kurzere Hitzespanne zu nehmen. Gewaltsame Be
handlung des Werkstoff es in der Blauwarme oder im kalten 
Zustande sind selbstverstandlich verboten, und zwar sowohl 
in der Werkstatt ais auch auf der Baustelle. Ueberhaupt soll
ten Krópfungen und alle Bauarten, die ein nachtragliches 
Erwarmen notwendig machen, moglichst unterbleiben. Kalt- 
biegen, Andornen und dergleichen darf nicht stattfinden.

Bei vorgenannter sachgemaBer Nachbehandlung des 
Stahles in der Werkstatt und auf der Baustelle tritt ein 
nachteiliger EinfluB auf die Gute des Bauwerks nicht ein. 
Die sorgsame Arbeit in der Werkstatt, die sich alsdann in 
einer genauen Durchfuhrung des gesamten Bauwerks aus- 
pragt, bedingt naturlich einen erhóhten Aufwand.

5. A llgem eine U eberw achung.
Die Sonderheiten der Herstellung liegen im allgem ei

nen nicht so sehr in der Erreichung der vorgeschriebenen 
Festigkeitszahlen ais in der Yermeidung der verborgenen, 
den Werkstoff zusammenhang stórenden Innenfehler. Es ist 
daher nur durch sorgfaltigste Herstellung in Verbindung 
mit gut geleiteter Ueberwachung moglich, Fehler und Ver- 
wechslungen in der Erzeugung, Yerwalzung, Lagerhaltung 
und Verarbeitung zu verhuten. Hierfiir z. B. sind er
forderlich : Anwendung von Laufkarten, scharfe Markierungs- 
vorschriften, Schichtkontrolleure in den Betrieben, eine 
besondere Werkstoff abteilung fiir die standige Ueberwachung 
und dergleichen mehr.

M i t  H o c h o f e n g a s  b e h e i z t e  W a r m o f e n  f i i r  W a l z w e r k e .

\o n  $tpl.=$ng. J. M eiser in Dortmund. 
[M itteilung aus dem WalzwerksausschuB

In den neuzeitlichen Walzwerken machen die unmittel
bar mit Kohle beheizten Oefen immer mehr den mit 

Generator-, Hochofen- und Koksofengas beheizten Oefen 
oder der Kohlenstaubfeuerung Platz. Im nachfolgenden wird 
iiber die Umstellung samtlicher Walzwerksófen der Dort-

*) B er. N r. 39 W alzw .-A ussch. V. d. E isenh . —  D er B erich t
is t im  vo llen  W o rtla u t ersch ienen  im  A rch. E isenh iittenw es 1
(1927/28) S. 639/46 (G r. C: N r. 5).

des Vereins deutscher E isenhuttenleute1).]

munder Union von der unmittelbaren Kohlenfeuerung auf 
Hochofengasfeuerung berichtet.

Im Jahre 1911 wurde mit dem Umbau der Hochofen-, 
Stahl- und Walzwerke begonnen. Wesentlich hierbei war 
die Forderung, die Walzwerksófen anstatt wie bisher mit 
Kohle in Zukunft mit Hochofengas zu beheizen, vielleicht 
auch unter gleichzeitiger Verwendung von Koksgas, das 
ebenfalls in ausreichender Menge zur Yerfiigung stand.
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Von der Verwendung von Mischgas (Hochofen- und Koks
gas) konnte aber abgesehen werden, weil sich gezeigt hatte, 
daB mit Hochofengas allein geniigend hohe Temperaturen 
und ausreichende Leistungen zu erzielen waren.

Es wurden der Reihe nach folgende Regenerativofen 
gebaut:
1. ein DoppeldurchstoBofen fiir das Universalwalzwerk,
2. ein DurchstoBofen fiir eine 550er MittelstraBe,
3. heizbare Tiefófen anschlieBend an den Umbau der Block

straBe,
4. wahrend des Krieges drei neue GasstoBofen ais Ersatz 

von drei Kohlenofen des Feinwalzwerkes,
5. ein zweiter Universaleisenofen.

Samtliche Oefen wurden von derFirmaFriedrich Siemens, 
Berlin, entworfen und gebaut. Der Ofen im Universal- 
eisenwalzwerk war fiir eine Leistung von 150 t  in 10 st bei 
einem Einsatz von yorgewalzten Blocken und Rohbrammen 
bis zu einem Gewicht von rd. 3000 kg und 1200 x  330 mm 
Querschnitt vorgesehen. Die HauptmaBe des Ofens sind:

Gesamtlange ..........................................................................  15,200 m
Lange von Einsatztiir b is M itte SchweiBherd . . . 9,410 m
Breite des H e r d e s .................................................................  4,000 m
Hóhe des S ch w eiB h erd es...................................................  1,680 m
Hóhe des StoBherdes ......................................................  0,950 m

Die vier Gleitschienen sind zweiteilig; je eine ungekiihlte, 
leicht auswechselbare Bramme ist mit einer vorderen
4 m langen wassergekiihlten Bramme verlascht. Es kann 
an beiden Seiten gezogen werden. Der Ofen ist ais Vier- 
kammerofen mit wagerechter Flammenfiihrung gebaut. 
Die Leistung des Ofens ist trotz seiner geringen Lange ais 
gut zu bezeichnen, zumal da die schweren Rohbrammen 
nur kalt eingesetzt werden. Die gewahrleistete Erzeugung 
hat der Ofen haufig uberschritten, wenn nicht zu viele 
schwere Rohbrammen eingesetzt wurden. Die Brenner- 
bauart ist sehr einfach gehalten. Das Gewolbe iiber dem 
Brennerkopf wurde spater derart umgebaut, daB es nach 
dem SchweiBherd zu gesenkt wurde.

Ais nach Einfiihrung der achtstiindigen Arbeitszeit sich 
die Notwendigkeit erwies, einen zweiten Ofen anzulegen, 
wurde ein neuer Ofen fiir das Universaleisenwalzwerk 
ahnlich dem ersten gebaut. Die HauptmaBe dieses Ofens sind:

Gesamtlange ..........................................................................  20,000 m
Lange von Einsatztiir bis M itte SchweiBherd . . . 15,430 m
Breite des H e r d e s .................................................................  3,500 m
Hóhe des S ch w eiB h erd es...................................................  1,630 m
Hóhe des StoBherdes ........................................................ 0,950 m

Der Einsatz besteht fast nur aus vorgewalzten Brammen, 
und der Ofen dient gleichzeitig ais Ersatzofen fiir das Mittel- 
eisenwalzwerk

Tm AnschluB an den erst erwahnten Ofen hatte man fiir 
das Mitteleisenwalzwerk einen Siem ens-Regenerativofen 
gebaut, der sich im Betriebe sehr gut bewahrt hat, und dessen
HauptmaBe nachstehend angegeben werden:

G e s a m t la n g e ..........................................................................  20,000 m
Lange von Einsatztiir bis M itte SchweiBherd . . . 15,400 m
Breite des H e r d e s .................................................................  3,000 m
Hóhe des S ch w eiB h erd es...................................................  1,200 m
Hóhe des StoBherdes ........................................................ 0,510 m

Mit warmem Einsatz konnten aus diesem Ofen an- 
nahemd 200 t  in 10 st gezogen werden. Das Einsatzgewicht 
betragt 450 kg bei einem mittleren Querschnitt von unge
fahr 150 mm2. Die Ausbesserungen sind an diesem Ofen 
auBerordentlich gering.

Wahrend des Krieges wurden dann auch die Kohlenofen 
des Feinwalzwerks durch drei Gasofen ersetzt. Zum ersten 
Małe wurde hier die senkrechte Flammenumfuhrung fiir 
Hochofengas angewandt, weil man glaubte, daB man wegen

der yerhaltnismaBig schmalen Oefen bei Anwendung der 
wagerechten Flammenumfuhrung keine geniigende Ent
wicklung der Verbrennungsga.se erreichen wiirde. Der 
ganze Umbau wurde wahrend des vollen Betriebes der drei 
FeinstraBen durchgefuhrt. Die HauptmaBe dieser Oefen sind:

G e s a m t la n g e .......................................................................... 18,300 m
Lange von  Einsatztiir bis M itte SchweiBherd . . . 13,950 m
Breite des H e r d e s ................................................................  1,830 m
H óhe des S ch w eiB h erd es..................................................  1,050 m
H óhe des StoBherdes .......................................................  0,480 m

Es wurde zunachst ein Ofen fertiggestellt. Bald nachdem 
er in Betrieb genommen worden war, zeigten sich aber 
erhebliche Mangel im Brennerkopf, so daB grundsatzliche 
Umanderungen vorgenommen werden muBten. Nach einem 
Jahre, nachdem der ganze Brennerkopf yollstandig um
gebaut worden war, arbeitete der Ofen zufriedenstellend, 
und die gemachten Erfahrungen konnten nun bei dem Bau 
der beiden anderen Oefen Beriicksichtigung finden.

Im Jahre 1913 wurde gleichzeitig mit dem Neubau einer 
BlockstraBe der Umbau der Tiefofenanlage in Angriff 
genommen. Nach dem Piane der Firma Siemens wurde 
hier zunachst eine heizbare Tiefofenanlage mit achtzehn 
Zellen vorgesehen. Die Brenner muBten wegen Platzmangels 
an eine Langsseite des Ofens gelegt werden. Die Kammern 
wurden hintereinander angeordnet, und zwar die Gas- 
kammer zwischen Ofen und Luftkammer. Das Gewolbe 
war zunachst yollkommen freitragend, es zeigte sich aber 
spater, daB es durch Saulen abgestiitzt werden muBte. Die 
VergroBerung des Siemens-Martin-Werks machte eine Yer- 
groBerung der Tiefofenanlage notwendig, die sich wegen des 
beengten Raumes sehr schwierig gestaltete. Die zuerst 
gebauten Gruben muBten um sechs Zellen gekiirzt werden, 
um daran anschlieBend einen neuen zweiten Ofen mit 
fiinfzehn Zellen, und zwar drei Reihen zu fiinf Zellen, bauen 
zu konnen. Die Kammern wurden so groB bemessen, wie 
es die Verhaltnisse zulieBen. Beide Gruppen arbeiteten iiber 
Erwarten gut, doch ist es zweckmaBig, bei der Anordnung 
der Feuerbriicke an der Langsseite nur zweireihige Oefen 
zu bauen. Die einzelnen Zellen haben 900 x 900 mm 
Querschnitt. Der Herd ist 2,5 m tief.

Bei den eben erwahnten Tiefófen betragt im Monats- 
mittel der Tagesdurchsatz an kalten und warmen Blocken 
zusammen ungefahr 430 bis 450 t. Der Gasverbrauch 
betragt im Mittel des letzten Jahres 240 m3/t ,  was einem 
Kohlenverbrauch von 3,4 % entspricht. Der Ofen im Mittel
eisenwalzwerk yerbraucht durchschnittlich 450 m3 Gas je t, 
entsprechend einem Kohlenverbrauch von rd. 6,5 %, und 
der alte Ofen im Universalwalzwerk allein etwa 400 bis 
500 m3 Gas je t. Beide Oefen zusammen sind fiir die Leistung 
der StraBe zu groB; der Gasverbrauch steigt dann auch je 
nach Leistung auf 700 bis 800 m3/t ,  was einem Kohlen- 
verbrauch von 10 bis 11,4 % gleichkommt. An den Fein- 
straBen ist fiir einen Ofen allein kein einwandfreies Bild zu 
erhalten, da die Oefen durcheinander arbeiten. Der Gas- 
verbrauch betragt im Mittel 830 m3/ t  =  11,8 %, wobei die 
Warmhalteschichten mit einbegriffen sind. Die auf Kohle 
umgerechneten Zahlen sind wesentlich giinstiger ais bei den 
fruheren Kohlenofen und lassen sich nach Behebung der 
Gasdruckschwankungen und sorgsamer Wartung noch weiter 
verbessem.

Auf die nicht unerheblichen Schwierigkeiten und dereń 
Beseitigung bei den Umbauten wegen des beengten Raumes 
und der Fórderung nach uneingeschrankter Fortfuhrung 
des Betriebes soli hier nicht eingegangen werden. Erwahnt 
sei aber noch, daB der Betrieb der mit Hochofengas beheizten 
Oefen sich auBerordentlich sauber gestaltet und die Unter- 
haltungskosten denkbar gering sind.
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D a s  R e c h t  d e r  P r i v a t g l e i s a n s c h l i i s s e ;  U r s a c h e n ,  M i t t e l  u n d  W e g e  e i n e r  N e u o r d n u n g .

Von Dr. W. A hrens und Dr. W. B o ttg e r  in Dusseldorf.
(D ie Rechtsgrundlagen; die Zulassung und Aufhebung der Priuatgleisanschlusse nach der gegenwartigen Rechtslage. D ie Mangel 
des geltenden Rechts. V ergleiche zwischen dem deutschen und a u s Id nd i sehen Privatgleisanschlufi-Recht. D ie notwendig er- 
scheinende Neuordnung des deutschen Rechts in sachlicher Hinsicht. M ittel und Wege einer deutschen Rechtsumgestaltung.)

A. Die gegenwartige Rechtslage.

1. Die R ech tsgrund lagen .

Die Rechtsvorschriften fiir Privatgleisanschliisse sind 
enthalten

a) im PreuBischen Gesetz iiber Kleinbalmen und Privat- 
anschluBbahnen vom 28. Juli 1892,

b) in den „Allgemeinen Bedingungen fiir Privatgleis- 
anschliisse“.

Jene enthalten offentlich-rechtliche Bestimmungen iiber 
die Genehmigung, Anlage und Beaufsichtigung des Be- 
triebes, diese privatrechtliche Vertragsbestimmungen zwi
schen Reichsbahn und AnschluBnehmer.

Eine reinliche Scheidung der beiden Rechtsgebiete ist 
bei Prufung ihrer ZweckmaBigkeit nicht immer moglich 
und auch nicht unbedingt erforderlich, denn die Entwicklung 
des Eisenbahnrechts ist in seinem ganzen Umfange das 
Ergebnis wechselseitiger Einwirkung und gegenseitiger 
Durchdringung offentlich-rechtlicher und privatrechtlicher 
Normen. Die Bedeutung der Eisenbahn ais Yerkehrsmittel 
erfordert fiir das Verkehrsunternehmen oft schon mit Riick- 
sicht auf die offentliche Sicherheit des Betriebes den Vor- 
behalt weitgehender Rechte, die bis zu einem gewissen 
Grade dem priyaten EinfluB entzogen sein miissen, wenn 
ihre Zweckbestimmung gesichert sein soli. Allerdings 
sollten hierbei fiihlbare Nachteile fiir die Verkehrstreibenden 
nicht entstehen. Das Eisenbahnrecht muB sich den ver- 
anderten Bediirfnissen unseres gesamten wirtschaftlichen 
Lebens anpassen und dann mit iiberlieferten Rechtsvor- 
schriften brechen, wenn ihre Anwendung wirtschafts- 
hemmende Wirkungen auslost.

Die gesetzlichen Vorschriften iiber das Recht der Privat- 
gleisanschliisse im PreuBischen Kleinbahngesetz vom 28. Juli 
1892gelten n u r im B ereich  der ehem als PreuB isch- 
H essischen  S ta a tsb a h n e n , wahrend ein im ganzen 
Reichsbahngebiet geltendes einheitliches AnschluBrecht 
nicht besteht. Abgesehen von diesen offentlich-rechtlichen 
Bestimmungen iiber die Genehmigung und Anlage der An- 
schliisse sowie iiber die Beaufsichtigung des Betriebes sind 
alle iibrigen Rechtsverhaltnisse iiber die Privatgleisan- 
schliisse der Vereinbarung der Parteien durch die „Allge
meinen Bedingungen fiir Privatgleisanschlusse“ iiberlassen, 
die allerdings im Gegensatz zu den vorerwahnten gesetz
lichen Vorschriften seit dem 1. Juli 1922 fiir das ganze 
R e ich sb ah n g eb ie t g iiltig  sind. Sie sind an die friiheren 
preuBischen allgemeinen Bedingungen angelehnt, die aus 
der Privatbahnzeit stammen. Bei stillschweigender An
wendung des Eisenbahngesetzes von 1838 auf Privatgleis- 
anschlusse bildeten sie den Anfang einer Rechtsentwicklung 
fiir Privatanschliisse iiberhaupt. Erst 1892 wurden in dem 
PreuBischen Kleinbahngesetz Bestimmungen iiber Privat- 
gleisanschliisse, allerdings ziemlich gewaltsam und ohne 
inneren Rechtszusammenhang, aufgenommen.

2. Die Z u lassung  der P riv a tg le isan sch liisse .
Zur Zulassung von Privatgleisanschliissen nach § 43 

des Gesetzes vom 28. Juli 1892 bediirfen „Bahnen, welche 
dem óffentlichen Verkehr nicht dienen, aber mit Eisenbahnen, 
welche den Bestimmungen vom 3. Noyember 1838 unter- 
liegen, . . . wenn sie fiir den Betrieb mit Maschinen ein-

gerichtet werden sollen, zur baulichen Herstellung und zum 
Betriebe polizeilicher Genehmigung11.

§ 45 a. a. O. umgrenzt die polizeiliche Prufung und 
beschrankt sie

1. auf die betriebssichere Beschaffenheit der Bahn und 
der Betriebsmittel,

2. auf die technische Befahigung und Zuverlassigkeit 
der in den auBeren Betriebsdienst einzustellenden 
Bediensteten,

3. auf den Schutz gegen schadliche Einwirkungen der 
Anlage und des Betriebes.

Diese Gesetzesvorschrift enthalt demnach Bestimmun
gen, welche die Genehmigung des Anschlusses von der 
Erfiillung bestimmter, die Sicherheit des Betriebes bedin- 
gender Voraussetzungen abhangig macht.

Nun bestimmt § 44 a. a. O., daB zur Erteilung der 
Genehmigung der Regierungsprasident, fiir den Stadtkreis 
Berlin der Polizeiprasident im Einvernehmen mit der von 
dem Minister fiir offentliche Arbeiten1) bezeichneten Eisen- 
bahnbehorde zustandig ist. Durch einen ErlaB des Ministers 
der óffentlichen Arbeiten vom 5. November 1892 ist die 
Zustandigkeit zur Mitwirkung bei der Genehmigung all- 
gemein derjenigen Eisenbahnbehorde iibertragen, der nach 
§ 50 des Gesetzes vom 28. Juli 1892 die eisenbahnseitige 
Aufsicht und Ueberwachung der betreffenden AnschluB- 
bahn obliegt. Das ist die Eisenbahndirektion.

Der Regierungsprasident ist fiir die Erteilung der Ge
nehmigung zum Bau und Betrieb einer PrivatanschluBbahn 
also zustandig; vorher hat er aber die Zustimmung der 
Eisenbahnbehorde einzuholen.

Die Genehmigung hat die Bedeutung einer polizeilichen 
Verfiigung, die ausspricht, daB offentliche Belange durch 
den Betrieb des Privat,anschlusses — der rechtlich unter den 
Begriff privaten Interesses gestellt wird — nicht verletzt 
werden.

Die Genehmigung und auch die vorhergehende eisenbahn- 
technische Prufung sind ein Akt staatlichen Hoheitsrechts.

Bemerkenswert an diesem Verfahren ist, daB die Eisen
bahn ohne weiteres die Genehmigung der Anschlusse ver- 
hindern kann, wenn sie mit der Errichtung nicht einver- 
standen ist. Hiergegen gibt es kein Rechtsmittel. Der 
fe s tg e s te llte  E ise n b a h n b a u p la n  is t  Rechtsnorm .

Demnach ist die Genehmigung eines Anschlusses ab
hangig von dem Gutachten der zustandigen Eisenbahn
direktion, dereń Entscheidung auch fiir den AnschluB- 
suchenden endgiiltig wirkt.

Ist die Genehmigung erteilt, so ist das Recht zur Er
richtung einer PrivatanschluBbahn noch nicht gegeben. 
sondern der AbschluB des Yertrages auf Grund der „All
gemeinen Bedingungen fiir Privatgleisanschliisse11 ist zuvor 
erforderlich. D er A n sch lu B v ertrag  is t  rech tsbe- 
gr iindend.

3. A ufhebung  der P riv a tg le isan sch lu sse .
Im § 23 der „Allgemeinen Bedingungen fiir Privatgleis- 

anschliisse11 ist vorgesehen, daB die Kundigung des An- 
schluBvertrages u n te r  E in h a ltu n g  e iner F r is t  von 
sechs M onaten  erfolgen kann, jedoch die Reichsbahn

') Jetzt PreuBischer M inister fiir]H andel u n d ’ Gewerbe.
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ermachtigt ist, unter gewissen Voraussetzungen ohne Ein- 
haltung einer Kiindigungsfrist den AnschluBvertrag auf- 
zuheben.

Zweifellos schlieBt die zum Bau und Betrieb eines 
Privatanschlusses nach § 43 des Kleinbahngesetzes erforder- 
liche Genehmigung die vertragliche Kundigung nicht aus. 
•Die Kundigung ist in das Belieben der Eisenbalindirektion 
gestellt.

Diese Tatsache hat nichts zu tun mit der Zuriicknahme 
der Genehmigung einer AnschluBbahn, die rechtlich zulassig 
ist, soweit óffentlich-rechtliche Grunde vorliegen.

B. Die Mangel der gegenwartigen Rechtslage.

1. Die u n zu lan g lich en  R ech tsg ru n d lag en .
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daB sich die 

wenigen gesetzlichen Grundlagen im PreuBischen Klein- 
bahngesetz von 1892 lediglich auf die Festlegung einiger 
Bestimmungen iiber die Genehmigung, Anlage und Beauf- 
sichtigung des Anschlufibetriebes beschranken. Alles andere 
ist der freien Vereinbarung der Parteien iiberlassen. Eine 
solche diirftige Rechtsregelung war zu Ende des vorigen 
Jahrhunderts vielleicht noch ertraglich, wo einerseits das 
Staatsbahnsystem bestand und anderseits die Privatgleis- 
anschliisse noch keine so iiberwiegende Beachtung bean- 
spruchen konnten, wie es heute der Fali ist.

In neuerer Zeit haben sich Geschaftsbedingungen ahnlich 
den PrivatanschluBbedingungen yielfach in unserem Wirt- 
schaftsleben eingeburgert. Sie sind fiir die Regelung vieler 
Rechtsbeziehungen unentbehrlich geworden. Hingewiesen 
sei nur auf die Bedingungen des Vereins deutscher Spedi- 
teure, die eine Vereinbarung zwischen den Spitzenkórper- 
schaften von Handel und Industrie, namlich dem Deutschen 
Industrie- und Handelstag, dem Reichsverband der deut
schen Industrie, dem Zentralverband des deutschen GroB- 
handels, der Hauptgemeinschaft des deutschen Einzel- 
handels und dem Verein deutscher Spediteure darstellen. 
Allerdings sind diese Bedingungen nach eingehenden yer
handlungen zwischen den Beteiligten zustande gekommen. 
Sie konnten aueh nur abgeschlossen werden, nachdem alle 
Beteiligten damit einverstanden waren.

Die Notwendigkeit solcher Bedingungen ist heute unbe- 
stritten, denn das biirgerliche Recht reicht yielfach zur 
Regelung der Rechtsgeschafte namentlich im Verkehrswesen 
nicht mehr aus. Man kann solche Bedingungen ais Vertrags- 
bedingungen bezeichnen, welche nicht fiir jeden einzelnen 
Vertrag besonders aufgestellt und vereinbart werden, son
dern von der einen Vertragspartei im voraus festgelegt sind, 
um bei abzuschlieBenden Vertragen ohne weiteres ais Ver- 
tragsbestandteile von der anderen Partei ubernommen zu 
werden. Zwar muB auf den Unterschied hingewiesen 
werden, ob solche Bedingungen von dem Vertragsgegner 
ohne weiteres anerkannt werden, oder ob er sich, falls er 
mit den Bedingungen nicht einverstanden ist, einen anderen 
Vertragsgegner suchen kann, mit dem er einen ihm genehmen 
und auf anderer Grundlage abgefaBten Vertrag schlieBen 
kann. Diese Móglichkeit besteht zum Beispiel bei den 
Bedingungen des Yereins deutscher Spediteure. Diesem 
Verband gehoren viele Spediteure nicht an; diese wenden 
bei ihren Geschaften aueh nicht die Bedingungen des Yer
eins deutscher Spediteure an, sondern andere Vertrags- 
bedingungen. So gibt es ó r tlic h  beschrankte Bedingungen 
und sogar auf den E in z e lb e tr ie b  eines Spediteurs zu- 
geschnittene Vertragsbedingungen.

Anders liegen die Yerhaltnisse bei den PrivatanschluB- 
bedingungen. Diese gelten gleichmaBig fiir das ganze 
Reichsgebiet. Der AnschluBsuchende und AnschluBinhaber 
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hat keineswegs die Wahl, sich mit dem Vertragsgegner, also 
der Reichsbahn, auf bestimmte Vertragsgegenstande zu 
einigen, sondern er muB die von der Reichsbahn erlassenen 
AnschluBbedingungen ohne jede Einschrankung gegen sich 
gelten lassen. Dabei kann man nicht einmal sagen, daB die 
AnschluBbedingungen unter Billigung der wirtschaftlichen 
Vertretungen fiir die D auer aufgestellt worden sind; 
wohl sind sie gehórt worden und haben ihr Gutachten zu 
den Bedingungen abgegeben, aber keineswegs haben sie 
damit einen maBgebenden EinfluB auf die Aenderung oder 
Auslegung der Bedingungen, wenn ihre Anwendung Harten 
schafft. Hierin unterscheiden sich also die Bedingungen fiir 
Privatanschliisse sehr wesentlich von den sonst im Geschafts- 
leben iiblichen Geschaftsbedingungen; ihnen mangelt die 
Freiziigigkeit. Der AnschluBsuchende oder AnschluBnehmer 
muB sich diesen Bedingungen ftigen, ob er sie billigt oder 
nicht.

Schon die formal-rechtliche Betrachtungsweise fiihrt zu 
der Feststellung, daB ein solches Vertragsrecht einseitig 
einer Vertragspartei, der Reichsbahn, Rechte zuweist, 
die der AnschluBinhaber ohne weiteres anerkennen muB, 
ohne die Móglichkeit eigener WillensauBerung zu haben. 
Aueh kann die Reichsbahn die AnschluBbedingungen 
beliebig andern oder auslegen, ohne berechtigte Wiinsche 
der AnschlieBer berucksichtigen zu mussen. Die haufigen 
Klagen der letzten Zeit beweisen zur Gentige, daB die Wirt- 
schaftskreise die AnschluBbedingungen in ihrer Anwend
barkeit und ihrer Form auf die Dauer nicht mehr hin- 
nehmen kónnen und daher einer E rn eu eru n g  des ge
sam ten  P riv a ta n sc h lu B re c h ts  das Wort reden.

Man konnte hier einwenden, daB in friiheren Jahren die 
Verhaltnisse doch nicht anders gewesen seien. Dem ist 
aber entgegenzuhalten, daB die Eisenbahn friiher in viel 
hoherem MaBe volkswirtschaftliche Bedtirfnisse berucksich
tigen konnte und der Wirtschaft selbst durch die parlamen- 
tarische Einwirkung ein nicht unerheblicher EinfluB auf 
das Geschaftsgebaren der Reichsbahn verblieb. Heute 
nach dem Uebergang der Reichsbahn auf eine Gesellschaft 
sind die Verhaltnisse anders geworden. Der EinfluB der 
Parlamente auf die Reichsbahn ist gering.

Die jetzigen Rechtsverhaltnisse sind noch zugeschnitten 
auf das preuBische Staatsbahnsystem, bei weichem die Eisen
bahn ais obersten Grundsatz die Erhaltung und Starkung 
der nationalen Volkswirtschaft betrachtete und kraft ihrer 
guten geldlichen Ergebnisse aueh betrachten konnte. Ein 
MiBbrauch dieser machtigen Stellung war fast ausge- 
schlossen.

Die Privatanschliisse haben ferner ganz wesentlich an 
Bedeutung im deutschen Verkehr zugenommen. Etwa 
70%  des gesamten Eisenbahnguterverkehrs gehen iiber 
Privatgleisanschlusse. Daraus ist aueh ohne weiteres die 
groBe Aufmerksamkeit zu erklaren, welche die AnschlieBer 
der Art ihrer Rechtsstellung der Reichsbahn gegenuber an 
den Tag legen. Gegen den friiheren Rechtszustand ist end
lich heute eine Wandlung insofern eingetreten, ais man die 
Privatanschlusse nicht mehr lediglich unter dem Gesichts- 
winkel rein privater Anlagen betrachten darf, sondern sie 
verdienen in ganz erheblichem MaBe die offentliche Aufmerk- 
samkeit, wie uberhaupt die Unternehmungen des Handels 
und der Industrie heute nicht mehr vom Standpunkt rein 
privater Wirtschaftstatigkeit anzusehen sind, sondern in 
ganz erheblichem MaBe offentliche Belange vertreten.

Die Machtstellung der Reichsbahn gegen die AnschlieBer 
kommt vor allem aueh bei der Festsetzung der Pausch- und 
AnschluBgebiihren zum Ausdruck, die ohne Rucksicht auf 
die wirtschaftliche Tragfahigkeit den AnschlieBern aufge-
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btirdet werden konnen. Man hat deshalb schon fruher die 
Anregung gegeben, die AnschluBgebiihren durch die 
Standige Tarifkommission festzusetzen, damit wenigstens 
die Móglichkeit besteht, Vertreter der Wirtschaft bei ihrer 
Festsetzung gutachtlich mitwirken zu lassen. Man neigt 
in vielen Kreisen zu der Ansicht, daB die Reiehsbahn mit 
den AnschluBgebiihren nicht nur ihre Selbstkosten deckt, 
sondern auch einen nicht unbetrachtlichen Gewinn erzielt.

Obwohl die Reiehsbahn mit diesen Gebuhren lediglich 
ihre Betriebsselbstkosten decken will, hat sie den An- 
schlieBern im Laufe der Zeit immer mehr Aufgaben, die sie 
fruher selbst besorgte, ohne angemessene Gegenleistung 
aufgebiirdet, und zwar:

a) Ausfiillung und Anbringung der Wagenbeklebezettelbei 
samtlichen Versandwagen nach den Vorschriften der 
Reichsbahnverwaltung. Hierzu gehórt auch die Ein- 
tragung der Leitungsvorschriften und der Tonnen- 
gewichte der Ladung sowie des Eigengewichts der 
Versandwagen in die Beklebezettel.

b) Eintragung des Eigengewichts der Versandwagen in 
die Frachtbriefe.

c) Anbringung etwa vorgeschriebener Anhangeschilder 
an den Versandwagen.

d) Kuppeln und Entkuppeln der Luftschlauche bei luft- 
gebremsten Wagen, Einordnen der Wagen in vorge- 
schriebener Reihenfolge usw.

Alle diese „Abmachungen“ werden durch private „Ver- 
einbarungen11, d. h. durch einseitige Aenderung oder er- 
weiterte Auslegung der Allgemeinen Bedingungen, getroffen, 
denen sich der AnschluBinhaber letzten Endes unterwerfen 
muB. Insgesamt betrachtet, ist das Recht der AnschluB
inhaber aus den „Allgemeinen Bedingungen fiir Privat- 
anschliisse“ hochst unzureichend, unsicher und auch jeder- 
zeit kundbar.

Man hat nicht mit Unrecht darauf hingewiesen, daB in 
vielen Wirtschaftszweigen, in denen sich Monopole heraus- 
gebildet haben — und um ein solches handelt es sich auch 
hier —, ein gesetzliches Mindestrecht des Wirtschafts- 
schwacheren geschaffen worden ist, das auch durch vertrag- 
liche Vorschriften in seiner Rechtslage nicht ungunstiger 
gestaltet werden kann. Erinnert sei an die §§ 191 ff. des 
Handelsgesetzbuches fiir das Recht der Aktiengesellschaft 
und § 453 ff. daselbst fiir das Eisenbahnfrachtrecht.

2. Die ins B elieben  der D eu tschen  R e ich sb ah n 
g ese llsch a ft g e s te llte  Z ulassung  der P riv a tg le is -  

anschlusse.
Die óffentlich-rechtliche Genehmigung der Privat- 

anschliisse stellt ein Konzessionsverfahren dar, wodurch 
dem PrivatanschluBnehmer allerdings nicht eine besondere 
Rechtsstellung ubertragen wird. Vielmehr bedeutet die 
Genehmigung nichts anderes ais die Feststellung der Tat
sache, daB kein polizeiliches Bedenken vorliegt, dem Unter- 
nehmer die Ausubung ihm schon an sich zustehender Rechte 
zu gestatten2). Durch die óffentlich-rechtliche Genehmigung 
wird aber noch kein PrivatgleisanschluB-Vertragsverhaltnis 
geschaffen. Neben dem offentlich-rechtlichen Genehmi- 
gungsverfahren ist noch ein freier privatrechtlicher Vertrag 
zwischen ReichsbahnunddemPrivatanschluB-Suchenden not
wendig. Ein Zwang zur Gestattung der Anlage einer Privat- 
anschluBbahn besteht also fiir die Deutsche Reichsbahngesell
schaft nicht. Ihrem Belieben ist es vielmehr iiberlassen, ob sie 
mit einem AnschluBsuchenden einen AnschluBgleisvertrag

2) Vgl. K . F r i t s c h :  Das deutsche Eisenbahnrecht (Berlin: 
Verlag der verkehrswiss. Lehrm ittelgesellsch. m. b. H . bei der 
D eutschen Reiehsbahn 1927), S. 84.

auf Grund der Allgemeinen Bedingungen fiir Privatgleis- 
anschlusse abschlieBen will oder nicht. Die Reiehsbahn 
kann also aus irgendwelchen Griinden den Antrag auf Anlage 
eines Anschlusses kurzerhand ablehnen oder die Genehmi
gung des Anschlusses, d. h. den AbschluB des AnschluB- 
vertrages, von der Uebernahme gewisser, den AnschluB
suchenden belastenden Bedingungen abhangig machen.

Selbstverstandlich muB der Reiehsbahn das Recht 
zuerkannt werden, einen AnschluB aus betrieblichen Griin- 
den zu versagen. Es darf aber nicht die Móglichkeit bestehen, 
daB die Deutsche Reichsbahngesellschaft aus anderen ais 
betrieblichen, z. B. aus irgendwelchen wirtschaftlichen 
Griinden des Unternehmens, den AnschluB entweder ver- 
sagt oder die Genehmigung nur von der Uebernahme beson
derer Verpflichtungen durch den AnschlieBer abhangig 
macht. Die bevorzugte Rechtsstellung der Deutschen 
Reichsbahngesellschaft bei der Genehmigung von Privat- 
anschluBbahnen erweckt den Eindruck, ais ob die Zulassung 
eines Anschlusses ein groBes Entgegenkommen der Reichs- 
bahn den AnschluBsuchenden gegenuber darstellt, wahrend 
doch dariiber Klarheit herrschen sollte, daB die Anschliisse 
gerade auch der Reiehsbahn ganz besondere Vorteile bieten. 
Bei der heutigen Bedeutung der Privatgleisanschliisse fur 
die Volkswirtschaft sollte festgelegt werden, u n te r  wel- 
chen V o rau sse tzu n g en  u nd  B edingungen  ein An
schluB von der Reiehsbahn unter allen Umstanden ge- 
w ah rt w erden muB.

3. Das zu w eitg eh en d e  K iin d igungsrech t der 
D eu tsch en  R eich sb ah n g ese llsch aft.

Die Bestimmungen iiber die Aufhebung des AnschluB- 
vertrages sind zur Zeit in § 23 der Allgemeinen Bedingungen 
fiir Privatgleisanschlusse enthalten. Hiernach ist die Eisen
bahn in der Lage, den AnschluBvertrag kurzerhand mit 
irg en d w elch er B egriindung  unter Einhaltung einer 
Frist von sechs Monaten zu kiindigen. Es ist zwar gesagt, 
daB dem AnschlieBer die Grunde fiir die Kiindigung an- 
gegeben werden sollen. Es handelt sich jedoch lediglich 
um eine Soll-Vorschrift und nicht um eine MuB-Vorschrift. 
Auch hangt die Rechtswirksamkeit der Kiindigung nicht 
von der Beachtung dieser Bestimmung ab. Ohne Einhaltung 
einer Kiindigungsfrist kann die Reiehsbahn heute den 
AnschluBvertrag aufheben, die Benutzung des Anschlusses 
einschranken oder den Betrieb auf dem AnschluB ein- 
stellen,

a) wenn sie es zur Aufrechterhaltung und Sicherung des 
Eisenbahnbetriebes fiir notwendig halt;

b) wenn iiber das Vermogen des AnschlieBers der Konkurs 
eroffnet, wenn die Zwangsversteigerung oder Zwangs- 
verwaltung des angeschlossenen Grundstiicks angeord
net wird oder wenn der AnschlieBer den Betrieb des 
angeschlossenen Unternehmens dauernd einstellt;

c) wenn der AnschlieBer trotz Aufforderung einer aner- 
kannten oder gerichtlich festgestellten Verpflichtung 
aus dem AnschluBvertrage nicht nachkommt.

Das besonders fiir die befristete Vertragsauflósung gel- 
tende, sehr weitgehende Kiindigungsrecht der Deutschen 
Reichsbahngesellschaft ist deswegen unertraglich, weil es 
dazu benutzt werden kann und tatsachlich schon benutzt 
worden ist, die AnschlieBer bei irgendwelchen Streitfragen 
zum Nachgeben zu zwingen. Kommt der AnschlieBer dem 
Verlangen der Reiehsbahn nicht nach, so kann er leicht 
durch Androhung oder Aussprache der Kiindigung gefiigig 
gemacht werden. Bei der heutigen Rechtslage ist sogar 
durchaus denkbar, daB die Eisenbahn z. B. einen GroB- 
anschluB, dessen Gewerbebetrieb Zehntausende von Ar-



21. J u n i  1928. D ag Jłecht der PrimtgleisanscM usse; Ursachen, Mittel und Wege einer Neuordnung. S tah l u n d  E isen . 827

beitern, Angestellten und Beamten besehaftigt, kurzerhand 
kundigt und dadurch den ganzen Betrieb stillegt. Selbst- 
v-erstandlieh handelt es sich hier um eine theoretische 
Moglichkeit, die nicht praktisch werden wird. Immer hin 
kennzeiehnet sich hierdurch aber zur Geniige die gegen- 
wartige unhaltbare Bechtslage. Also auch bei den Kiindi- 
gungsbestimmungen muB das Recht der Eisenbahn, den 
AnschluBvertrag aufzuheben, ohne in jedem Falle die 
Belange des AnsehlieBers berueksichtigen zu m ussen , ais 
ein sehr e in se itig es  und den AnschluBinhaber vollig 
schutzlos hinstellendes Recht bezeichnet werden. Be
sonders hat sich dies bei Aenderungen der AnschluBbedin- 
gungen gezeigt, die beliebig erfolgen konnen. Die Eisenbahn 
kann nach Gutdunken die AnschluBvertrage kundigen und 
dabei die Erklarung abgeben, das PrivatgleisanschluBver- 
verhaltnis nur unter den von ihr festgesetzten neuen Bedin
gungen fortsetzen zu wollen.

Die Yerhaltnisse haben es mit sich gebracht, daB die 
Deutsche Reichsbahngesellschaft und die Privatgleisan- 
schluBinhaber in den letzten Jahren durchaus nicht immer 
gute Freunde gewesen sind, wie es einem yernunftigen Yer
haltnis zwischen dem Kaufmann und seinen Kunden ent
spricht. Bemangeln doch die PrivatanschluBinhaber die 
ungeniigende Wahrung ihrer Belange durch die Reichsbahn. 
GewiB lassen sich diese Klagen nicht verallgemeinera, 
sie treten in den einzelnen Direktionsbezirken ganz Yerschie
den auf. Jedenfalls erscheint aber eine grundlegende Aende
rung der PrivatgleisanschluB-Rechtsverhaltnisse zugunsten 
der Yerkehrstreibenden dringend erforderlich, und zwar 
um so mehr, ais die heute dawesbelastete und kaufmannische 
Deutsche Reichsbahngesellschaft unter ganz anderen Ge
sichtspunkten betrachtet werden muB, ais es frtiher dem 
Staats- und Reichshoheitsbetriebe gegenuber geschah. 
Besonders verdient hervorgehoben zu werden, daB in auBer- 
deutschen L an d ern  schon lange treffende Beispiele dafiir 
bestehen, wie ein PrivatanschluBrecht, das eine ausreichende 
Berucksichtigung der Belange der Verkehrstreibenden sicher- 
stellt, zweckmaBig ausgestaltet werden muB.

C. Vergleiehe des deutschen mit auslandisehem Privatgleisanschlu6- 
recht.

Zum Vergleich herangezogen werden sollen die Rechts- 
verhaltnisse in der Schweiz und in Frankreich, weil gerade 
in diesen Landem das Recht der Priyatgleisanschlusse schon 
seit Jahrzehnten in einer Weise gesetzlich festgelegt worden 
ist, die den Belangen der AnschluBsuehenden und AnschluB
inhaber in viel groBerem MaBe Rechnung tragt, ais es in 
Deutschland der Fali ist.

In der Schw eiz sind die Rechtsverhałtnisse der Privat- 
anschluBbahnen zwischen den schweizerischen Eisenbahn- 
netzen und den gewerblichen Anstalten durch das Bundes- 
gesetz vom 19. Dezember 1874 geregelt. Ein Abdruck 
dieses Gesetzes ist beigefiigt (s. Anlage 1, Seite 830 dieses 
Heftes).

Das heryorstechendste Merkmal der schweizerischen 
Rechtslage ist die Tatsache, daB fiir das schweizerische 
Eisenbahnnetz der sogenannte A nschluB zw ang besteht. 
Schon Art. 1 des erwahnten Gesetzes legt jedem Eigen- 
tumer einer im óffentlichen Betriebe stehenden Eisenbahn 
die Yerpfliehtung auf, Schienengleisen, welche zu einem 
gewerblichen Unternehmen irgendwelcher Art ftihren, ohne 
erschwerende, auBer dem Bundesgesetz vom 19. Dezember 
1874 liegende Bedingungen den AnschluB zu gestatten, 
soweit der offentliche Betrieb nicht gefahrdet wird. In 
der Schweiz kennt man also schon seit iiber fiinfzig Jahren 
nicht mehr das freie Ermessen der Eisenbahn bei Gestattung 
von PrivatanschluBbahnen. Auch die Bedingungen, unter

denen das schweizerische Eisenbahnnetz Privatgleisan- 
schlusse gestatten muB, sind im einzelnen eingehend gesetz
lich festgelegt. Das Bundesgesetz ist weiter derart ausfuhr- 
lich, daB es in groBem Umfange auch die naheren Bestim- 
mungen mit enthalt, die in Deutschland durch die Allge
meinen Bedingungen fur Priyatgleisanschliisse geregelt sind. 
Man kann also sagen, daB in der Schweiz zum Teil sogar 
auch die „Allgemeinen Bedingungen11 durch das Gesetz 
festgelegt, also der einseitigen Festsetzung und Aenderung 
durch die Eisenbahn zugunsten der Wirtschaft entzogen 
sind. Fiir die schweizerische Rechtslage ist femer beacht- 
lich, daB das Bundesgesetz in Art. 4 eine Aenderung oder 
ganzliche Beseitigung bestehender Ansehliisse unter be
stimmten Yoraussetzungen auf Y erlangen  des B undes- 
ra ts  vorsieht. Die Fassung des Art. 4 laBt allerdings 
erkennen, daB es trotz dieses Rechtes des Bundesrats auch 
der E isen b ah n  unbenommen ist, z. B. die Kundigung 
des Anschlusses auszusprechen. Hieriiber enthalten die 
einzelnen PriyatanschluBvertrage Naheres, welche die 
Schweizerischen Bundesbahnen mit AnschluBsuehenden 
abschlieBen. Es handelt sich hier durchweg um Normal- 
yertrage, die auf Grund des Bundesgesetzes vom 19. De
zember 1874 aufgestellt werden, die im ubrigen aber fast 
nur Feststellungen tatsachlicher Natur treffen. Ueber die 
Kundigung der Priyatgleisanschliisse besagt z. B. Art. 13 
des Normalyertrages, daB der Vertrag auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossen wird und von beiden Teilen jederzeit inner
halb einer Frist yon sechs Monaten gekiindigt werden kann.

Das PriyatgleisanschluBrecht der Schweiz unterscheidet 
sich also im ganzen betrachtet von dem deutschen Recht 
dadurch sehr vorteilhaft, daB es den AnschluBzwang und 
dariiber hinaus eine Reihe naherer Bestimmungen gesetzlich 
festlegt, die wir in Deutschland zu den „Allgemeinen Bedin- 
gungen“ rechnen mussen. DaB in der Schweiz, abgesehen 
von Art. 4 des Bundesgesetzes, nahere gesetzliche Bestim
mungen dariiber fehlen, unter weichen bestimmten \  oraus- 
setzungen die Eisenbahn den AnschluB aufheben kann, 
ist vielleicht nur darauf zuriickzufuhren, daB einerseits 
in der Schweiz den Priyatgleisanschlussen wohl nicht eine 
solche groBe wirtschaftliche Bedeutung beizumessen ist, 
wie es in mehr industriellen Staaten der Fali ist, und daB 
anderseits die Schweizerischen Bundesbahnen in richtiger 
Erkenntnis der Bedeutung der Priyatgleisanschliisse fur 
Wirtschaft und Eisenbahn die AnschluBinhaber wohl stets 
mit einem dieser Tatsache entsprechenden Wohlwollen 
behandelt haben. Offenbar haben die Schweizerischen 
Bundesbahnen von dem noch sehr weitgehenden Kiindi- 
gungsrecht nur dann Gebrauch gemacht, wenn es betrieb- 
liche und andere besonders schwerwiegende Grunde drin
gend erforderten.

Auch in F ra n k re ic h  ist schon seit yielen Jahrzehnten 
ein eingehend ausgestaltetes AnschluBrecht festzustellen. 
Dr. C arl O ttm an n  hat in seinem Werke ,Das offentliche 
Eisenbahnrecht Frankreichs113) iiber die Entwicklung des 
franzosischen AnschluBrechts im allgemeinen und des An- 
schluBzwangs im besonderen folgendes ausgefuhrt:

„Schon das alte Lastenheft von 1857 hatte den G esell
schaften die P flicht auferlegt, Privatanschlusse von  Berg- 
werks- und Fabrikbesitzem  zuzulassen. Tatsachlich wurden  
die Anschlusse, die m eist ebenso im  Interesse der Eisenbahn w ie 
der Privaten lagen, von den Eisenbahngesellschaften m  der 
E egel in  liberaler W eise iiber die Yorschrift des Lastenheftes 
hinaus auch anderen U ntem ehm em , z. B . reinen Handler- 
firm en (in B etracht kom m en hauptsachlich H olz- und Kohlen- 
lager) gew ahrt. Im m erhin m ag es vorgekom m en sein, daB die 
Eisenbahnen, sow eit sie nicht gesetzlich  gebunden waren, im  
E inzelfall Privatanschlus.se n icht zulieBen oder [ihnen die

3) A rch . E isenbahnw es. 50 (1927) S. 602 ff.
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Existenz erschwerten, ohne daB betriebsnotwendige Griinde 
vorlagen. Sehr wenig liberał verfuhren die Eisenbahnen dann 
aber vor allem  den WasserstraBen gegenuber, in denen sie 
haufig unbeąueme Konkurrenten sahen. D ie Herstellung von  
Yerbindungen zwischen der Eisenbahn und den WasserstraBen 
durch besondere Anschliisse wurde dort unterdruckt, wo die 
Eisenbahngesellschaften eine Abwanderung des Verkehrs be
furchten zu m ussen glaubten. Das lag nicht im Interesse der 
Gesamtwirtschaft, und infolgedessen griff der Gesetzgeber ein. 
N achdem  bereits ein Gesetz vom 13. April 1898 angeordnet 
hatte, daB jede neue Konzession den Eisenbahnen fiir die Zu- 
kunft die Verpflichtung aufzuerlegen habe, auch die Privat- 
anschlusse der Besitzer und Konzessionare von Warenlagern 
und H afenverwaltungen zuzulassen, dehnte das Gesetz vom  
3. Dezember 1905 diese Yerpflichtung auch in Abanderung der 
alten Konzessionsvertrage auf die friiher konzessionierten 
Bahnen aus. Es bestim mte u. a.

Artikel 1. Das AnschluBrecht, das den Besitzern von Berg- 
werken und Fabriken zugestanden ist, wird unter den B e
dingungen des Art. 62 des Lastenheftes auf die Besitzer oder 
Konzessionare von Warenlagern ebenso ausgedehnt, wie auf 
die Konzessionare óffentlicher Hafenverwaltungen und die 
Besitzer privater, ordnungsmaBig autorisierter Hafenverwal- 
tungen, sowohl der See- ais auch der Binnenhafen.“

Das vorerwahnte Lastenheft von 1857 lag den Kon- 
zessionsurkunden der Eisenbalmgesellscłiaften zugrunde. 
Um einen Ueberblick dariiber zu haben, welche Auflagen 
staatlicherseits den Eisenbahnunternehmungen durch das 
Lastenheft gemacht wurden, ist ein ins Deutsche iibertra- 
gener Auszug aus dem „Cahier des charges de la concession 
de Chemins de fer a la Compagnie de Paris a Lyon et a Medi- 
terranee“ vom 11. April 1857, worauf sich auch Dr. Ottmann 
bezieht, beigefugt (s. Anlage 2, Seite 831 dieses Heftes).

Von besonderer Wichtigkeit sind die Bestimmungen des 
Art. 62 des vorbezeichneten Lastenheftes. Hierin ist zu
nachst der A nschluBzw ang festgelegt, und zwar derart, 
daB die Eisenbahngesellschaft verpflichtet ist, einen An
schluB zu gestatten, vorausgesetzt, daB sich der AnschluB- 
suchende den im Lastenheft genannten Bedingungen unter- 
wirft. Wird keine Einigung in den Verhandlungen zwischen 
AnschluBsuchenden und Eisenbahngesellschaft erzielt, so 
entscheidet die B egierung  iiber den Antrag. Diese Be
stimmung, die den Bediirfnissen der Wirtschaft in sehr weit- 
gehendem MaBe Bechnung tragt, hangt wohl eng mit der Form 
der Staatsaufsicht iiber die Eisenbalmgesellscłiaften zusam
men, die gerade in Frankreich in ganz besonderem MaBe aus- 
gepragt ist. Wie aus der Anlage 2 (s. Seite 831) ersichtlich ist, 
sind die Bestimmungen des Lastenheftes so eingehend, daB 
sie vom deutschen Standpunkt aus betrachtet wiederum 
zugleich ais eine Zusammenfassung der wichtigsten „All
gemeinen Bedingungen fiir Privatgleisanschliisse“ aufzu- 
fassen sind. Im Gegensatz zu Deutschland und auch im 
Gegensatz zu der Schweiz scheint in Frankreich den E isen 
b a h n g ese llsch a ften  sogar das fre ie  K iind igungs- 
re c h t genom m en worden zu sein. Die Eisenbahngesell
schaft kann hier offenbar von sich aus den AnschluB uber
haupt nicht aufheben, vielmehr steht dieses Recht dem P ra - 
fe k te n  zu, der bei Nichtinnehaltung der Vorschriften des 
Lastenheftes auf die Beschwerde der Eisenbahngesellschaft 
und nach Anhorung des AnschluBinhabers durch eine yer
fugung den AnschluB aufheben kann. Wird gegen diese 
Verfugung Einspruch erhoben, dann entscheidet die hohere 
V erw altu n g sb eh o rd e  noch an zweiter Stelle. Auf diese 
Art und Weise ist den franzósischen Eisenbahngesellschaften 
die Moglichkeit eines willkiirlichen Vorgehens gegen die 
AnschluBinhaber in sehr weitgehendem MaBe genommen. 
Es ist alles das gese tz lich  festgelegt worden, was vom 
Standpunkt der Verkehrstreibenden und mit Riicksicht 
darauf zweckmaBig und notwendig erscheint, daB die 
Privatgleisanschlusse heute in sehr hohem MaBe von offent- 
licher Bedeutung sind.

D. In weichem Umfange erseheint eine Neuordnung des deutschen 
AnschluBrechts angezeigt ?

Die Tatsache, daB das gesetzliche AnschluBrecht in 
Deutschland im Vergleich zu den erwahnten anderen euro- 
paischen Staaten sehr wenig und fast unzulanglich ausge- 
bildet ist, hangt zweifellos damit zusammen, daB in Deutsch
land erst sehr spat mit dem Staatsbahnsystem gebrochen 
worden ist. Ais die deutschen Eisenbahnen noch Staats- 
oder Reichshoheitsbetriebe waren, lag es auf der Hand, daB 
die PrivatgleisanschluBverhaltnisse auch ohne eingehendes 
Gesetzesrecht von Staats oder Reichs wegen so gestaltet 
wurden, wie es den wirtschaftlichen Bediirfnissen entsprach. 
Die Moglichkeit, uber die Parlamente und iiber die fiir die 
Eisenbahn zustandigen Fachminister auf eine entgegen- 
kommende Behandlung der PrivatgleisanschluB-Suchenden 
und -Inhaber einzuwirken, machte in gewissem MaBe ein 
eingehendes gesetzliches AnschluBrecht iiberflussig. Hierin 
ist jedoch besonders in den Jahren 1923 und 1924 ein grund- 
legender Wandel eingetreten, indem die frtiheren Staats- 
und spateren Reichsbahnen in eine reparationspflichtige 
und nach kaufmannischen Grundsatzen zu betreibende 
Gesellschaft umgewandelt worden sind. Allerdings besteht 
auch heute noch in einem gewissen Umfange eine Reichs- 
aufsicht, jedoch ist diese durch das Reichsbahngesetz auBer
ordentlich eingeengt. Die heutige Deutsche Reichsbahn
gesellschaft ist weitgehend selbstherrlich. Wie die Er
fahrungen schon oft gezeigt haben, sind auch die Reichs- 
und Landesparlamente nicht mehr in der Lage, irgend- 
welchen maBgebenden EinfluB auf das Gesehaftsgebaren 
der Reichsbahngesellschaft auszutiben.

Diese unabhangige Stellung der Deutschen Reichsbahn
gesellschaft ist auf dem Gebiete der Privatgleisanschlusse 
z. B. noch besonders deutlich bei der letzten Erhóhung der 
Pauschvergiitungen fiir Privatgleisanschlusse vom 1. Fe
bruar 1928 in die Erscheinung getreten. Diese Gebiihren- 
erhohung wurde bekanntlich begriindet mit der am 1. Ok
tober 1927 in Kraft getretenen Besoldungserhohung der Be- 
amten. Yom Reichskabinett war seinerzeit ausdrucklich 
hervorgehoben worden, daB die Besoldungserhohung nicht 
AnlaB zu irgendweichen Preissteigerungen sein sollte. Der 
PreuBische Landtag hat in einer EntschlieBung ebenfalls 
entsprechend Stellung genommen. Trotzdem und trotz 
der dringenden Gegenvorstellungen der Wirtschaft wurde 
die Pauschgebiihrenerhohung ohne weiteres durchgefuhrt.

Nach alledem erscheint es zum Besten der Wirtschaft 
dringend zweckmaBig und notwendig, daB nach dem Vor- 
bild in Frankreich und in der Schweiz auch das deutsche 
PrivatgleisanschluBrecht auf eine andere Grundlage ge
stellt wird, und zwar besonders in dem Sinne, daB die heutige 
einseitige Vormachtstellung der Deutschen Reichsbahn
gesellschaft, die den veranderten Bediirfnissen nicht mehr 
gerecht wird, beseitigt wird. In erster Linie wird die F e s t
legung eines A nschluB zw angs erstrebt werden mussen. 
Beachtlich ist, daB sich mit dieser Frage auch schon vor 
kurzem der HauptausschuB des PreuBischen Landtags be
faBt hat, der am 24. Februar 1928 folgenden Antrag annahm:

„D as Staatsm inisterium  wird ersucht, die Deutsche Reichs
bahngesellschaft zu ersuchen, auf dem Gebiete des AnschluB- 
vertragswesens im  engen Zusammenwirken m it Industrie und 
H andel eine den allgem einen volkswirtschaftlichen Interessen 
gerecht werdende Regelung baldigst herbeizufiihren und daher 
insbesondere eine Verpflichtung zur Zulassung der Privat- 
anschlusse, sow eit die Bau- und Betriebsverhaltnisse es zulassen, 
zu ubernehmen.“

Oben ist bereits dargelegt, daB ein solcher AnschluB
zwang fiir die Bahnen des allgemeinen Verkehrs z. B. in der 
Schweiz und in 1 Frankreich bereits seit langem besteht.
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von Privatgleisanschliissen aus anderen ais zwingenden 
Griinden abgelehnt wird. Die Bildung eines Schieds- 
gerichts fiir die ubrigen Yertragsabmachungen, insbesondere 
fiir die Festsetzung der Gebiihren, begegnet gleichfalls 
Schwierigkeiten, denn die Reichsbahn kann den Schieds- 
gerichtsgedanken auch innerhalb der im § 9, Abs. 1 des 
Reichsbahngesetzes vom 30. August 1924 auferlegten Pflicht, 
den Betrieb sicher zu fiihren, mit dem § 9, Abs. 2 ablehnen, 
der sie im Rahmen bestimmter Grenzen berechtigt, den 
Betrieb so zu fiihren, wie sie es fiir angemessen halt.

Der Gedanke, eine Besserung der PrivatgleisanschluB- 
verhaltnisse durch Errichtung von Schiedsgerichten herbei- 
zufiihren, ist im iibrigen nicht nur von der Deutschen 
Reiehsbahngesellschaft, sondern auch schon vom Reichs- 
verkehrsministerium abgelehnt worden. Selbst in der Wirt
schaft konnen sich mafigebende Kreise nicht mit dem 
Schiedsgerichtsgedanken befreunden, so daB man seine 
Weiterverfolgung entschlossen aufgeben sollte.

In zweiter Linie kommt fiir eine Umgestaltung der 
Privatgleisanschlu6verhaltnisse eine formelle und materielle 
Aenderung der Rechtsgrundlagen, also ein G esetzgebungs- 
ak t in Frage, und zwar ein solcher von Reichs wegen. 
Dieser Gedanke ist an sich um so gerechtfertigter, ais nach 
„Verreichlichung“ der deutschen Eisenbahnen streng ge
nommen die jetzigen einschlagigen einzelstaatlichen Gesetze, 
z. B. das PreuBische Kleinbahngesetz vom 28. Juli 1892, 
kaum noch eine Daseinsberechtigung haben diirften. Ein 
einheitliches R eichsgesetz  iiber P riv a tan sch lu B - 
bahnen  erscheint daher zweckmaBig. Demgegeniiber bleibt 
allerdings hervorzuheben, daB nach Art. 7, Abs. 19 der 
Reichsverfassung dem Reich nur die Gesetzgebung iiber 
diejenigen Eisenbahnen obliegt, die dem allgemeinen Ver- 
kehr dienen. Auch sein Aufsichtsrecht erstreckt sich nur 
auf diese Bahnen (Art. 95 R. V.). Kleinbahnen und Privat- 
anschluBbahnen sind keine Bahnen des allgemeinen Ver- 
kehrs und unterstehen beziiglich der Gesetzgebung und Auf- 
sicht den Landern. Die Regelung der Angelegenheit durch 
ein Reichsgesetz bediirfte daher einer Aenderung der 
Reichsverfassung. Die Lander haben zu einer solchen 
reichsgesetzlichen Regelung bisher noch keine Anregung ge
geben. Vielleicht wiirden sie auch im Hinblick auf die 
drohende weitere Beschneidung ihrer Rechte einer solchen 
Neuordnung widerstreben, wenngleich anderseits aber zu 
beachten ist, daB eine solche reichsgesetzliche Regelung der 
PrivatgleisanschluBverhaltnisse den Bestrebungen durchaus 
parallel laufen wiirde, die auf eine Vereinheitlichung unserer 
óffentlichen Verwaltung zugunsten des Einheitsstaats — 
des Reichs — hinauslaufen.

Aus diesen Griinden sind auch Ueberlegungen daruber am 
Platze, ob gegeniiber dem geltenden Reichsrecht nicht in be- 
stimmtem Umfange eine lan d esg ese tz lich e  Regelung der 
Angelegenheit móglich und leichter durchzufiihren ist. Dieser 
Gedanke erscheint vielleicht auch deshalb naheliegend, weil 
schon das bestehende óffentliche AnschluBrecht landesgesetz- 
lich festgelegt ist. PrivatanschluBbahnen sind ebenso wie 
Kleinbahnen keine Bahnen des allgemeinen Verkehrs, woriiber 
das Reich im ubrigen auch nur gemaB Art. 7, Abs. 19 der 
Reichsverfassung die sogennannte konkurrierende Gesetz
gebung innehat. Sie unterliegen beziiglich Gesetzgebung und 
Aufsicht den Landern. Natiirlich miiBte die etwaige landes- 
rechtliche Regelung mit den einschlagigen Reichsgesetzen 
(Reichsverfassung, Reichsbahngesetz usw.) in Einklang ge- 
bracht werden kónnen. Die Lósung der Frage auf landesrecht- 
lichem Wege scheint auch der HauptausschuB des PreuBischen 
Landtages in Anbetracht) seines oben wiedergegebenen Be- 
schluBantrages vom 24. Februar 1928 im Auge zu haben.

Die Frage schlieBlich, ob die hier nur andeutungsweise 
gekennzeichnete Neuordnung des Rechts der Privatgleis- 
anschliisse eine solche Erschwernis fiir die Deutsche Reichs- 
bahngesellschaft bedeuten wiirde, daB die Rechtsumge- 
staltung im Zusammenhang mit der durch das Londoner 
Abkommen begriindeten internationalen Gebundenheit des 
Reichsbahngesetzes, also etwa auf Grund eines Einspruchs 
des Treuhanders, verhindert werden konnte, kann bis auf 
weiteres offen bleiben, solange nicht Art und Umfang der 
Neuregelung nach Prufung durch die zustandigen Stellen 
eine festere Gestalt angenommen haben. Unserer Ueber- 
zeugung nach diirften jedoch solche Weiterungen nicht zu 
befiirchten sein, weil das Ziel der Bestrebungen durchaus 
keine ungerechtfertigte Benachteiligung der Reichsbahn, 
sondern nur die Schaffung einer solchen Rechtslage ist, die 
unter wohlverstandener Beriicksichtigung der Belange 
beider Parteien endlich auch den AnschluBsuchenden und 
-inhabern einen zweckmaBigen und notwendigen Rechts- 
schutz sicherstellt, der Unbilligkeiten weitmóglichst aus- 
schaltet.

Der óffentliche Eisenbahnverkehr ist durch eine R e c h t s - 
v e ro rd n u n g  — die Eisenbahnverkehrsordnung — ein
gehend geregelt. Der weitaus groBte Teil des hierunter 
fallenden óffentlichen Giiterverkehrs geht nach oder kommt 
von Privatgleisanschliissen. Es erscheint nicht weiter ver- 
tretbar, daB es lediglich der Reichsbahn selbst yorbehalten 
bleibt, diesen besonders wichtigen Verkehr mit Privatgleis- 
anschliissen fast lediglich nach ihrem freien Ermessen aus- 
zugestalten und zu ordnen.

A n l a g e  1.
B u n d e s g e s e t z

iib e r  d ie  R e c h t s  v e r h a l t n is s e  d e r  V e r b in d u n g s g le is e  
z w is c h e n  d em  s c h w e iz e r i s c h e n  E is e n b a h n n e t z  u n d  ge- 

w e r b l ic h e n  A n s t a l t e n .
(V om  19. D ezem ber 1874.)

Die B undesversam m lung  d e r schw eizerischen E idgenossenschaft, nach 
E in sich t e iner B o tsch a ft des B u n d esra te s  vom  29. S ep tem ber 1874, be- 
schlieB t:

A rt. 1. J e d e r  E i g e n t i i m e r  e i n e r  im  ó ffen tlichen  B etriebe stehen
den  E i s e n b a h n  i s t  v e r p f l i c h t e t ,  S c h i e n e n g e l e i s e n ,  w e lc h e  zu  
e i n e m  g e w e r b l i c h e n  E t a b l i s s e m e n t e  i r g e n d w e l c h e r  A r t f i i h r e n ,  
o h n e  e r s c h w e r e n d e ,  a u f i e r  d e m  g e g e n  w a r t i g e n  G e s e tz  l i e g e n d e  
B e d i n g u n g e n  d e n  A n s c h lu B  z u  g e s t a t t e n  u nd  d ereń  B etriebs
m a te ria l (L okom otiven  ausgenom m en) au f se ine r L in ie  zirkulieren  zu 
lassen , sow eit d ies ohne G efah rdung  des óffen tlichen  B etriebes ge- 
schehen  kann .

D as fiir d ie Z irk u la tio n  au f d e r ó ffen tlichen  B ahn  bestim m te Be
tr ieb sm a te r ia l des gew erblichen  E tab lissem en tes  so li nach  den allgem einen 
Y orsch riften  fiir d ie schw eizerischen  B ahnen  k o n s tru ie r t sein.

I n  ana loger W eise i s t  d e r E ig en tiim er jedes  V erbindungsgleises ver- 
p flich te t, d ie  Schienen eines neben- oder h in te rlieg en d en  E tablissem ents 
anschliefien u n d  das zu dessen B ed ienung  b es tim m te  B e trieb sm a te ria l auf 
seinen  eigenen S ch ienen  z irk u lie re n  zu  lassen , gegen E n tschad igung , welche 
inE rm an g e lu n g  e iner Y ers tand igung  du rch  das B undesgerich t bes tim m t wird.

A rt. 2. U eber den  te ch n isch en  u n d  B etriebsansch luB  en tscheidet der 
B un d esra t, w eichem  d ie  B aup lane  u nd  d ie  V ere inbarungen , beziehungsweise 
B egehren  b e tre ffen d  den  A nschluB z u r  G enehm igung, beziehungsweise 
F es ts te llu n g  e inzu re ichen  sind .

M it Bezug au f B au  u n d  B e trieb  s te h t  das A nschluBgleis u n te r  der 
K on tro lle  des B u n d esra tes , w elcher d ie  n ó tigen  W eisungen erte ilen  kann. 
D er E ig en tiim er d e r H a u p tb a h n  is t  be fu g t, je d e rz e it E in sich t von allen 
T eilen  d e r  V erb indungsbahn  zu verlangen .

A rt. 3. D ie R .ech tsverhaltn isse zu d en  E igentU m ern  d e r fiir den Bau 
b ea n sp ru ch ten  u n d  d e r b en a c h b a rte n  L iegenschaften  s teh e n  u n te r  der 
G esetzgebung des b e tre ffen d en  K an tons.

A rt. 4. E in  besteh en d es  V erb indungsgele ise  muB a u f  V e r la n g e n  
d e s  B u n d e s r a t e s  g e a n d e r t  o d e r  g a n z l i c h  b e s e i t i g t  w erden, wenn 
v e ra n d e rte  B au- o d er B e trieb sv e rh a ltn isse  d e r  H a u p tb a h n  dies erfordern, 
oder w enn w egen b e h a rr lic h e r  W iderh an d lu n g  gegen bestehende Yor
sch rif ten  von  se iten  des B esitzers  des G eleises d e r  B e trieb  d e r H aup tbahn  
oder d ie  S ich e rh e it g e fah rd e t w ird.

A rt. 5. S am tliche  du rch  d ie E rs te llu n g , B edienung, U nterhaltung , 
Y eran d eru n g  o d er W egnahm e des Y erb indungsgeleises yerursachten  
K osten  fa llen  dem  E ig en tiim e r d e r gew erb lichen  A n s ta lt zu r L ast, welcher 
das Geleise d ie n t. Die H a u p tb a h n  is t  b e rec h tig t, du rch  ih re  eigenen An- 
g es te llten  d ie  bezlig lichen A rb e iten , sow eit sie an  oder au f ihrem  E igentum  
y o rzunehm en  s ind , au f K osten  je n es  au sfiih ren  zu lassen. D ie Bedienung 
d e r A nschluBw eiche g esch ieh t d u rch  einen  A ngeste llten  d e r  óffentlich be- 
t r ieb en en  B ahn .

A rt. 6. E s is t  Sache des B esitze rs  des V erbindungsgeleises, die Wagen 
beim  A nsch luB punk t (A nschluB w eiche) zu ho len  u n d  d o rth in  abzuliefern, 
sowie d iese lben  au f se inem  Geleise zu  be laden  u n d  abzu laden . E r h a t sich 
h in s ich tlich  d e r A rt d e r  B eladung  d e r  W agen  den  Y orsch riften  zu unter- 
z iehen , w elche h ie rfu r  au f d e r  H a u p tb a h n  G eltung  haben .

7. Sofern n ic h t info lge au B e ro rd e n tlich er E re ignisse d e r T rans
p o rt unm óglich  is t  oder d ie  T ra n sp o r tm it te l  infolge e iner au s auB erordent- 
lich en  U m stan d e n  h eryo rgegangenen  G eschaftsiiberhau fung  unzulanglich
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nd is t d e r E ig e n tu m e r d e r  H a u p tb a h n  v e rp f lic h te t, dem  B esitze r des 
yZrhindungsgeleises d ie  jew eilig  gew iinsch te A nzah l u n d  A rt von  leeren  
ahterw aeTn b eh u ls  B eladung  au f d en  P r iv a tsc h ien en , zu l ie fe m  u n d  d ie 
{Sr ihn an langenden  b e fra c h te te n  W agen ihm , behu fs E n tla d u n g  au f den  
privatschienen, zu  u berlassen .

Die V erw endung d e r  Z u g k ra ft d e r  ó ffen tlichen  B ah n  au f dem  Ge- 
leise der gew erblichen  A n s ta lt o d er u m g e k eh rt is t  Sache d e r  fre ien  V er- 
standigung zw ischen d en  b e te il ig te n  E igen tum ern -

Die Anzeige be tre ffen d  d ie A nzah l u n d  A rt d e r  z u r  B eladung  ge- 
wtinschten leeren  G iiterw agen  h a t  d e r  B esitze r des A nschluB geleises in  E r- 
maneelung einer anderw eitig en  V ere in b a ru n g  m indestens  d re i T age v o r dem  
wirklichen G ebrauche an  d ie  Y erw altu n g  d e r H a u p tb a h n  gelangen  zu  la ssen .

W o die N a tu r  des G eschaftsbe triebes  e in e r gew erb lichen  A n s ta lt es 
besonders erheischt u n d  fu r  den  B e trieb  d e r ó ffen tlichen  B ah n  keine  erh eb 
lichen Inkonvenienzen en ts teh en , k a n n  d e r  B u n d esra t obige F r is t  Yon d re i 
Tagen entsprechend abkurzen.

Art. 8. D ie W agen  d e r  ó ffen tlich en  B ah n  so llen  jew eilen  vom  E m pfang  
der Anzeige der B a h n re rw a ltu n g  an , daB d ie  leeren  o d er d ie  b e fra c h te te n  
Waeen zur Y erfugung  s teh en , b is  z u r  W ied e ran k u n ft d e r W agen  am  An- 
scbluBpunkt m indestens 10 S tu n d en  dem  V erb indungsgeleise u berlassen  
bleiben D abei is t  d ie N ach tz e it , vom  X. A p ril b is  30. S ep tem b er von  6 U hr 
abends "bis 7 tThr m orgens, w ah ren d  d e r  a n d e m  H a lf te  des J a h re s  v on  5 U h r 
abends bis 8 U h r m orgens, n ic h t e ingerechne t. F iir  jeden  V erzug iiber die 
eesetzliche oder bedungene Z e it h in a u s  is t  e ine E n tsc h ad ig u n g  von  F r . 3 fu r  
den Tag (jeder angefangene T ag  ais  gan zer b erec h n e t)  u n d  fiir  d en  W agen 
zu bezahlen, u n d  es s ind  iiberd ie s  d ie  K o n v en tio n a ls tra fe n  zu e rse tzen , 
welche die H a u p tb a h n  allfa llig  f rem d en  E ise n b ah n y erw altu n g en  fUr ve r-  
spatete R iicksendung ih re r  W agen  bezah len  muB.

A rt. 9. D ie V erg iitung  fu r  d ie gegenseitige B en u tzu n g  d e r G iiter- 
wa»en der H a u p tb a h n  u n d  d e r  Y erb in d u n g sb ah n  h a t  in  d e r  B egel nach  
demjenigen M aBstabe zu  geschehen, d e r  zw ischen d en  schw eizerischen 
Bahnen u n te r  sich  angew ende t w ird .

F u r besondere L e is tu n g en  k ó n n en  besondere  E n tsc h ad ig u n g en  fe s t
gesetzt w erden.

A nstande iiber d ie fu r  d ie  B en u tzu n g  d e r W agen  zu le is ten d e  V er- 
giitung en tscheidet das B undesgerich t.

A rt. 10. D ie B efó rderang  d e r le e ren  u n d  d e r be ladenen  W agen  von 
der A nschluBstation b is  zu r A nschluBw eiche is t  n ic h t besonders zu v e r-  
guten.

Die T axe fiir  den  T ra n sp o rt au f d e r  H a u p tb a h n  n ac h  o d er von dem  
iiber die A nschluB station  h in a u s  liegenden  B estim m ungs-, resp . V ersen- 
dongsorte berechnet sich  n ac h  d en  gew ohnlichen  B egeln .

A rt. 11. W enn das zu r B ed ienung  des V erb indungsgele ises yerw en d e te  
B etriebsm aterial in  beschad ig tem  Z u s ta n d  au f d ie A nsch luB sta tion  zuriick- 
kommt, so is t, w enn d e r  B esitze r d e r  gew erb lichen  A n s ta lt ohne B ek la- 
m ation den W agen an f dem  U eb e rg ab sp u n k te  in  E m p fan g  genom m en h a t ,  
an ter Y orbehalt des G egenbew eises zu  T e rm u ten : e rs ten s, daB d ie B eschad i- 
gung s ta ttg e fu n d en  h ab e , so lange d e r  W agen  au f dem  P riy a tg e le ise  s ta n d , 
und zweitens, daB sie yom  B esitze r desselben , resp . se inen  u n te r  se ine r 
T eran tw ortlichkeit s teh e n d en  A ngeste llten  v e rsch u ld e t sei.

Auf die G u te r tran sp o rte , w elche fiir  d as  in  S ch ienenyerb indung  m it 
der H au p tb a h n  s tehende  E tab lissem en t v on  d iese r au sg efiih rt w erden , 
finden die bundesgesetz lichen  B estim m ungen  be tre ffen d  den  T ra n sp o rt 
anf E isenbahnen A nw endung. D abe i kom m en  d e r  H a u p tb a h n  d ie  V er- 
giinstigungen z u s ta tte n , w elche ih r  das  G esetz o d er das T ra n sp o rtre g lem en t 
gegeniiber dem  das A uf- u n d  A b laden  se lb s t besorgenden  A bsender, resp . 
Em pfanger e in rau m t. G egen T e rg iitu n g  d e r  d a rau s  f iir  d ie  H a u p tb a h n  
erwachsenden K o sten  k a n n  d e r B esitze r des A nschluB geleises yerlan g en , 
daB ein A ngeste llte r d erse lben  dem  A b laden  im  E tab lissem en t beiw ohne. 
Wird von diesem  B ech te  G eb rauch  g em ach t u n d  d ie A b ladung  ohne V er- 
zug nach der U ebergabe d e r  W agen bew erk ste llig t, so g ilt d ie A blieferung 
and Em pfangnahm e d e r  G iite r  m it V ollendung  des A bladens ais  yollzogen, 
im  entgegengesetzten E a lle  schon m it U ebergabe d e r W agen  am  AnschluB- 
punkt.

A rt. 12. D er B esitze r des Y erb indungsgeleises is t  fiir den  S chaden  
verantw ortlich, w elcher d e r  H a u p tb a h n  d u rch  d ie  B ed ienung  des G eleises 
durch ihn  selbst oder d u rch  seine A ngeste llten , sowie d u rch  d ie  u n g eh o n g e  
Beschaffenheit d e r Y erb in d u n g sb ah n  o d er des B e trieb sm a te ria ls  d erse lben  
entsteht.

A rt. 13. D ie b u n d esgesetz lichen  B estim m ungen  u b e r  d ie V erb ind- 
lichkeit der E isenbahnen  usw . fiir  d ie be im  B au  u n d  B e trieb  h e rb eigefiih rten  
Tótungen u nd  Y erle tzungen  f in d e n  aueh  au f d ie  P riv a tv erb in d u n g sg e le ise  
gewerblicher A n sta ltcn  A nw endung.

A n l a g e  2.
A u s z u g  a u s  d em  „ C a h ie r  d e s  c h a r g e s  d e  la  c o n c e s s io n  
d e  C h e m in s  d e  f e r  h. la  C o m p a g n ie  d e  P a r is  e t  a la  

M ś d it e r r a n e e “ .
(Y om  11. A pril 1857.)

T ite l V I.
Y e r s c h i e d e n e  B e s t i m m u n g e n .

59. usw.
62. D ie  G e s e l l s c h a f t  i s t  v e r p f l i c h t e t ,  s i c h  m i t  j e d e m  

E i g e n t u m e r  (B esitzer) y o n  B e r g w e r k e n  o d e r  H i i t t e n  w e r k e n ,  d e r  
e i n e n  n e u e n  A n s c h lu B  b e a n t r a g t ,  z u  v e r s t 'a n d i g e n ,  v o r a u s -  
g e s e t z t ,  d aB  e r  s i c h  d e n  n a c h f o l g e n d e n  B e d i n g u n g e n  u n t e r -  
w i r f t .  W ird  keine E in igung  e rz ie lt, so en tsch e id e t d ie B egierung Iiber den 
A n trag  nach  A nhorung  d e r  G esellschaft.

D ie A nschliisse w erden  au f K osten  d e r B ergw erks- u n d  H iit ten - 
e igen tiim er h e rg es te llt, u n d  zw ar d e ra r t , daB sich  du rch  ih re  A nlage keine 
B eh inderung  des allgem einen  Y erkehrs e rg ib t, daB keine M óglichkeit fiir 
e ine B eschadigung des M ate ria ls  b e s te h t, noch  irgendw elche besonderen  
K osten  fiir  d ie  G esellschaft en tsteh en .

Ih re  so rgfa ltige  U n te rh a ltu n g  gesch ieh t au f K osten  d e r  E ig en tu m er 
u n d  u n te r  A ufsich t d e r Y erw altung . D ie G esellschaft h a t  das B ech t, du rch  
ih re  B eam ten  sow ohl diese U n te rh a ltu n g  ais aueh  d ie  Y erw endung ih res 
M ate ria ls  au f den  A nschlussen  zu iiberw achen.

D ie Y erw altung  k an n  je d e rz e it A enderungen  ano rdnen , d ie  fiir die 
A nschluBgleise ais  no tw end ig  e ra c h te t  w erden ; d ie  A enderungen  gehen au f 
K osten  d e r  E ig en tu m er.

D ie Y erw altung  k an n , nachdem  sie  d ie  E ig en tu m er geh ó rt h a t ,  die 
vo riibergehende A ufhebung  des A nschluB verh 'altnisses in  dem  F alle  an 
o rdnen , wo d ie angeschlossenen F ab rik e n  ih re  T ra n sp o rte  ganz o d er te il-  
weise einstellen .

Die G esellschaft muB ih re  "Wagen allen  g enehm ig ten  A nschlussen zu- 
ste llen , d ie  b e s tim m t sind , d ie A nlagen d e r B erg- u n d  H iitten w erk e  m it der 
H au p te isen b ah n lin ie  zu  verb inden .

D ie G esellschaft muB ih re  W agen a n  d ie A nschluB iibergabepunkte 
b ringen .

D ie V ersender u n d  E m p fan g er m ussen  d ie W agen z u r  Be- oder E n t
lad u n g  in  ih re  A nschliisse fah ren  u n d  sie an  d e r U ebergabeste lle  der H a u p t
b a h n  zuriickgeben, alles au f eigene K osten . D ie W agen d iirfen  iibrigens 
n u r  zum  T ra n sp o rt d e r fiir die H a u p tb a h n  b es tim m ten  G iiter u nd  W aren  
y e rw an d t w erden.

D ie Z e it des A u fen th a lts  d e r "Wagen au f den  A nschluBgleisen darf
6 s t  n ic h t iibersch re iten , w enn d e r AnschluB n ic h t langer ais 1 km  is t. F u r  
jed en  w eiteren  km  w ird  diese Z e it u m  % s t v e rlan g e rt, w obei d ie N ach t- 
s tu n d en  v on  S onnenun te rgang  bis Sonnenaufgang  n ic h t ge rech n e t w erden .

W enn d ie fes tge se tz ten  Z e iten  en tgegen  d en  von  d e r  G esellschaft 
erlassenen  Sonderverfiigungen  iib e rsch ritten  w erden , so k an n  sie fiir jede  
Y erzógerung eine d e r W agenm ie te  en tsp rechende E n tsch ad ig u n g  v erlangen .

D ie Beziige d e r W eichen- u n d  S ch ran k en w arte r d e r von  d e r Y er
w altung  genehm ig ten  A nschliisse gehen zu L a sten  d e r A nschluB besitzer. 
D iese W a rte r  w erden  von  d e r G esellschaft e rn a n n t und  b eso ld e t; d ie  sich  
d a rau s  ergebenden  K osten  s in d  d u rch  d ie in  F rage  kom m enden  A nschluB
in h a b e r  zu  e rs ta tte n . Bei M einungsversch iedenheiten  w ird  du rch  d ie  Yer- 
w altungsbehó rde  en tsch ieden , n achdem  die G esellschaft g eh ó rt w orden is t.

D ie A nschluB inhaber s ind  fiir S chaden  v e ran tw o rtlic h , d ie  das 
M ate ria ł w ah rend  d e r  F a h r t  o d er des A u fen th a lts  au f den  A nschluBgleisen 
e rle idet.

Bei N ich tin n eh a ltu n g  e iner oder m e h re re r oben e rw ah n te r Y or
sch rif ten  k a n n  d e r  P r a f e k t  a u f  d ie  B e s c h w e r d e  d e r  G e s e l l 
s c h a f t  u n d  n a c h  A n h o r u n g  d e s  A n s c h l u B i n h a b e r s  d u r c h  e in e  
Y e r f u g u n g  d ie  E i n s t e l l u n g  d e r  A n s c h lu B b e d i e n u n g  u n d  d ie  
A u f lo s u n g  d e s  A n s c h l u B v e r t r a g e s  a u s s p r e c h e n ,  v o r b e h a l t l i c h  
e i n e s  E i n s p r u c h s  b e i  d e r  h o h e r e n  V e r w a l t u n g s b e h ó r d e  u nd  
vo rbeh a ltlich  d e r R egelung des Schadensersatzes, d en  d ie  G esellschaft fiir 
d ie N ich tin n eh a ltu n g  d ie se r Y orsch riften  fo rd e m  kann .

U m  die G esellschaft fiir  L ieferung  u n d  B e re its te llung  ih res M ate rials  
au f den  A nschlussen  schadlos zu h a lten , is t  sie b e rec h tig t, eine fes te  G ebiihr 
von  12 c t . je  T onne fiir  das e rs te  km  u n d  w eite r 4 c t. je  T onne u n d  km  
d ariib e r h in a u s  zu erheben , w enn d ie  A nschluBgleislange 1 km  u b ers te ig t.

Jed es  angefangene km  w ird  ais voll gerechnet.
D ie Be- u n d  E n tlad u n g  au f d en  A nschlussen  g esch ieh t zu L a sten  der 

7 e rsender oder E m pfanger, sei es dafl diese se lb st diese A rb e iten  aus- 
fiih ren , sei es daB die E isenbahn  zu s tim m t, sie zu  iibem ehm en .

Im  le tz te re n  F alle  w erden  d ie G ebiihren  au f Y orschlag  d e r G esell
sc h a ft d u r c h  e i n e  Y e r o r d n u n g  d e r  o b e r e n  Y e r w a l t u n g s b e h ó r d e  
fes tge se tz t.

usw.

U m s c h a u .

Die Lóslichkeit von Eisenoxydul in flussigem Eisen.
Die Metallurgical Adyisory Board hat sich zusam m en m it 

dem U. S. Bureau of Mines und dem Carnegie Institu te of Tech
nology die Aufgabe gestellt, planmaBig m it U nterstiitzung1) der 
Industrie nach einem  sich iiber 5 Jahre erstreckenden Arbeitsplan  
die physikalisch-chemischen Vorgange bei der Eisen- und Stahl - 
herstellung zu untersuchen. C. H . H e r t y ,  J . M. G a in e s ,  B . M. 
L a rsen , W . A. S im k in s ,  R . L. G e r u s o  und S. P . W a tk in s  
eróffneten die R eihe der in  A ussicht genom m enen Abhandlungen  
mit einer langeren Arbeit2) iiber die Lóslichkeit von E isenoxydul 
in reinem fliissigen Eisen und iiber das physikalische Verhalten  
von Eisen-Sauerstoff-Legierungen m it 0 ,20 bis 0,35 % O.

1) Nach Iron Age 120 (1927) S. 1171 betragen die K osten  fur 
diese Forschungsarbeiten 60 000 S im  Jahr, w oyon das Bureau  
of Mines die H alfte, das Carnegie In stitu te  1/  3 und die Industrie 
den Rest ubem om m en hat.

2) Mining and M etallurgical Inyestigations, Carnegie Insti-
tute of Technology BuU. 34 (1927) S. 1/69; im  A uszug: Am.
Inst. M<n. Met. Eng3., T e ch a ic il Publication Nr. 88.

In  einer allgemeinen Betrachtung iiber die R eaktionen bei 
den m etallurgischen Verfahren zeigen die Verfasser, welche B e
deutung der Lóslichkeit des Eisenoxyduls in  Abhangigkeit von  
der Temperatur fiir den Yerlauf der Yerfahren, fiir die D esoxy- 
dation und fur die Gute des fertigen Erzeugnisses beizum essen ist. 
D ie im Schrifttum  bisher yorhandenen Zahlen iiber die Lóslich
keit yon  Eisenoxydul im  fliissigen Eisen sind mehr oder weniger 
Annahmen, da keine Temperaturmessungen yorgenom men sind. 
N ach L e d e b u r 1) losen sich im  fliissigen Eisen etwa 0,25 % O 
und nach L e  C h a t e l ie r 2) 1,1 % FeO bei 1600° oder 0,24 % O. 
W eitere yersuchsmaBig festgestellte W erte finden sich in  Zahlen
tafel 1.

Versuche m it genauen Temperaturmessungen m achten erst- 
malig obengenannte Verfasser. Sie yerw endeten zu ihren U nter
suchungen einen Hochfre<iuenz-Induktionsofen der Bauart Ajax- 
Northrup m it 50 kW  Leistung. Sie schm olzen etw a 23 kg Elektro
lyteisen  oder PluBstahl in  einem  Tiegel aus reiner M agnesia.

') S t. u . E . 3 (1883) S. 502.
2) R ev . M et. 9 (1912) M em. S. 514.
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Z ahlentafe l 1. A n g a b e n  u b e r  d ie  L ó s l i c h k e i t  v o n  
S a u e r s t o f f  in  f l u s s i g e m  E is e n .

N am e des Forschers
Sauer
stoff

%
Bem erkungen

A u s t i n 1) .............................. 0 ,28 T em peraturangabe
fehlt.

U . S. B u r e a u  o f  S t a n 
d a r d s 2) ............................. 0,21 B eim  Sehm elzpunkt.

T r i t t o n  a n d  H a n s o n 3) . 0,21
H e r t y 4) .................................. 0,27 O berhalb des Schm elz

punktes.
H e r t y 4) .................................. 0,22 B eim  Sehm elzpunkt.

Andere Tiegelbaustoffe erwiesen sich ais ungeeignet. Auch die 
M agnesiatiegel waren infolge des starken Angriffs der sehr fliissigen  
Schlacken nur fiir ein oder zwei Schmelzen brauchbar. N ach dem  
Einschmelzen setzte m an bei einigen Schmelzen Eisenoxyd und  
bei weiteren Eisenoxyd und K alk zu. D ie Wirbelstróme verur- 
sachten lebhaftes K ochen der Schmelze, wodurch infolge inniger 
Beruhrung zwischen Metali und Schlacke die Diffusion yon Eisen- 
oxydul in das Metali begiinstigt wurde; die Befiirchtung, daB durch 
die lebhafte Badbewegung Schlackenteilchen in  das M etallbad  
hineingerissen und dadureh die Lóslichkeitsbestimmungen fehler - 
haf t  wurden, erwies sich auf Grund entsprechend yorgenommener 
Untersuchungen ais bedeutungslos. D ie Proben, die den Schmelzen  
in  kurzeń Zeitabschnitten entnommen wurden, lieS man móglichst 
rasch erstarren, um wahrend der Abkuhlung Yerluste an Eisen- 
oxydul infolge Ausseigerns zu yermeiden. D ie Temperaturmes
sung erfolgte m it einem optischen Pyrometer und wurde auf 
Grund von yorgenommenen Vergleichsmessungen berichtigt. Da  
es sich bei den Schmelzen um sehr kohlenstoffarmes Eisen han- 
delte, konnte die Bestimm ung des Sauerstoffgehaltes im Eisen  
nach dem W asserstoff-Reduktions-Verfahren ausgefuhrt werden, 
und zwar m it einer Apparatur naoh C a in  und P e t t i j  o h n 5).

« //sem rydu /seA /cra i-e/?
° ScMac/re/7 /77/YJyśe/7&syai// wć/Ab/A'

7e/77/jepć7fy//<//7 

A bbildung 1.

Lóslichkeit von E isenoxydul in  reinem  Eisen.

7SĆ5 7£2&  76'7ś~ 7Z#£
7e/n/?erafor//7 &£

A bbildung  2. V e rte ilu n g sv e rh a ltn is  von  E isenoxydu l zwischen 
Schlacke u nd  M etali be i E isenoxydu lsch lacken  und Schlacken 

m it E isenoxydu l u nd  K alk .

teile FeO. D ie Berechtigung dazu leiten sie aus der unsicheren 
Annahme her, daB sich ein  Molekuł F e20 3 an der Metalloberilache 
nach der Reaktion

F e 20 3 +  F e —> 3 FeO

zu drei Molekiilen FeO um setze. Es sei dagegen angefiihrt, daB 
F e 20 3 ais solches bei den Temperaturen, wie sie beim Siemens- 
Martin-Verfahren vorliegen, gar nicht bestandig ist; denn nach 
M a ts u b a r a 1) geniigt schon ein ganz geringer Kohlenoxydgehalt 
der Gasphase, um E isenoxyd zu reduzieren, und nach Berech- 
nungen von T ig e r s c h j  ó ld 2) m it Versuchswerten yon S osm a n n  
und H o s t e t t e r 3) zersetzt sich Eisenoxyd sogar unter einem 
Sauerstoffdruck yon  1 a t schon bei 1350°. Liegt jedoch Eisenosyd  
ais Saure oder ais B estandteil der Verbindung F e30 4 vor, so ver- 
liert die Annahme der Verfasser ihre Giiltigkeit.

D ie Ergebnisse der Lóslichkeitsuntersuchungen sind in Abb. 1 
dargestellt. D ie Lóslichkeit von  flussigem  Eisen fiir Sauerstoff 
nim m t m it der Temperatur zu und betragt fiir 1600° 0,3 und fiir 
1700° 0,45 % O. Fiir die Beziehungen zwischen den Konzen- 
trationen des E isenoxyduls der Schlacken und des Metalls gilt 
der Yerteilungssatz, nach dem die Konzentrationen fiir eine ge- 
gebene Temperatur einander proportional sind. Es gilt das Gesetz 

(FeO)
[FeO]

worin die rundę Klammer die Molbriiche yon FeO in der Schlacke, 
die eckige Klammer die Molbriiche von  FeO im Metali und L eine 
fiir die jeweilige Temperatur konstantę Zahl bedeutet. Fiir die 
K onzentration yon E isenoxydul im  M etali ist die Umrechnung in 
Molbruch n icht notw endig, da die Eisenoxydulm enge ihrem Mol- 
bruch wegen der geringen K onzentration proportional ist. Das 
Verteilungsgesetz laBt sich demgemaB auch wie folgt schreiben:

(F e° )  / ° met. =  Li- 
Da bei Schlacken m it reinem Eisenoxydul (FeO) =  1 ist, kann 
m an die Abhangigkeit der K onstantę L x yon der Temperatur

Zunachst wurden Schmelzen hergestellt, dereń Schlacken 
m óglichst nur aus reinem Eisenoxydul bestanden. D ie Sauerstoff- 
gehalte, die hierbei im Eisen bei Temperaturen oberhalb des 
Schmelzpunktes durch Analyse gefunden wurden, entsprachen  
nicht den Sattigungswerten yon Sauerstoff in Eisen, weil die 
Schlacken der Schmelzen auBer dem Eisenoxydul noch mehrere 
Prozent E isenoxyd und einige Prozent M agnesiumoxyd aus der 
Tiegelwand enthielten. Da nur unter einer reinen Eisenoxydul- 
schlacke der Sattigungswert yon Eisenoxydul in Eisen erreicht 
werden kann, ' muBte entsprechend den Gehalten der Beimen- 
gungen in der Schlacke eine Korrektur der gefundenen Sauerstoff - 
werte yorgenom men werden. Fiir die Gehalte an Magnesia wurde 
yerm ittels des R aoultschen Gesetzes eine Korrektur yon  nur 
0,01 bis 0,03 % O yorgenommen, wogegen nichts einzuwenden  
ist. Dagegen diirfte die Korrektur fiir den Eisenoxydgehalt 
der Schlacke auf ganz unsicheren Annahmen beruhen.

D ie Yerfasser setzen fiir ein Molekuł F e20 3 in der Schlacke 
drei Molekule FeO oder fiir ein Gewichtsteil F e20 3 1,35 Gewichts-

*) J. Iron Steel Inst. 92 (1915) S. 157.
2) Chem. Met. Engg. 26 (1922) S. 778.
3) J. Iron Steel Inst. 109 (1924) S. 90.
4) Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs. 73 (1926) S. 1107.
6) Techn. Papers Bur. Standards Nr. 118 (1919).

durch die reziproke K urve der Abb. 1 wiedergeben. Um  den Ein
fluB yerschiedener Mengen K alzium oxyd in der Schlacke auf den 
Verteilungskoeffizienten festzustellen, wurden zwei Schmelzen 
gem acht, dereń Schlacken wechselnde Mengen Kalk, in einem 
Falle 14,85 bis 25,15 % und im anderen Falle 0,74 bis 32,80% , 
enthielten. D ie Temperatur stieg im Yerlauf der ersten Schmelze 
von 1550° bis 1685°, wahrend sie bei der zweiten bei etwa 1605° 
unyerandert gehalten wurde.

Abb. 2 zeigt die K onstantę Lj in Abhangigkeit von der Tempe
ratur. E s ergibt sich eine so genaue Uebereinstimmung mit den 
W erten fiir reine E isenoxydulschlacken, daB die Kurven von beiden 
Versuchsreihen zusam m enfallen. D a das Yerteilungsgesetz nur 
Giiltigkeit hat, wenn der gelóste Stoff in  beiden Lósungsmitteln 
die gleiche Molekiilform besitzt, so ist dies nur moglich, wenn das 
Eisenoxydul bzw. das E isenoxyd der Schlacken im freien Zustande 
yorliegt. D ie hóheren E isenoxydgehalte, die m an in kalkhaltigen 
Schlacken findet, fiihren die Verfasser nicht auf Verbindungen der 
Eisenoxyde m it K alk zuruck, sondern auf die infolge des geringen 
Fliissigkeitsgrades der K alk-O xydul-Schlacken yerminderte Dif- 
fusionsgeschwindigkeit des E isenoxyds zur Metalloberflache.

J) Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs. 67 (1922) S. 3.
2) Jernk. Ann. 107 (1923) S. 68.
3) J. Am. Chem. Soc. 38 (1916) S. 807.
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Z ah len tafe l 2. P h y s i k a l i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  v o n  E i s e n - S a u e r s t o f f - L e g i e r u n g e n .

Probe

Nr.

Sauerstoff

%

E las tiz i
ta ts 

grenze 

kg/m m 2

ZerreiB-
fes tigkeit

kg/m m 2

Dehnung

%

Quer-
sch n itts -

verm inde-
rung

%

Spe
zifische
Schlag
a rb e it

m kg/cm 2

B rinell
ha rte

Rockwell-
h a r te

(B -Skala)

Spe-
zifischer
W ider
stand

Q .m m 2/m

Bem erkungen

1 EE 0,20 12,8 34,0 38,3 61,6 1,34 100 51 _ In  d e r  L u ft v o n  950° ab-

1 EE 0,20 5,9 29,1 42 ,0 59,8 3,06 88 42
g e k i i h l t .

Im  Ofen y o n  950° ab-

4 DD 0,23 8,3 29,5 39,0 61,5 0 ,84 96 61 0,114
g e k i i h l t .

D g l .

1 DD 0,25 8 ,4 30,0 36,4 60,4 0,78 100 64 0,112 D g l.

2 D 0,35 9 ,4 30,0 33,0 49,5 2,03 114 68 0,110 D g l.
Vergleichswerte 

yon reinem  
Ei s e n. . . . 11,3 25 ,0 49 78 1 L 9 2 1) 60— 702) — 0,0993) •

ł ) A rm co-E isen 1 s t  bei 950° geg lu h t und  in  der L uft ab gek iih lt (von  den V erfassern untersucht).
2) O b e r h o f fe r :  D as techn ische E isen , 2. A ufl. (B erlin: Ju lius Springer 1925) S. 195.
») N o r b u r y :  J . Iron  S teel In st. 101 (1920) S. 633; E. G u m lic h :  S t. u. E . 39 (1919) S. 805.

In Abb. 3 sind die Ergebnisse der Schmelze bei der gleich- bei yerschiedenen  
hleibenden Temperatur von  1605° dargestellt. Der Yerteilungs- 
koeffizient L x hat bei yerschiedenen K alkgehalten der Schlacke 
bis zu 33 % CaO einen unveranderlichen W ert.

D ie w eiteren theoretischen B etrachtungen iiber die Móg- 
liehkeit, verm ittels des R aoult sehen Gesetzes aus den Yerteilungs- 
verhaltnissen, die fiir Schlacken m it E isenoxydul und K alk ge
funden wurden, den Sattigungsw ert des Eisens fiir Sauerstoff 
bei yerschiedenen Temperaturen zu berechnen, sind bedeutungslos, 
da fiir diese Berechnungen die W erte der Abb. 1 zugrunde gelegt 
werden miissen.

Yermittels der versuchsmaBig festgelegten  Lóslichkeits- und  
Verteilungsverhaltnisse berechneten die Verfasser nunmehr den  
EinfluB der Temperatur und der H ohe des Eisenoxydulgehaltes

Temperaturen be
rechnen. Von w ei
teren Ausfiihrun- 
gen  iiber diese B e
rechnungen kann  
m an absehen, da 
die Anzahl der un- 
tersuchtenSchm el- 
zungen fur die 
Festlegung von K 0 

sehr gering ist, 
und w eil wegen 
der Yeranderlich- 
keit der Gasphase 
im  Siem ens - Mar- 
tin-O fen wahrend 
des Betriebes der 
Teildruck desKoh- 

lenoxyds nicht 
konstant zu sein  
braucht. AuBer
dem diirften die 
hoheren Gehalte an 
Sauren in  den 
Siemens - Martin- 
Schlackendie Giil- 
tigkeit der Berech
nungen sehr ein- 
schranken.

W eiter zeigen die Yerfasser, daB der geringste Verlust an 
D esoxydationsm itteln  dann auftritt, wenn m an yor der Des- 
oxydation m óglichst einem  Zustande nahegekomm en ist, der bei 
den betreffenden Temperaturen den Yerteilungskoeffizienten  
entspricht.

AuBer den Lóslichkeitsbestimm ungen fiihrten die Verfasser 
noch einige physikalische Priifungen an den erschmolzenen Eisen- 
Sauerstoff-Legierungen aus. D ie Ergebnisse ihrer Versuche, die in  
Zahlentafel 2 wiedergegeben sind, liefern noch kein entscheiden- 
des B ild  und sollen durch weitere noch geplante Untersuchungen  
erganzt werden. D ie Analyse der Proben, dereń Schmiedbarkeit, 
Festigkeit, Schlagarbeit, H artę und elektrischer W iderstand fe st
gestellt wurden, ergab auBer den in  Zahlentafel 2 angegebenen  
Sauerstoffgehalten nur einige tausendstel Prozent K ohlenstoff 
und Phosphor, kein Mangan und etw a 0,02 % S.

Zum Vergleich hat der Berichterstatter die Qualitatszahlen  
von  reinem im  Yakuum  geschmolzenen E lektrolyteisen aus einer 
Untersuchung von Y e n s e n 1) in  der Zahlentafel m it angegeben. 
Man erkennt, daB bei Gehalten von 0,20 bis 0,35 % O die ZerreiB- 
festigkeit etwas hóher ais bei reinem  Eisen liegt, und zwar bei 
29 kg/m m 2. D ie Elastizitatsgrenze ist dagegen niedriger und  
nim m t m it dem  Sauerstoffgehalt yon  5,8 auf 9,4  kg/m m 2 zu. D ie 
Dehnung wird m it steigendem  Sauerstoffgehalt geringer, sie fa llt  
im  Bereich dieser Sauerstoffgehalte von  42 auf 33 %. D ie erste 
Probe der Zahlentafel 2, die in  der L uft abgekiihlt wurde, zeigt 
eine bedeutend hohere Elastizitatsgrenze und ZerreiBfestigkeit. 
D ie Kerbschlagyersuche ergaben sehr niedrige Zahlen und kein  
eindeutiges Bild. E s bestehen im  Schrifttum  bereits genauere 
W erte von  W . A u s t in 2) fiir Sauerstoffgehalte yon  0 ,24 bis 0,28 % .

a a ?  a # ?  a a ?  a a #  a w
S a i/e/vftff/> 77A /£rt7 ////7  %  

A bbildung  4.
G leichgew icht zw ischen K ohlensto ff u n d  S auer
sto ff im  E isen  b e i yersch iedenen  T em p era tu ren .

A bbildung 3. U n v e ran d e rlich k e it des Y erte ilungsverha ltn isses  bei 
wechselnder S ch lackenzusam m ensetzung  u n d  g le ich e r T e m p era tu r.

in der Schlacke auf das Gleichgewicht zwischen dem Sauerstoff- 
und K ohlenstoffgehalt des Stahles, um dam it die praktische Ver- 
wendbarkeit ihrer Untersuchungen fiir das Siemens-M artin-Yer
fahren darzulegen. D ie Verbrennung des ivohlenstoffs erfolgt 
nach der bekannten R eaktion

C +  FeO Fe -f- CO.
Beim Gleichgewicht dieser R eaktion, das oft am Ende von  
Siemens-Martin-»Schmelzungen eintritt, g ilt der Ausdruek

K =  [C° ]
[C] • [FeO]

oder, nimmt man CO m it in  die K onstantę, da die Loslichkeit 
von Kohlenoxyd im  Eisen n icht bekannt ist, und se tzt man sta tt  
des Oxydgehaltes den Sauerstoffgehalt des M etalles, so er halt man

1
K° =  [C ].[o r

Aus einigen Siem ens-M artin-Schmelzungen, die offenbar den Zu
stand des Gleichgewichts erreicht haben, berechnen die Verfasser 
unter Verwendung der Verteilungskoeffizienten in Abb. 2 und  
nach Berechnung der Temperaturen verm ittels der bekannten Her- 
tyschen Formel fiir das M angangleichgewicht1) die Abhangigkeit 
des log K q von der Temperatur. Mit den so erhaltenen K ę-W erten  
laBt sich nun die A bhangigkeit des K ohlenstoffgehaltes von dem  
Molbruch des E isenoxvduls in der Schlacke oder, wie Abb. 4 zeigt, 
von dem Sauerstoffgehalt im  M etali fiir den Gleichgewichtsfall

x) St. u. E , 46 (1926) S. 1597. —  D ie Formel ist  auf Grund 
weiterer U ntersuchungen etw as yerandert worden und lautet

nunmehr: j i) St, u. E . 36 (1916) S. 1256.
log K ^  =  (105 • y  —  52,1) • 8,88. 2) j  Iron gteel ^  92 ( i 915) S . i 60.

X X V ...
105
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Die Brinell- und Rockwell- 
Harte nehmen m it dem  
Sauerstoffgehalt zu.

W eiterhin wurde der elek- 
trisehe W iderstand unter
sucht. Er lag hoher ais bei 
reinem Eisen, und zwar ziem 
lich konstant bei etwa 0,112 
D  • mm2/m. Eine yerande
rung des spezifischen Wider- 
statades m it dem Sauerstoff
gehalt konnte nicht festge
stellt werden.

Die Schmiedbarkeit der 
Proben war gut. Nur eine 
Probe zeigte infolge zu 
rasChen Schmiedens Rot- 
bruch. Das Verhalten des 
sauerstoffhaltigen Eisens bei 
der Kaltbearbeitung wurde 
von den Verfassern nicht 
untersucht.

Bei der Ehnschen Zemen- 
tationsprobe1) zeigte sich  
ahnlich wie bei Stahlen m it 
sehr geringen Mangan- und 
Kohlenstoffgehalten ein un- 
gewóhnliches Gefiigebild. Der 
Perlit ist in der untereutek- 
toiden Zone von grober 
Struktur, und in der iiber- 
eutektoiden Zone ist er fast 
yollstandig ausgeschieden, so 
daB sich zusammenhangende 
Zementitflachen in einer 
Grundmasse von  Eerrit ge- 
bildet haben, wie in Abb. 5 
und 6 zu erkennen ist. Die 
Eisenoxyduleinschliisse iiben 
in  der iibereutektoiden Zone 
anscheinend eine gewisse 
Keimwirkung auf den Ze
m entit aus. D ie H aupt- 
ursache fiir das ungewóhn- 
liche Verhalten dieser Legie
rungen gegenuber derZemen- 
tationsprobe liegt aber viel- 
leicht an dem geringen Man- 
gangehalt der Proben, denn 
man fand eine gute Ueber- 

einstim mung m it Elektrolyteisen. Eine Entscheidung dieser Frage 
bedarf noch weiterer Untersuchungen.

Auf den ungeatzten polierten Schliffen der urspriinglichen 
Proben zeigten sich hellgraue Eisenoxyduleinschlusse yon yer
schiedener GroBe je nach dem Sauerstoffgehalt des betreffenden 
Eisens. U nter 0,2 % O, der Loslichkeit von Sauerstoff beim  
Schmelzpunkt des Eisens, sind diese Einschlusse klein und gleich
maBig yerteilt, iiber 0,2 % werden sie gróBer und zahlreicher. In  
dem oberen Teil eines Probeblockes fanden die Verfasser besonders 
groBe kugelige Einschlusse, die sich offenbar bei der Abkiihlung 
des fliissigen Stahles durch Zusammenballen gebildet hatten.

Zweifellos ist der W eg, den H erty m it seinen Mitarbeitern zur 
Erforschung der physikalisch-chemischen GesetzmaBigkeiten der 
Eisenprozesse eingeschlagen hat, bei geniigender Anzahl yon Ver- 
suchen geeignet, unsere Erkenntnisse uber die Stahlherstellungs- 
yerfahren zu fórdern. D ie theoretischen Annahmen und Berech
nungen, die die Grundlage fiir den groBten Teil der Arbeit bil
den, muBten jedoch noch durch Yersuche bestatigt werden.

W. Bischof.

Elektrische Reinigung von Hochofengichtgas.

A. G r o u n d s  und H . W . C. H e n d e r s o n 2) berichten iiber 
einige englische Anlagen zur elektrischen Reinigung von H och
ofengichtgas. Da sie technisch n ichts N eues bieten, seien nur der 
Vollstandigkeit halber ihre Hauptkennzeichen wiedergegeben.

D ie U nited  Steel Companies, W orkington, arbeiten seit 
fiinf Jahren m it einer Rohgasreinigungsanlage von einer Leistungs
fahigkeit von  rd. 110 000 m3/s t . D ie Anlage umfaBt sechs Ab-

J) J .  I ro n  S teel In s t. 105 (1922) S. 157; S t. u. E . 42 (1922)
S. 1435.

2) Iro n  Coal T rades R ev . 115 (1927) S. 784.

teilungen m it insgesam t 384 Rohren. D as Gas verlaBt die Anlage 
m it einer durchschnittlichen Temperatur von 250° m it einem 
Staubgehalt von rd. 0,3 g /m 3, entsprechend einer etwa 94prozen- 
tigen Reinigung. Die elektrische Leistung der Anlage betragt, 
wenn sie voll in Betrieb ist, etw a 50 kW.

Eine ahnliche Anlage ist bei der Darwen & Mostyn Iron Co., 
North W ales, zur Reinigung der Abgase aus Ferromangan-Hoch- 
ófen gebaut worden. D ie Temperaturen sind entsprechend der 
Erzeugung von Ferromangan jedoch bedeutend hoher. Die An
lage ist erst seit kurzem in Betrieb; Ergebnisse sind noch nicht 
bekanntgegeben worden.

B ei der N orth Lonsdale Iron & Steel Company, Ulyerston, 
ist seit mehr ais fiinf Jahren eine Anlage m it einer Leistung von 
etwa 110 000 m 3/s t  in Betrieb, die etw a 70 t  Staub je Woche 
abscheidet. Das Gas wird zur Beheizung von Winderhitzern und 
K esseln benutzt und besitzt einen Reinheitsgrad von etwa 
0,3 g /m 3. D as Gas entstam m t zwei auf Ham atiteisen gehenden 
H ochofen und besitzt beim E intritt in die elektrische Reinigungs- 
anlage eine Temperatur von  etw a 220°. D ie Anlage selbst setzt 
sich aus acht parallel geschalteten Kammern zusammen, dereń 
jede aus zwei hintereinander geschalteten Abteilungen (Platten- 
reinigern) besteht, so daB das Gas in zwei Stufen gereinigt wird. 
D ie elektrische Leistung der Anlage belauft sich auf etwa 36 kW. 
D ie W indtem peratur der Hochofen liegt um etwa 160° hoher ais 
vor der Inbetriebnahme der elektrischen Reinigung, was daher 
ruhrt, daB die Cowper infolge der hóheren Reinheit des Heizgases 
der Luft eine hóhere Temperatur zu yerleihen imstande sind.

Eine weitere Anlage befindet sich auf den Stewarts & Lloyd’s 
W orks, Corby, m it einer Leistungsfahigkeit von etwa 170000 m3/st 
(die Gasmenge ist auf die Betriebstem peratur bezogen). Die 
Anlage, die das Gas von drei Hochofen reinigt, besteht aus zwólf 
parallel geschalteten Plattenreinigern. Einige Ergebnisse sind 
in  Zahlentafel 1 zusam m engestellt.

Zahlentafel 1. V e r s u c h s e r g e b n is s e  d er  G a sr e in ig u n g s -  
a n la g e  d er  S t e w a r t s  & L lo y d ’s W o rk s.

D auer des 
V ersuehs 

m in

T e m p era tu r Yon S tau b g eh a lt von
Reinigung

“/o1)

R ohgas
» 0

R eingas
° 0

Rohgas
g/m 3

Reingas
g/m 3

40 212 148 3,2 0,29 92
60 210 180 3,5 0,24 93,5
65 241 187 5,5 0,27 95,5
60 251 195 5,1 0,52 91
60 252 200 6,1 0,24 96,5

*) Bezogen auf 0°, 760 mm QS.

W ie aus den Ausfiihrungen hervorgeht, handelt es sich bei 
sam tlichen Anlagen nur um eine Rohreinigung auf etwa 0,3 g/m 3. 
Es ist jedenfalls bemerkenswert, daB die elektrische Gasreinigung 
auch dort gebaut wird und demnach wirtschaftlich zu sein scheint, 
wo das Gas nur so roh gereinigt werden soli. Mit geringen Mehr- 
kosten ware es m oglich, einen wesentlich besseren Reinheitsgrad 
zu erzielen, und es wurden sicherlich diese geringen Mehrkosten 
mehrfach durch das bessere Ergebnis bei Yerwendung eines 
weitergehend gereinigten Gases wiedergewonnen. R. Durrer.

Rollenlager fur den Walzwerksbetrieb.

D ie Tim ken Roller Bearing Co. hat in ihren eigenen Walz
werken langjahrige Versuche fiir die Einfuhrung von Rollenlagern 
in W alzgeriisten, Kam mwalzgeriisten, W armsagen und Roll- 
gangen ausgefuhrt1). W ohl die schwersten Anforderungen werden 
an die Lager der W alzgeriiste gestellt, um die auftretenden Stófie 
aufzunehmen. Hierfur hat sich ein Rollenlager nach Abb. 1 sehr 
bewahrt, das sich leicht einbauen laBt und von einfacher Form ist. 
Es besteht aus zwei Innenringen m it doppelten kegeligen Lauf- 
fliichen, die gleich auf dem W alzenzapfen sitzen, vier Satz Rollen 
m it besonderen Rollenfiihrungsringen und ferner aus drei ke
geligen AuBenringen, von denen die beiden auBeren gleich sind. 
Diese Teile sind in einem  gem einsam en Gehause untergebracht, 
das zusammen m it den inneren Teilen iiber den Walzenzapfen 
gestreift und am W alzgeriist befestigt wird. Da die projizierte 
Flachę der zwei Doppelkegel fast derjenigen des Walzenzapfens 
gleichkom m t, so gestatte t der Einheitsdruck je cm2 ein loses Auf- 
passen der Innenringe auf den Zapfen, ohne die Gefahr herbeizufuh
ren, daB ein HeiBlaufen eintritt. Das ganze Lager ist so gedrangt 
hergestellt, daB es sich in jedes W alzgeriist einbauen laBt und 
nicht mehr Raum  beansprucht ais die bisher verwendeten Lager. 
Das Gehause ist so ausgefuhrt, daB es yollkomm en ól- und staub-

')  I ro n  Age 121 (1928) S. 259/62.

A bbildung  5. E isen- S auerstoff - 
L eg ierung  nach  dem  Z em entieren.

A bbildung  6. U ebereu tek to ide  
Zone d e r A bbildung 5.
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dicht ist; das F ett kann 
in  das Lager m it solchem  
Druck eingepreBt werden, 
daB W asser oder Schmutz 
nicht eindringen kann.

D ie Ersparnisse an  
Kraftverbrauch betragen  
bis zu 60 %. Bei einer 
405er VorstraBe beliefen  
sich die K osten  fur den  
K raftverbrauch jahrlich 
auf 8029 S m it gewóhn
lichen Lagern, wahrend 
sie sich bei demselben 
W alzwerk nach Einbau 
von  Rollenlagern nur auf 
4335 S stellten, so daB 
die Ersparnis 3694 S

EoU enlager fu r  W alzgeriis te . jahrlich betrug. Hierbei
ist noch nicht die Erspar
nis an Schm ierm itteln  
und Instandhaltung be- 
riicksichtigt. F iir leich- 
tere StraBen geniigt es, 
Rollenlager m it zwei Rol- 
lenkranzen nach Abb. 2 
einzubauen. Auch fiir 
Kam m walzgeriiste geniigt 
eine einfachere Bauart, 
w eil die durch das Aus- 
walzen des Blockes her- 
vorgerufenen StóBe fort- 
fallen.

B ei Verwendung von  
R ollenlagern fiir Warm- 
sagen sind besondere An- 
forderungen zu beriick- 
sichtigen. D ie hohe Ge- 
schw indigkeit und die 
plótzlichen hohen Be- 
anspruchungen erfordern, 
daB die Sagewelle in  
H insicht auf senkrechte 
und wagerechte Bewegun
gen sehr fest gelagert wird, 
auch muB auf die Ausdeh- 
nung der W elle durch die 
W arme Riicksicht genom 
m en werden. Fiir diese 
Zwecke hat sich eine Lage
rung nach Abb. 3 ais sehr 
Yorteilhaft erwiesen. D ie 
verwendeten Lager sind  
doppelreihig m itentgegen- 
gesetzten  kegeligen Lauf- 

A bbildung  2. ringen ausgefuhrt, so daB
E ollenlager fiir e in  250 e r  G erust. seitliehe Beanspruchun-

gen aufgenom m en werden  
konnen. Der innere Laufring des Lagers an der Sage ist durch 
eine auf der W elle aufgeschraubte M utter festgehalten, und auch  
die auBeren Laufringe werden durch die Gehausedeckel fest ange- 
preBt. Die Ausdehnung der W elle wird durch das auBere Lager 
aufgenommen. Hier sind die Laufringe auf der W elle m it K eil be- 
festigt, aber doch noch in  der Langsrichtung beweglich, so daB 
sich die W elle ausdehnen kann, ohne das Lager zu Yerschieben.

A bbildung  6. E o llen lager fiir e in en  W arm b ett-R o llg an g .

die Anordnung einer Lagerung fiir einen Rollenantrieb eines 
W arm bettes. Die Lager sind so angeordnet, daB eine leichte  
Ausdehnung der Rollen und móglicherweise auch des Gehauses 
die inneren Laufringe in  axialer R ichtung von  den auBeren 
entfernt und dam it verhindert, daB sich die Rollenkranze klem men  
konnen. H . IUies.

A bbildung  3. E o llen lag e r f iir  e in e  Sagew elle.

„Normaler“ und „anormaler“ Stahl.

Im  Jahre 1922 veróffentlichte E . W . E h n 1) eine A rbeit, 
in  der er auf das unterschiedliche Verhalten von  Stahlen an- 
scheinend gleicher chemischer Zusammensetzung bei der E in sa tz
hartung hinwies. Er kam zu folgenden Schliissen:

1. Fehler bei der Einsatzhartung, insbesondere in  bezug auf 
weiche Stellen, sind oft auf ungeeigneten Stahl zuruckzufuhren. 
D ie U nterschiede im  Gefuge der zem entierten Proben geben ein  
unm ittelbares Anzeichen dafiir, ob ein Stahl sich fiir die E in satz
hartung eignet oder nicht.

2. Grobkómiges Gefuge in  der zem entierten Schicht und im  
Kern von zem entiertem  Stahl, groBe, scharf begrenzte Perlit- 
kristalle und geradliniges Zem entitnetzwerk in der iiberperlitischen  
Zone sind die Kennzeichen von gutem  „norm alem “ Stahl. Krumm- 
liniger Zem entit und unregelmaBig verteilter Perlit in  der iiber- 
perlitischen Zone, feinkóm iges Gefuge m it abgerundetem  Perlit 
ią  der Uebergangszone und im  Kern kennzeichnen einen „anor- 
m alen“ Stahl. Anormaler Stahl neigt zur Bildung einer dunnen

*

i) J .  I ro n  S teel In s t . 106 (1922) S. 157/200; ygl. S t. u . E . 42
(1922) S. 1435/6.

Abb. 4 zeigt die Bauart eines Rollenlagers fiir einen schweren  
R ollgang. Auch hier sind Doppelkegel vorgesehen, um den seit- 
lichen durch die Kegelrader verursachten Druck aufzunehmen. 
Zugleich is t  im  auBeren Lager Spielraum fiir eine Ausdehnung  
der W elle durch die W arme gelassen. Fiir leichte Rollgange haben  
sich zwei einfache Rollenlager nach Abb. 5 bewahrt. Abb. 6 zeigt

A bbildung  4. E o llen lager fiir einen  schw eren  E ollgang.
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hochgekohlten Schicht und weicher, troostitischer Stellen beim  
Harten.

3. D ie Ursache des yerschiedenen Verhaltens beim  Einsatz- 
harten sind im  Stahl gleichmaBig yerteilte Oxyde, die von unge- 
eigneter D esoxydation des Stahles herriihren und durch keine  
spatere Behandlung mehr entfernt werden kónnen.

Zur Unterscheidung von  normalem und anormalem Stahl 
woirde yon  H. W . M c Q u a id  und E . W . E h n 1) die nach ihnen be- 
nannte Mc Quaid-Ehn-Probe eingefiihrt, d. h. der Stahl wird bei 
etw a 940° zem entiert, bis eine starkę zementierte Schicht m it 
einer gut ausgepragten uberperlitischen Zone erreicht ist, dann 
wird langsam  abgekiihlt. Bei der mikroskopischen Prufung der 
geatzten  Probe sind deutliche Unterschiede zwischen normalem  
und anormalem Stahl festzustellen , und zwar im  Kern, in der 
Uebergangszone und in der uberperlitischen Zone, in der letzten  am  
deutlichsten. In  anormalem Stahl ist das Korn feiner ais in  
normalem, und der Zem entit hat sich zu dickeren Massen zu- 
sam m engeballt, die gewóhnlich von Ferrithauten umgeben sind.

D ie groBe Bedeutung, die die Móglichkeit einer leichten  
Unterscheidung zwischen leicht und schwer hartbaren Stah l
sorten hat, gab auch im letzten  Jahre wieder Veranlassung zu  
einer Reihe von Eorschungsarbeiten.

J. D . G a t2) m achte die Beobachtung, daB in jeder Probe von  
anormalem Stahl ein deutliches Kennzeichen fiir die Nichthart- 
barkeit zu finden ist. In  allen solchen Stahlen, die zementiert 
und geeignet geatzt sind, liegt das Zementitnetzwerk der uber
perlitischen Zone in einer weiBen Schicht eingebettet. D ie wahre 
N atur dieses Gefiigebestandteiles steht noch nicht fest, jedoch  
nim m t Gat an, daB es sich um ein E utektoid yon Eisen, K ohlen
stoff und Sauerstoff handelt, das einen sehr bedeutsam en EinfluB 
auf die Zementationseigenschaften des Stahles ausiibt. (Einen  
iiberzeugenden Beweis dafiir, daB es sich hier tatsachlich um ein  
wirkliches Eutektoid handelt, hat Gat bisher nicht erbracht.) 
Schon bei Anwesenheit yon Spuren dieses Gefiigebestandteiles 
zeigt der Stahl nach dem Zementieren und Abschrecken in Wasser 
ein  anormales Yerhalten.

Der Yerfasser fiihrte im  Hochfrequenzofen Versuche in 
der W eise durch, daB er jeweils 18 kg eines Stahles m it sehr 
hohem Sauerstoffgehalt (etwas iiber 0,1 %) einschmolz und 
steigende Mengen Aluminium zur D esoxydation zufiigte, bis die 
Analyse praktisch keinen Sauerstoff mehr ergab. Proben von  
jeder Schmelze wurden in  iiblicher W eise zementiert, unter dem  
Mikroskop betrachtet und auf Hartbarkeit gepriift. D ie U m 
wandlung des Stahles aus einem unhartbaren in einen yollkommen  
hartbaren Zustand erfolgte plótzlich und fiel zusammen m it dem  
Yerschwinden der letzten  Spuren des Eisen-Kohlenstoff-Sauer - 
stoff-Eutektoids aus dem Gefiigebild. Daraus schloB Gat, daB der 
,,freie“ Sauerstoff, worunter er den vom  Eisen in Lósung gehalte- 
nen im Gegensatz zu dem in  den stabilen Oxyden von  Aluminium, 
Silizium usw. gebundenen Sauerstoff yersteht, fiir die Nicht- 
hartbarkeit yerantwortlich ist.

AnschlieBend an die Laboratoriumsyersuche yerfolgte Gat 
eine groBere Zahl von Betriebsschmelzen in  einem basischen 
lOO-t-Siemens-Martin-Ofen. D ie Analyse einer Versuchsschmelze 
naeh dem Fliissigwerden war 0,70 % C, 0,30 % Mn, 0,023 % P, 
0,023 % S, 0,20 % N i, 0,10 % Cr. Zur Verstarkung 
der Oxydationswirkung wurden im Verlaufe der 
Schmelzung 1359 kg Erz gesetzt. D ie erste Probe nach 
dem Herunterschmelzen des Einsatzes ergab trotz des 
yerhaltnismaBig hohen K ohlenstoffgehaltes von 0,7 % 
wegen der starken Oxydation durch den Schrott beim  
Einschmelzen eine geringe Menge des Eisen-Kohlen- 
stoff-Sauerstoff-Eutektoids, in  dem ein Teil der Adern 
des Zementitnetzwerkes eingebettet lag. Eine drei 
Stunden spater genommene Probe m it 0,27%  C zeigte, 
daB jede Ader des Zementitnetzwerkes im  E utek
toid  eingebettet lag; die Menge des Eutektoids war 
gleichzeitig stark gestiegen und blieb auch nach der 
Erzzugabe auf gleicher Hóhe, da anscheinend die 
Sattigung des Bades m it Gas yorher schon ihren 
H ochstw ert erreicht hatte. N ach Zugabe von Mangan 
in Eorm von Spiegeleisen zeigten sich noch immer 
deutliche Spuren des Eutektoids, was auf die langsame 
und unyollstandige D esoxydationswirkung des Mangans 
zuriickgefuhrt wurde. N ach der Siliziumzugabe in  
Form von 15prozentigem Ferrosilizium war das Ze
m entitnetzw erk frei von E utektoid, und die Probe lieB

1) Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs. 67 (1922)
S. 341/91.

2) Blast Furnace 15 (1927) S. 271/4 u. 279.
3) Trans. Am. Soc. Steel Treat. 12 (1927)

S . 376/435 u. 478.

sich einwandfrei harten. E ine Zugabe von etwa 1 ,5 1 Ferrochrom, 
das gewóhnlich v iel gelóstes Oxyd enthalt, veranderte zwar das 
Kristallaussehen etw as, konnte aber das gut desoxydierte Bad 
nicht von neuem  oxydieren.

Bei einer Elektroofenschm elze eines Chrom-Vanadin-Stahles 
m it weiBer Schlacke wurde festgestellt, daB keine der wahrend 
des Schmelzens entnom m enen Proben anormal war. Die Bad- 
zusam m ensetzung nach dem Einschm elzen war 0,28 % C, 
0,14 % Si, 0,47 % Mn, 0,023 % P , 0,028 % S, 0,91 % Cr, 0,12 % V. 
Der geringe Silizium gehalt yon 0,14 % iiberwog in bezug auf die 
Sauerstofffreiheit des Bades hier den EinfluB von 0,70 % C in der 
oben genannten Siemens-M artin-Ofenschmelze. D ie Anwesenheit 
yon Chrom schiitzt nach Gat das Silizium des Bades zwar nicht vor 
der O xydation, yerhindert aber eine weitere Sauerstoffaufnahme 
des Stahles. Bei hóherem Prozentsatz von  Chrom, z. B. bei den 
G ehalten, die in rostfreien Stahlen yorliegen, tritt der umgekehrte 
F ali ein. Hier kann sich der Stahl selbst bei Siliziumgehalten 
von 1 % so stark m it Sauerstoff sattigen, daB er fiir Zemen- 
tationszwecke ganzlich ungeeignet ware.

In  einer w eiteren Arbeit w ies Gat nach3), daB ein Zusammen
hang zwischen der KorngróBe und der „N orm alitat “ von Stahl 
nicht besteht. Auch eine dem Zementieren yorausgegangene 
m echanische Bearbeitung oder eine Gluh- oder Normalisierungs- 
behandlung ist ohne EinfluB auf den Grad der Normalitat. 
Durch paarweise Zem entation polierter Proben von normalem  
und anormalem Stahl im  K ohlenoxydstrom , auf dereń Oberflache 
besonders praparierte Zuckerkohlestiickchen gelegt waren, 
konnte Gat zeigen, daB auch eine ungleichmaBige Yerteilung des 
K ohlungsm ittels nicht auf die N orm alitat einwirkt. Ein Stahl 
laBt sich dann befriedigend harten, wenn sein Gefuge nach dem 
Zementieren in der uberperlitischen Zone aus Perlitkórnern be
steh t, die von  Zementitgrenzen umgeben sind. Das entgegen- 
gesetzte Verhalten tritt stets dann ein, wenn nach dem Zemen
tieren das Zementitnetzwerk der uberperlitischen Zone in einer 
mehr oder weniger starken strukturlosen Schicht eingebettet liegt, 
die man bei oberflachlicher Betrachtung ais Ferrit ansprechen 
konnte. Stahle, in  denen dieser G efiigebestandteil auftritt, sind 
anormal; sie neigen beim  H arten zu weichen Stellen und zu Ver- 
ziehungen, beides Erscheinungen, die auf gehinderte Warme
ableitung hindeuten. Gat zeigte durch die Ritzprobe dieses bisher 
noch unbekannten Gefiigebestandteils, daB dessen Hartę der des 
Perlits gleicht, jedenfalls aber v iel hoher ist ais die des Ferrits. 
Von A etzm itteln, die das Gefuge des Perlits deutlich heryor - 
bringen, wurde dieser G efiigebestandteil nicht angegriffen. Erst 
ein 40 sek langes A etzen in 5prozentiger alkoholischer Salpeter
saure (nital) entw ickelte ein netzartiges Gefuge, das ein etwas 
ahnliches Aussehen wie das Gefuge der Uebergangsstufe yon 
Perlit zu kugeligem  Zem entit hatte, aber nach Gat eine solche 
nicht sein konnte, w eil Natriumpikrat oder alkalisches Ferri- 
zyanid nicht angriffen. Dieser unbekannte Gefiigebestandteil 
wies nicht die Eigenschaften irgendeines bekannten Stahl- 
G efiigebestandteiles auf. In  Abb. 1 ist das Aussehen dieses 
G efiigebestandteiles in 1500facher VergróBerung wiedergegeben.

D ie Ausfuhrungen des Verfassers in bezug auf dieses Eutek
toid sind nicht iiberzeugend. Das Aussehen des geatzten Gefiige-

A bbildung  1. E u te k to id e r  O -efligebestandteil, d e r das Z em en titne tz  in  
einem  ano rm alen  S tah l u m g ib t.
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bestandteiles fiihrt unbedingt zu der Annahme, daB es sich hier 
doch nur um Ferrit handelt, auf dem Aetzfiguren erzeugt worden  
sind. DaB Ferrit sich viel schwerer anatzen laBt ais Perlit, ist  
bekannt. D ie E ntstehung dieses Ferrits lieBe sich zwanglos so 
erklaren, daB diinne O xydhautchen an den Korngrenzen der 
urspriinglichen Y-Mischkristalle ais K eim e fiir die Ausscheidung  
des Zementits gewirkt haben. D ie Zem entitausscheidung ware 
dann unter dem EinfluB dieser Keim e w eiter vorgeschritten, ais 
das Gleichgewicht es fordert, und in der unm ittelbaren Um gebung  
der Zementitadern ware der Zerfall des y-M iselikristalls bis zum  
Ferrit erfolgt.

Auf ahnliche Erscheinungen w ies bereits H . H a n e m a n n 1) 
hin. Er erklart die Entstehung von kugeligem  Zem entit dadureh, 
daB beim Erhitzen des Stahles kleine Zem entitreste zuriickbleiben, 
die dann bei der Abkuhlung beim Unterschreiten des Ar, -Punktes 
ais Keime fiir die K ristallisation des Zem entits dienen, so daB der- 
selbe in Form kleiner K iigelchen in  der ferritischen Grundmasse 
zur Abscheidung kommt.

Auch die angeblich hóhere H arte dieses Ferrits lieBe sich 
erklaren. Es ist bekannt, daB die H arte z. B. yon wasserstoff- 
haltigem E lektrolyteisen um etw a 100 % hoher ist ais die des 
gasfreien Metalls.

Durch theoretische JJeberlegungen kam  Gat zu der Annahme, 
daB der in der iiberperlitischen Zone urspriinglieh yorhandene 
Austenit, wahrscheinlich infolge Anwesenheit einiger Elem ente, 
denen das Eisen-K ohlenstoff-Diagram m  keine Rechnung tragt, 
nicht e in e , sondern eine Yerbindung von  z w e i  festen Lósungen  
darstellt. Der in  anormalen Stahlen auftretende strukturlose 
Gefugebestandteil ware dann entweder ein Eutektoid  m it einem  
oder mit allen Zerfallsprodukten des Austenits. Gat nahm ein 
Eutektoid von Eisen, K ohlenstoff und Gas an und versuchte, die 
Natur dieses Gases durch Analyse festzustellen . Eine Beziehung  
zu dem erm ittelten W asserstoff- und Stickstoffgehalt wurde nicht 
gefunden, aber in  anormalem Stahl, der immer den strukturlosen  
Gefugebestandteil aufw eist, betrug der durch das Vakuum- 
Schmelzyerfahren erm ittelte Sauerstoffgehalt das Zehnfache des 
bei normalem Stahl festgestellten . D a Zem entit oder Perlit 
Sauerstoffgehalte in der festgestellten  Hohe nicht zu lósen ver- 
mógen, ohne Eigenschaftsanderungen zu erleiden, auch keine 
nennenswerten nichtm etallischen Einschliisse, w ie Eisenoxydul, 
im Gefiigebild auftraten, schrieb Gat den Differenzbetrag an 
Sauerstoff dem E utektoid  von Eisen, K ohlenstoff und Sauerstoff 
in der strukturlosen Schicht zu.

S. E p s t e in  und H . S. R a w d o n 2) unterscheiden bei dem  
allgemeinen Zustand der A norm alitat in  Stahl zwischen ,,Korn- 
groBenanormalitat“ und ,,G efiigeanorm alitat“, wobei erstere oft 
unabhangig von der letzteren auftritt. Durch gegebenenfalls 
wiederholte normalisierende Behandlung kann die „KorngróBen- 
anormalitat“ zum T eil behoben werden, wahrend eine solche 
Behandlung bei Stahl m it ,,G efugeanorm alitat“ versagt.

Die Verfasser untersuchten den EinfluB des Abschreck- 
mittels auf die H artbarkeit normaler und anormaler Stahle. So
wohl bei zem entierten Stahlen ais auch bei hochgekohlten Werk- 
zeugstahlen zeigten die anorm alen Stahle beim  Abschrecken in 
Leitungswasser eine gróBere Neigung zu weichen Stellen ais die 
normalen. D ie Zahl der weichen Stellen  nahm  bei anormalem  
und auch bei normalem Stahl zu, w enn das W asser gelóste Gase, 
wie Sauerstoff, W asserstoff, K ohlensaure, K ohlenoxyd oder 
Stickstoff, enthielt, und nahm ab, wenn durch Abkochen des 
Wassers die gelósten Gase ausgetrieben waren. Gelóste Gase ver- 
ursachen deshalb weiche Stellen, weil sie beim  Eintauchen des zu 
hartenden Gegenstandes teilw eise frei werden und die Warmeab- 
leitung erschweren. In  norm alem  Stahl, der anscheinend eine 
geringere kritische Abkuhlungsgeschwindigkeit hat ais anormaler 
Stahl, reicht die durch Gasblasen yerringerte Abkuhlungsge
schwindigkeit der Proben m eist noch zur M artensitbildung aus, 
wahrend bei anorm alem  Stahl dann schon Troostit entsteht. Bei 
Anwendung schroffer Abschreckm ittel, w ie Salzwasser oder 
Natronlauge, konnten auch in  anormalem Stahl weiche Stellen  
ganz yerhindert werden. Aehnliche Beobachtungen hatte schon  
vorher W. J. M e r te n 3) gem acht. N ach E pstein  und Rawdon ist 
die Art des Abschreckm ittels zur Vermeidung weicher Stellen  
wichtiger ais die Art der yorhergehenden Erhitzung der Probe, 
d. h. die Verwendung eines Ofens oder eines Salzbades. Letztere 
Erhitzungsart erm óglicht die Yerm eidung einer Verzunderung_

1) M onatsblatter des Berliner Bezirksvereins deutscher 
Ingenieure 1926, Aprilheft.

2) Trans. Am . Soc. S teel Treat. 12 (1927) S. 337/75.
3) Trans. Am. Soc. Steel Treat. 7 (1925) S. 23/33; ygl. St. u. E.

45 (1925) S. 1716.

W eitere Untersuchungen sollten die Ursachen der A norm alitat 
aufdecken. Gasanalysen von einer Reihe normaler und anormaler 
Stahle ergaben keine Zusammenhange. D ie Ergebnisse stehen in  
W iderspruch zu den Feststellungen yon Gat. In  den m eisten  
anormalen Proben wurde sogar ein geringerer Sauerstoffgehalt 
ais in den normalen Proben festgestellt. N ach Ehn bedingt jedoch  
nicht die Menge, sondern die Form und GróBe der Sauerstoff- 
teilchen die Anorm alitat. Sehr bedeutsam e Ergebnisse lieferten  
Desoxydationsversuche. In  Vorversuchen war festgestellt worden, 
daB Anorm alitat gewóhnlich yon  hohem Aluminium gehalt be- 
gleitet war. Betriebsyersuche in einem  Stahlwerk (100-t-Siem ens- 
Martin-Ofen, Schmelzen zu 3-t-Blócken yergossen) zeigten, daB 
Zusatze von  Aluminium  oder Yanadin in  die K okille sowohl in 
beruhigtem  ais auch in  nichtberuhigtem  Stahl A norm alitat yer- 
ursachten. D ie Zusatze reichten gerade zur Beruhigung des 
Stahles aus. W urden sie in  die Pfanne anstatt in  die K okille  
gegeben, dann waren alle Proben aus beruhigtem oder n ich t
beruhigtem Stahl normal. Dadureh konnte nachgewiesen werden, 
daB die Desoxydationsart m it der A norm alitat eng zusammen- 
hangt. D ie W irkung ist einem  Unterschied in der Form und der 
GróBe der O xydteilchen zuzuschreiben, wobei die feineren Teil- 
chen A norm alitat yerursachen. B ei Pfannenzusatz haben die 
oxydischen Aluminium- bzw. Vanadinverbindungen Zeit zu 
koagulieren, bei Zusatz in  der K okille bleiben sie yerm utlich  
feiner yerteilt.

D ie Verfasser empfehlen, die Ausdriicke normal und anormal 
nicht ais gleichbedeutend m it gut oder schlecht zu betrachten, 
sondern nur ais Kennzeichen der Eignung eines Stahles fiir be
stim m te Zwecke.

In  Zusammenhang m it den yorstehend besprochenen Arbeiten 
mag eine yon deutscher Seite schon friiher gem achte Beobachtung  
iiber die Harteem pfindlichkeit mancher Stahlsorten angefiihrt 
werden. E ine Patentanm eldung der Róchlingschen Eisen- und  
Stahlwerke, G. m. b. H ., in  Gem einschaft m it J . K u b a s t a  in  
yólk lingen1) bezieht sich auf ein  Yerfahren zur Herstellung von  
Stahl ohne H arteem pfindlichkeit. Der Erfinder nahm an, daB 
die H arteem pfindlichkeit von  Stahl in erster Linie auf eine be
stim m te Silizium -Eisen-Sauerstoff-Verbindung, eine Art Meta- 
silikat, zuriickzufuhren ist, die sich unter bestim m ten U m 
standen im  fliissigen Stahlbad b ildet und auch bei yerschiedener 
Behandlung des Stahles darin erhalten bleibt. Kennzeichen fiir 
das Vorhandensein dieser Yerbindung ist das A uftreten von  
M artensit in  Proben, die geschm iedet und dann in  kaltem  W asser 
abgeschreckt werden, wahrend bei N ichtyorhandensein dieser 
Verbindung Perlitbildung erfolgt. Durch eine besondere Des- 
oxydation  des Bades (vor der Siliziumzugabe zwecks Legierung 
des Bades m it Silizium) entfernt der Erfinder die zur Bildung  
von M etasilikaten fiihrenden B estandteile.

®r.=Qng. K . L . Zeyen.

Arbeitserleichterung im Scherenbetrieb.
D ie in  Abb. 1 wiedergegebenen in Betrieb befindlichen 

Błock-, Kniippel- und Platinenscheren sind ein bezeichnendes 
Beispiel unwirtschaftlicher Arbeitsweise. Der Hersteller yerkauft 
yorziigliche Maschinen, aber der Kaufer kiimm ert sich nicht 
darum, w ie die Arbeit an den Maschinen am besten gehandhabt 
wird. W as ist hier zu fordern?

D ie K niippel, P latinen  usw. sind m it geringster Anstrengung 
zur Schere zu bringen, so schnell w ie m oglich zu zerschneiden 
und die zerschnittenen Teile wieder abzufahren. D as B ild  und 
die K ennzeichnung der Aufgabe bringen die richtige Losung von  
selbst in  Vorschlag.

E in  Kran ist nicht yorhanden, deshalb sollten die K niippel 
auf einem  W agen zugebracht werden. H inter der Schere steh t 
ein W agen, in weichen die abgeschnittenen Teile hineinfallen. 
D ieser W agen ist auf der Abbildung nicht zu sehen. Auch yor 
der Schere sollte ein  Behalter auf Radern yorhanden sein, um  
die Enden aufzunehmen. Der W agen zum Zubringen der Kniippel 
ist bremsbar einzurichten, dam it er nicht durch Herunterziehen  
der Stabe aus seiner Lage gebracht wird. Er . sollte ferner eine 
herunterklappbare Seite haben, die sich, wenn heruntergeklappt, 
in Messerhóhe befindet und auf welche die Stabe herunterrutschen. 
D ie heruntergeklappte Seite dient al.? Fiihrung. Der Arbeiter ist 
dann in  der Lage, m it H ilfe der F iihnuig  zw ei K niippel sta tt 
einen gleichzeitig zu schneiden, wen gstens fiir kleinere A b
m essungen, wodurch die Leistung um 100 % steigt. Sie steigt 
aber noch mehr, w eil die Zeit fur Abladen und Biicken, ferner die 
Zeit fiir das Aufladen der K niippel der auf MaB geschnittenen  
T eile und der Enden fortfallt. G leichzeitig wird durch A us-

i) K I. 18b, G r. 10, N r. R  51189. —  Y gl. S t. u . E . 45 (1925)
S. 558.
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A bbildung  1. B łock-, K niippel- u n d  P la tinenscheren  im  B etrieb  einer 
fu h ren d en  A utom obilfabrik .

schalten von Ermudung der Arbeiter eine Mehrleistung eintreten. 
Ferner wird es m oglich sein, mehr Hiibe der Schere auszunutzen  
und die H ubgeschwindigkeit zu erhóhen.

Nach Bestgestaltung der Arbeit wird m it einer durchschnitt
lichen Leistungssteigerung des in Abb. 1 dargestellten Betriebes 
um 100 % zu rechnen sein. Die K osten fiir die einfachen W agen  
und Behalter auf Radern wurden bei achtstiindigem Betrieb und 
einer Belegschaft yon 4 Mann spatestens innerhalb 6 Monaten 
getilgt sein.

(Nach M itteilung der „Beratungsstelle fiir Bestgestaltung der
Arbeit in Industrie, Handel, Yerwaltung". R . W. Allen. —  

Dr. F. Hahn. —  J. M. W itte.)

Alte Eisengewinnung auf Gotland.
Vor einiger Zeit fand man im nordlichen Teil der romantischen 

Stadt W isby etwa 1 bis 2 m unter dem StraBenniyeau grofie 
Mengen von Schlackenklumpen. Hierauf nahm das Jernkontoret 
planmaBige Ausgrabungen vor, iiber die kiirzlich J o h n  N ih le n 1) 
berichtet hat. Das Schlackenlager erstreckt sich iiber etwa  
7500 m2. Es befindet sich unter den Fundamenten zeitlich datier- 
barer Gebaude oder ist bei der Griindung solcher durchfahren 
worden. Hieraus sowie aus Beifunden ergibt sich, daB die Schlak- 
ken gróBtenteils aus der Zeit zwischen 1100 und 1200, also aus der 
hansischen Bliitezeit W isbys stammen. Die Schlacken, meistens 
schalenformige Stiicke von % m Durchmesser, und die dazwischen- 
liegende hartgebrannte Holzkohle weisen auf die Gewinnung yon  
Eisen an Ort und Stelle hin. Aus zwei in der Schlackenschicht

Ł) Jernk. Ann. 111 (1927) S. 679/725.

gefundenen Stiicken Roteisenerz schlieBt Nihlen auf 
Grund mineralogischer Untersuchung, daB die Ein- 
wohner Erze der Schareninsel U tó yerarbeitet haben.

Auf Gotland war die Eisengewinnung schon in der 
W ikingerzeit nicht ganz unbedeutend. Um  das Jahr 
1000 begann eine lebhafte Ausfuhr von Eisenwaren 
nach F innland und Karelien. Ais W isby im 11. und 
12. Jahrhundert durch die deutsche Besiedelung eine 
solche Bedeutung erlangte, dafi die anderen Hafen- 
platze yeródeten, setzte die Industrie ein, dereń Reste 
man jetzt in W isby aufgedeckt hat. D ie Deutschen 
brachten wahrscheinlich aueh erst die Verarbeitung 
der schwedischen Bergerze a u f , wodurch sie die 
eigentlichen Begriinder des seit dem Mittelalter fiir 
des Landes W ohlstand so bedeutenden schwedischen 
Bergwesens wurden.

Soviel die Sage aueh von  W isbys Gliick und 
Ende, yon  der Stadt, wo die Schweine aus silbemen 
Trógen fraBen, von ihrer Eroberung und Pliinderung 
durch den listigen Danenkónig Waldemar Atterdag im 
Jahre 1361 und von der Zeit Stórtebeckers und 

der Yitalienbriider zu erzahlen weiB, so sparlich flieBen die 
geschichtlichen Quellen. Seit Anfang dieses Jahrhunderts óffnen 
sich die Massengraber der 1361 vor den Toren W isbys im  Kampfe 
fiir die H eim at gefallenen Gotlander. D iese aueh fiir die Waffen- 
geschichte bemerkenswerten Fundę1) und die Nachgrabungen des 
Jernkontorets in W isby fiillen deshalb eine Liicke in der nordischen 
Geschichte aus. D ie Schlackenfunde sind aber aueh fiir die all
gemeine Geschichte des Eisens yon  Bedeutung. Man hat aueh in 
anderen Stadten M ittelschwedens Spuren alter Eisengewinnung 
innerhalb der Stadtm auern gefunden. W enn man sich erinnert, 
daB aueh in Siegen die Stahlschmiede ihre Feuer anfanglich in 
der Stadt gehabt haben, so muB man aus allem  schlieBen, daB die 
Gewinnung des Eisens ebenso wie diejenige der anderen Metalle 
bis zur Anwendung der W asserkraft nicht seiten innerhalb der 
festen Stadtm auern yorgenommen wurde, wo sie vor Storungen 
sicherer war ais in den einsamen W aldern. Otto Johannsen.

Vereinigung von Freunden der Technischen Hochschule Darmstadt.

Am 7. Ju li 1928 findet die diesjahrige Hauptyersammlung 
der Yereinigung yon Freunden der Technischen Hochschule zu 
D arm stadt in  Verbindung m it der gemeinsam von der Deutschen 
Chemischen Gesellschaft, dem Yerein Deutscher Chemiker und der 
Deutschen Bunsen-G esellschaft yeranstalteten L ie b ig -W o h le r -  
F e ie r  statt. Anfragen sow ohl beziiglich der Teilnahme an der 
Hauptyersam mlung ais aueh wegen Aufnahme in die Vereinigung 
sind an Professor Dr. E. B e r i  oder Professor H. K a y s e r ,  
Technische Hochschule Darm stadt, zu richten.

Z. historische W affenkunde 11 (1927) S. 129.

P a t e n t b e r i c h t .

D eu tsch e  P a te n ta n m e ld u n g e n 1).
(P a te n tb e ric h t N r. 21 yom  14. J u n i 1928.)

KI. 7 a, Gr. 22, D 53 169. Vorrichtung zum Ein- und Ausbau 
der W alzen von Pilgerwalzwerken. Demag, A.-G ., Duisburg.

KI. 7 a, Gr. 23, G 70 507. W alzenanstellyorrichtung fiir 
Walzwerke. Andreas Grotkamp, Neunkirchen a. d. Saar, Mark- 
str. 17.

KI. 7 f, Gr. 1, B  122 680. Ais Abstellvorrichtung fiir die 
Druckwasserzufuhr dienende MeByorrichtung fiir Reifenwalz- 
werke m it Profil- iind Druckwalze. Demag, Akt.-G es., Duisburg.

KI. 7 f, Gr. 10, D 54 129. Verfahren zur Herstellung von an 
W eichen und in dereń Nahe yerwendbaren Schienenunterlags- 
platten m it Stiitzleisten fiir den SchienenfuB. Gebriider Dórken, 
A .-G ., Geyelsberg i. W.

KI. 10 a, Gr. 11, O 15 845. Koksofenfiillwagen. Dr. C. Otto & 
Comp., G. m. b. H ., Bochum, Christstr. 9.

KI. 10 a, Gr. 11, P  51 559. Vorrichtung zur Eintragung 
von Schwelgut. Chemisch-Technische Gesellschaft m. b. H ., 
Duisburg, Merkatorstr. 76.

KI. 10 a, Gr. 12, O 15 915. Selbstdichtende Koksofentiir. 
Dr. C. O tto & Comp., G. m. b. H ., Bochum, Christstr. 9.

KI. 10 a, Gr. 22, L 61 147. Betrieb von Koksofen m it AuBen- 
heizung und Einleiten von Gas (Schutzgas) in die Kammern. 
N icola Lengersdorff, Bunzlau, Hiittenstr. 2.

x) D ie Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und Ein- 
sprucherhebung im Patentam te zu B e r l in  aus.

KI. 10 a, Gr. 24, S 76 566. Ofen zur Behandlung von Brenn
stoffen m ittels Gasen oder Dampfes. Societe de Recherches et 
de Perfectionnem ents Industriels, Puteaux (Frankreich).

KI. 10 a, Gr. 30, D 49 561. Vorrichtung zum Schweleri. 
Karolinę Dobbelstein geb. Bufimann, R olf Dobbelstein, Alinita 
Dobbelstein, Otto Dobbelstein und Irmgard Dobbelstein, Essen, 
Schubertstr. 5.

KI. 12 e, Gr. 5, S 78 282. Elektrische Gasreinigungsanlage. 
Siemens-Schuckertwerke, A .-G ., Berlin-Siemensstadt.

KI. 18 c, Gr. 10, Sch 84 409. Blockdriicker m it teleskop- 
artiger Anordnung der Druckstangen. Schloemann, A.-G., Dussel
dorf, Steinstr. 13.

KI. 21 h, Gr. 15, R 68 514. Elektrischer Gliih- und Harte- 
ofen m it m etallischen W iderstandsheizkorpern. Iyar Rennerfelt, 
Djursholm b. Stockholm.

KI. 24 e, Gr. 13, St 40 290. Sicherheitsklappe zur Yerhiitung 
des Gasriicktritts yom  Gaserzeuger in die W indleitung. Storch & 
Schóneberg, A.-G. fiir Bergbau und H iittenbetrieb, Geisweid, 
Krs. Siegen.

KI. 24 1, Gr. 7, K  100 514. Yerfahren zum Ausbessern feuer
festen Mauerwerks bei Kohlenstaubfeuerungen. Klockner-Werke, 
A.-G ., Abt. M annstaedtwerke, und Em il Best, Troisdorf.

KI. 31 b, Gr. 1, N  25 469. Zwillingsformmaschine mit zen- 
traler Saule. N ew  Process M ulti-Castings Co., New  York.

KI. 31 b, Gr. 9, R 70 715. Verfahren und Maschine zur Her
stellung yon Sandkernen m it Versteifungsdraht. Friedrich Rolff, 
Leipzig, W indmiihlenweg 9.
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Kl. 31 c, Gr. 18, B  123 862. Yerfahren zur H erstellung von  
Rohren durch SchleuderguB. Carl Billand, K aiserslautem , 
Bheinpfalz, Pirmasenser Str. 153.

Kl. 31 c, Gr. 26, W  72 257. SpritzguBmaschine. Sr.^ rtg . 
Erich Will, Hamburg, Jungfernstieg 30.

Kl. 31 c, Gr. 30, M 103 544. Vorrichtung zum Abscheren der 
Eingiisse von durch steigenden GuB hergestellten Blocken durch 
Yerschieben der K okillen. M aschinenfabrik Sack, G. m. b. H ., 
Diisseldorf-Rath.

Kl. 48 d, Gr. 2, G 67 111. Verfahren zum Entzundern ron  
metallischen Gegenstanden aus rostfreiem Stahl. Deutsche  
Edelstahlwerke, A .-G ., Bochum.

Kl. 49 c, Gr. 29, W  74 501. Yorrichtung zum Priifen und 
Sondern von W erkstucken. Fritz W erner, A .-G ., Maschinen- und  
Werkzeugfabrik, Berlin-Marienfelde.

Kl. 49 h, Gr. 12, W  74 377. Yorrichtung zum Biegen von  
Flach-, Rund-, Yierkant- und dgl. Eisen. Werkzeug-Maschinen- 
fabrik A. Scharfl's Nachfolger, Munchen, Steinstr. 50.

K l. 80 c, Gr. 12, M 99 49$. Schachtofen zum R osten von  
Erzen bzw. zum Brennen von K alk oder Zement. Dr. Geoffrey 
Martin, W oodleigh (England).

Kl. 80 c, Gr. 14, K  103 731. Austragekopf fiir Drehrohr- 
ófen. Klockner-Werke, A .-G ., A bt. M annstaedtwerke, Troisdorf
b. Koln.

Kl. 85 c, Gr. 6, St 40 892; Zus. z. Pat. 422 354. Yorrichtung 
zur Behandlung von Abwasser in  Klar- und Faulraum en mit 
Druckluft. Stadtehygiene- und W asserbaugesellschaft m. b. H ., 
Wiesbaden, Sonnenberger Str. 14.

D eutsche  G e b ra u c h sm u s te re in tra g u n g e n .
(P a te n tb e r ic h t X r. 24 to m  14. J u n i  1928)

Kl. 7 c, Nr. 1 034 842. Selbsttatige Yorschubvorrichtung an  
einem Blockschnitt. Stotz G. m. b. H ., Abt. der Brown, Boveri&  
Cie., A.-G., Mannheim-Neckarau.

Kl. 18 c, Xr. 1 034 743. Trockeneinrichtung fiir elektrische 
Blankgluhófen. Siemens-Schuckertwerke, A .-G ., Berlin-Siemens- 
stadt.

Kl. 19 a, Nr. 1 035 121. W alzstab zur H erstellung von  Rip- 
pemmterlagsplatten m it rerschieden groBen Rippenabstanden. 
Deutsche Reiehsbahn- Gesellschaft, Reichsbahn-Zentralamt, Berlin  
SW 11, Hallesches Ufer 35/36.

Kl. 24 e, Nr. 1 0 3 4  832. Generatormantel. Karl W oliński, 
Berlin W 30, Barbarossastr. 7.

K l. 31 a, Xr. 1 034 681. Gitterwand aus GuBeisen m it 
Schamotte ausgestampft fiir Trockenkammern. Herrmann & 
Sohne, G. m. b. H ., Miinchen-Xeubiberg, Rosenheim er Landstr. 6.

K l. 49 h, Xr. 1 034 919. Vorrichtung zum  Biegen von dick- 
wandigen Rohren und Profileisen. Firma Carl Griibel, Gotha.

D eu tsch e  R eich sp a ten te .
Kl. 18a, Gr.6, N r.458037,

Tom 14. Mai 1927; ausgege
ben am 28. Marz 1928. 
M a s c h in e n fa b r ik  A u g s -  
b u r g -X u r n b e r g , A.-G ., in  
N iir n b e r g . Verjahren zum  
Betrieb ton  Begichtungsior- 
richtungen fu r  Hochófen und 
Begichtungsiorrichtungen.

B ei dem bekannten  
Begichtungsyęrfah- 

ren, bei w elchem  der 
K oks entweder, eben
so wie das Erz, un
m ittelbar in  den Auf- 
gabetrichter c auf der 
Gicht oder iiber eine 
Siebvorrichtung d in  
denselben gelangt und  
bei w elchem  die For

derung des Gutes m it KippgefaBen erfolgt, werden FórdergefaBe a 
verwendet, die auch m it Bodenentleerung b versehen sind.

Kl. 7 a, Gr. 23, Nr. 458 244, vom  
25. Marz 1927; ausgegeben am 2. April 
1928. D e m a g , A k t .-G e s .,  in  D u i s 
b u r g . Vorrichtung zur Feineinstellung 
der Oberwalze ton  Walzwerken.

Zur Feineinstellung is t  m indestens 
ein  Doppelhebel vorgesehen, der den 
W alzdruck auf ein  sich gegen die Druck- 
spindel a stutzendes Querhaupt b uber- 
tragt, wobei an den langeren Schenkeln 
des Doppelhebels die U m stellkraft zur 
Einwirkung kom m t. Das Querhaupt 
ruht zweckmaBig auf Schneiden c, d, von denen die eine, d, 
sich unter Zwischenschaltung eines drehbaren H ebels e auf das 
W alzendrucklager f abstutzt.
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D ie Rohstahlgewinnung des Deutschen Reiches Im Mai 19281).

R ohblócke StahlguB Insgesam t

Thom as-
S tah l-

Besse-
m er-

S tah l-

Basische
Siemens-
M artin -
S tah l-

Saure 
Siemens- ' 
M artin - 1 
S tah l- 1

Tiegel-
und

E lek tro -
S tah l-

SchweiB
s tah l

(Schweifl-
eisen)

basischer j sau re r
Tiegel-

und
E lek tro -

1928 1927

M a i  1 9  2 8 (in t  zu  1000 kg)

Rheinland-Westfalen . . . .  
Sieg-, Lahn-, D illgebiet u.

Oberhessen..............................
S c h le s ie n ..................................

• Nord-, Ost- u . M itteldeutsch-
! l a n d .......................................

Land S a c h s e n ..........................
Siiddeatschland u . Bayrische 

1 Rheinpfalz..............................

499 357 

|  56 282

■ -

475 712

28 616 
40 999

65 584 
28 346

2 225

13 283 

}  -

11 052 

|  671 . 3 042

9 996

278
390

2 761 
976

452

4 263

516

1192
406

154

3/o 

|  853

1 014114

30 998 
42 230

108 346 
32 526

19 567

1094 420

31 424 
47 987

122 779 
53 750

27 377

Insgesamt: M ai 1928 . . . .
j dayon g e s c h a tz t .................
: Ingesam t: M ai 1927 . . . .  

davon g e s c h a t z t .................

555 639 

573 486 183

641 482 
8 500 

74 5 999 
7 500

13 283 

14497 

_

U  723 
230 

13 510 
30

3 042 

3 403

14 853
260 

16 611 
75

6 531
250 

8 740 
100

1228

1308

1 247 781 
9 240

1 377 737 
7 705

J a n u a r  b i a  M a i  1 9 2  8 (in  t  z a  1000 k g ;, u n te r  B erucksichtigung d e r B erichtigungen fu r J a n u a r  bis einschlieflUch A pril)

Rheinland-Westfalen . . . .  
Sieg-, Lahn-, D illgebiet u.

Oberhessen..............................
S c h le s ie n ..................................
Nord- Ost- u . M itteldeutsch

land ...........................................
Land S a c h s e n ..........................
Siiddeutschland u . Bayrische 

R heinpfalz..............................

2 661135

i  33 5 532

J

> 28

2 488 991

149 942 
226 007

331 654 
125 366

23 215

69 222 

^  3 553

58 8®8 

|  4 751 . 18 719

52 660

1 375
2 466

13 101
5 594

2 280

25 897

2 680

5 808 
2 825

782

1 969

|  4 687

5 359 055

162 342
232 831

578 546 
164175

122 128

5 282 346

170 859 
234 918

563 153 
245 766

128 105

Inges.: J a n u a r  bis M ai 1928
davon g e s c h a t z t ..................

Insges.: J a n u a r  bis M ai 1927 
davon g e s c h a t z t .................

2 996 667 

2 787 030

28

315

3 345175 
38 500 

3 580 518 
37 500

72 775 

67 974

63 589 
350 

56 621 
150

18 719 

17 832

77 476 
560 

71 963 
375

37 992 
650 

37 676 
500

6 656 

5 218

6 619 077 
40 060

6 625 147 
38 525

i) N ach  den E n n ittlu n g e n  des V ereins D eu tscher E isen- nnd  S tah l-Industrie lle r.



840 S tah l u n d  E isen . Statistisches. 48. Ja h rg . N r. 25.

Die Leistung der Walzwerke einschlieBlich der mit ihnen verbundenen Schmiede- und PreBwerke 
im Deutschen Reiche im Mai 19281).

Erzeugung in  Tonnen zu  1000 kg.

Sorten

R hein land 
und 

W estf alen

t

Sieg-, Lahn-, 
D illgebiet u. 
O berhessen

t

Schlesien

t

N ord-, O st- 
und  M itte l
deu tsch land

t

L and
Sachsen

t

Stid-
deu tsch land

t

i
D eutsches R eich insgesam t

1928

t

1927

t

M o n a t  M a i  1 9 2 8

H albzeug zum  A bsa tz  b e s tim m t . 82 155 1400 3 059 | 2 009 1 614 90 237 80 951

E is e n b a h n o b e rb a u s to f fe ................... 109 944 — 6119 7 796 123 859 149 151

F orm eisen  (iiber 80 m m  H ohe) 
u nd  U n iv e rs a le is e n ....................... 62 326 __ 22 464 8 705 93 495 110 703

S tabeisen  und  kleines F orm eisen 199 355 i  485 10 996 | 29 086 10 292 | 8 618 262 832 283 748

B a n d e is e n .............................................. 39 209 1 573 | 891 41 673 46 160

W a lz d ra h t .............................................. 84 987 6 382 2) | _  | — | 3) 91 369 94 522

G robbleche (4,76 mm u. dariiber) 53 784 7 223 | 12 033 | 3 052 76 092 102 304

M ittelbleche (von 3 bis u n te r 
4,76 m m ) .......................................... 11 462 1876 3 457 534 17 329 20 884

Feinbleche (von Uber 1 bis u n te r 
3 m m ) ....................... 16 664 10 521 2 041 1 453 30 479 33 442

F einbleche (von iiber 0,32 bis 
1 r a m ) ....................... 13 800 13 109 — 8 415 35 324 35181

F einbleche (bis 0,32 m m ) . . . . 4 286 5464) | _  | _ 4 832 5 348

W eiCbleche . . 10 637 | — | — | — | — 10 637 10 233

R óhren  . . . . 64 165 | — | 4 785 | — 68 950 66 866

Rollendes E isenbahnzeug  . . . . 12 257 | 852 | 2 333 15 442 16 055 |

Schm iedestiicke. . . . 16 339 | 1326 | 1061 394 19 120 23 718

A ndere Fertigerzeugn isse . 3 805 | 748 236 4 789 7 802

In sg esam t: Mai 1928 . 
davon  gesch a tz t

781 541
6 350

44 715 
750

30 956 79 420 29 919 19 908 986 459 
7100

-

In sgesam t: M ai 1927 . 
d a^on  g esch a tz t . . .

840 178 
6 350

48 023 36 398 91 981 43 742 26 746 — 1 087 068 
6 350

M o n a t  J a n u a r  b i s  M a i  1 9 2  8, u n te r  B eriicksich tigung  d e r B erich tigungen  fUr J a n u a r  b is  einschl. A pril.

H albzeug zum  A bsa tz  b es tim m t . 430187 | 5 345 | 23 455 | 14110 | 10175 483 272 378 437

E isenbahnoberbausto ffe  . . . 528 714 — 1 35 983 | 39 001 603 698 761 910
F orm eisen  (Uber 80 m m  H ohe) 

und U n iv e r s a le is e n ................... 328 838 — 145 634 42 674 517 146 500 254

S tabeisen und  kleines Form eisen 1059 910 I 22 871 | 60 793 | 136 244 | 54 583 | 53 823 1 388 224 1 303 396

B a n d e is e n ....................... 202 546 | 10 493 | 3 158 216 197 213 893
W a lz d r a h t ................... 458 466 | 35 2172) | — | —  | 3) 493 683 508 162

G robbleche (4,76 mm u. dariiber) 293179 | 37 804 | 52 995 | 11078 395 056 499 728
M ittelbleche (von 3 bis u n te r 

4,76 m m ) .......................................... 59 753 8 296 19 777 4 491 92 317 100 835
Feinbleche (von iiber 1 bis un te r 

3 m m ) ........................ 89 172 60 271 9165 10 940 169 548 155 688
Feinbleche (von  Iiber 0,32 bis 

1 m m ) . . . 65 800 72 151 — 47 800 185 751 170 757

Feinbleche (b is 0,32 m m ) . . . . 29 547 | 2 4404) | —  | _ 31 987 27 784

W e iC b le c h e ............................ 55 027 | | | | _ 55 027 54 547

R o h r e n ..................................... .... 325 864 | — | 21970 | — 347 834 327101

Rollendes E isenbahnzeug  . . . . 66 817 3 932 | 7 664 78 413 71 494

S chm iedestiicke ..................................... 94 857 6 811 I 6151 1 976 109 795 116136

A ndere F ertigerzeugn isse . . . . 22 640 5 908 1458 30 006 38 449
In sg esam t: J a n u a r  bis M ai 1928 

davon  g e s c h a t z t ............................
4 091 076 

31 750
241 461 

750
179 579 419 445 152 558 113 835 5 197 954 

32 500
-

In sgesam t: J a n u a r  bis M ai 1927 
d avon  g e s c h a t z t ............................

4 042 962 
31 750

234 838 178 977 430 533 216 276 124 985 — 5 228 571 
31 750

i)  N ach den  E rm ittlu n g e n  des V ereins D eu tsch er Eisen- u nd  S tah l-In d u strie lle r . *) E inschlieB lich S iiddeu tsch land  u nd  Sachsen. 3) Siehe
Sleg-, L ahn -, D illgeb ie t a n d  O berhessen. *) O hne Schlesien.
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Die Ruhrkohlenfórderung im Mai 1928.
Im  Monat Mai 1928 wurden insgesam t in  25 Arbeitstagen

9 087 122 t  K o h le  gefordert gegen 9 053 128 t  in 23 Arbeits
tagen im  April 1928 und 9 479 284 t  in 25 Arbeitstagen im Mai
1927. A r b e i t s t a g l i c h  betrug die Kohlenforderung 363 485 t 
gegen 393 614 t  im  April 1928 und 379 171 t  im  Mai 1927.

Die K o k s e r z e u g u n g  des Ruhrgebiets stellte sich im Mai 
1928 auf 2 292 759 t  ( t a g l i c h  73 960 t), im April 1928 auf
2 277 147 t  (t&glich 75 905 t), im  Mai 1927 auf 2 242 297 t  (taglich  
72 332 t). Auf den K okereien wird auch Sonntags gearbeitet.

D ie B r ik e t t h e r s t e l lu n g  hat im  Mai 1928 insgesam t 
258 012 t  betragen ( a r b e i t s t a g l i c h  10 320 t) gegen 263 309 t  
(11 448 t) im April 1928 und 258 988 t  (10 360 t) im Mai 1927.

D ie G e s a m tz a h l  d e r  b e s c h a f t ig t e n  A r b e it e r  stellte  
sich Ende Mai 1928 auf 386 943 gegen 395 711 Mann Ende April 
1928 und 409 370 Mann im Mai 1927.

Die Zahl der w egen Absatzm angels eingelegten F e ie r -  
a c h ic h te n  betrug im  Monat Mai 1928 —  nach Yorlaufiger B e
rechnung —  insgesam t 304 375 (arbeitstaglich 12 175) gegen  
8270 (arbeitstaglich 360) im  April 1928.

Die B e s t a n d e  a n  K o h le n , K o k s  u n d  P r e B k o h le  (Koks 
und PreBkohle in K ohle umgerechnet) stellten  sich Ende Mai 1928 
auf rd. 2,28 Mili. t  gegen 1,55 Mili. t  Ende April 1928. In  diesen  
Zahlen sind die in den Syndikatslagem  vorhandenen Yerhaltnis
maBig geringen Bestande einbegriffen.

GroBbritanniens Roheisen- und Stahlerzeugung im Mai 1928.
Die Zahl der im  Betrieb befindlichen H o c h o f e n  belief sich 

Ende Mai auf 148 oder 1 weniger ais zu Beginn des Monats. An

R o h e is e n  wurden im  Mai 601 0 0 0 1 gegen 563 900 t  im  April 1928 
und 731 600 t  im  Mai 1927 erzeugt. D avon entfielen auf H am atit 
196 100 t , auf basisches Roheisen 212 200 t , auf Giefiereiroheisen 
141 300 t  und auf Puddelroheisen 28 100 t . D ie H erstellung an 
S t a h l b l o c k e n u n d  S ta h lg u B  betrug 764 7 0 0 1gegen  654 4 0 0 1 
im  April 1928 und 898 800 t  im  Mai 1927.

Die Ergebnisse der polnisch-oberschlesischen Bergbau- und 
Eisenhuttenindustrie im April 19281).

G egenstand M arz 1928 
t

A p ril 1928 
t

S te in k o h le n ............................................... 2 593 585 2 219 791

147 313 138 479
6 945 6 406
1014 1303

575 753
Rohbenzol und H o m o lo g e n ................. 1897 1 759
Schwefelsaures A m m on iak ..................... 3 399 3 078
S te in k o h len b rik e tts .................................. 22 178 19 691

40 273 36 985
GuBwaren I I .  Schm elzung.....................

68 33174 647
.

Halbzeug zum V e r k a u f ..........................
49198Fertigerzeugnisse der Walzwerke . . . 

Fertigerzeugnisse aller A rt d e r Verfeine-
60 361

•

*) Z. Oberschles. B erg-H iittenm . V. 67 (1928) S. 398 ff.

W i r t s c h a f t l i c h e  R u n d s c h a u .

Y ere in  fiir d ie  b e rg b au lich en  In te re sse n  in E ssen .
Die Jahresberichte des Vereins fur die bergbaulichen Inter

essen Yerdienen nach ihrem  Inhalt immer die besondere Aufmerk- 
samkeit aller W irtschaftskreise. A uch der Bericht fiir das Jahr
1927 macht hiervor keine Ausnahme, weshalb auf seinen H aupt- 
inhalt kurz eingegangen sei.

Die deutsche S te in k o h le n fó r d e r u n g  belief sich 1927 auf 
153,60 Mili. t  (145,30 M ili. t  im  Yorjahre) und hat dam it in den 
jetzigen Grenzen unseres Landes ihren bisher hochsten Stand er
reicht. Gegenuber der Fórderung des jetzigen Reichsgebiets im  
Jahre 1913 ist eine Steigerung um  12,84 M ili. t  oder 9,13 % ein
getreten. D ie B r a u n k o h le n g e w in n u n g  erreichte im  Berichts
jahre 150,81 M ili. t  und hat gegen 1926 eine Steigerung um
11,66 Mili. t  oder 8,38 % erfahren. Der deutsche Steinkohlen- 
Y erb ra u ch  stieg von  95,12 Mili, t  im Jahre 1926 um  nicht weniger 
ais 26,30 % auf 120,13 Mili. t . Der Braunkohlenverbrauch hat 
sich gleichzeitig von  136,61 auf 149,97 Mili. t  gehoben. Im  
Gesamtkohlenverbrauch (Braunkohle auf Steinkohle umgerech
net) ist eine Steigerung von  150,03 Mili. t  auf 180,42 Mili. t  fest
zustellen. Auf den Kopf der Bevólkerung belief sich der Gesamt- 
kohlenYerbrauch im  Berichtsjahr auf 2,81 t  gegenuber 2,36 t  im  
Yorjahre; er hat da.mit eine Steigerung um 0,45 t  oder 19,07 % 
erfahren.

W enn der britische Bergarbeiterausstand dem R u h r b e r g 
bau  im Jahre 1926 eine fuhlbare Entlastung gebracht und es 
ermóglicht hatte, d ie Fórderung in der zw eiten Jahreshalfte ganz 
erheblich zu steigern, so gestaltete seine Beendigung im  \o v e m -  
ber/Dezember 1926 die Beurteilung der zukiinftigen E ntw ick
lung des europaischen K ohlenm arktes in  mehr ais einer H insicht 
durchaus unsicher. D iese Unsicherheit war nicht allein in  der Er- 
wartung begriindet, daB der englische Kohlenbergbau m it allen  
ihm zu Gebote stehenden M itteln die Riickgewinnung der ihm  
wahrend der langen Ausstandszeit verlorengegangenen Markte 
betreiben werde, sondern vor allem  auch darin, daB er durch die 
Xiederlage der Bergarbeiter und die in  ihrem Gefolge Yorge- 
nommene Yerlangerung der Arbeitszeit und Kurzung der Lóhne 
eine noch nicht abzusehende ErmaBigung seiner Selbstkosten  
werde erzielen konnen. So erschien denn anch die englische K ohle 
mit uberraschender Schnelligkeit wieder auf dem europaischen 
Markt. W enn es ihr trotz auBerordentlicher Anstrengungen nicht 
gelang, den A bsatz des Ruhrbergbaues von  Yomherein stark zu- 
ruckzudrangen, so ist dies vor allem  dem  TJmstand zuzuschreiben, 
daB das Rheiniseh-W estfalische K ohlen-Syndikat die Zeit des 
Ausstandes nicht zur Erzielung eigentlicher K onjunkturgewinne 
ausgenutzt, sondern Y i e l m e h r  Yersucht hat, bei mafiigen Preisen  
langfristige Abschliisse zu tatigen . A uf der andern Seite darf aber 
auch nicht iibersehen werden, daB der Ruhrbergbau seine W ett- 
bewerbsfahigkeit gegenuber der wieder auf dem  europaischen 
Kohlenmarkt erscheinenden englischen K ohle m it schwer w legen- 
den Preiszugestandnissen nnd dam it grofien geldlichen Opfern

x x v . „

hat erkampfen mussen. Anders hatte das im Yergleich zum Jahre
1925 erzielte giinstige Ergebnis der deutschen Kohlenausfuhr, 
auf das soeben schon hingewiesen wurde, nicht erreicht werden 
konnen.

D ie R u h r k o h le n f ó r d e r u n g  uberschritt im  Berichtsjahre 
m it 118 Mili t  erstm alig die Gewinnung des letztenYorkriegsjahres. 
Das Mehr belauft sich auf 3,46 Mili. t  oder 3,02 %; gegenuber 
dem Vorjahre betragt die Steigerung 5,80 MilL t  oder 5,17 °0 . 
In  erster Linie ist diese Zunahme noch ais eine Folgę des eng - 
lisehen Bergarbeiterausstandes anzusehen, was vor allem  au s  
der auBerordentlich hohen arbeitstaglichen Fórderung der ersten  
drei Monate des Berichtsjahres zu schlieBen ist. Im  Durchschnitt 
des Berichts jahres betrug die arbeitstagliche Fórderung 390 000 t .  
Sie war dam it um  10 000 t  oder 2 ,68%  gróBer ais im  Jahre 
1913. D ie K o k s e r z e u g u n g ,  die aus dem  englischen Berg
arbeiterausstand erst Y ie l spater ais die Kohlenforderung An- 
regung erhielt, war im  Jahre 1926 gegenuber der Kohlenforderung 
zuriiekgeblieben. Im  Berichtsjahr dagegen hat sie sich infolge 
der guten Beschaftigung der E isen schaffenden und yerarbeiten- 
den Industrie sehr giinstig entw ickelt. Sie belief sich auf 27,4 M ill.t 
gegenuber 25,27 Mili. t  1913 und hat dam it gegen das letzte Vor- 
kriegsjahr eine Steigerung um 2,15 Mili. t  oder 8,49 % erfahren. 
Am  hochsten war sie im  Dezember des Berichts jahres m it 2,50  
Mili. t  gegen 2,26 Mili. t  im  Januar. D ie tagliche Kokserzeugung 
hat Yon 73 000 t  im  Januar um  10,54 %  auf 81 000 t  im  Dezember 
zugenommen. D ie P r e B k o h le n h e r s t e l lu n g  hat sich auch im  
Berichtsjahre ungunstig entw ickelt. Sie belief sich auf 3,58 Mili. t  
gegenuber 3,75 Mili. t  im  \  orjahre und 4,95 M ili. t  1913. Zur 
H auptsache diirfte die erhebliche Abnahme in  der PreBkohlenher
stellung gegenuber der Yorkriegszeit auf der starken Steigerung 
der Pechpreise beruhen, wodurch die PreBkohle in  ihrer W ett- 
bewerbsfahigkeit m it gleichartigen Kohlensorten eine betracht- 
liche EinbuBe erleiden mufite.

D ie B e le g s c h a f t ,  die sich im  Januar auf 415 000 und im  
Februar auf 419 000 Mann belief, hat seitdem  eine standige A b
nahme erfahren und stellte sich im  Dezember auf 398 000 Mann. 
Im  Durchschnitt des Berichts jahres betrug sie 407 600 Mann und  
war dam it immer noch um  23 000 Mann oder 6 °/0 hoher ais 
im  Vorjahre. D ie Zahl der technischen A ngestellten stieg Y o n  

16 167 im  D urchschnitt des Jahres 1926 auf 16 333 im  D urch
schnitt des Berichts jahres, wahrend die Zahl der kaufm annischen  
A ngestellten  gleichzeitig Yon 7193 auf 7128 zuriickging.

D ie L a g e r b e s t a n d e ,  die ihren H óchststand im  Juni 1925 
m it. 9,44 Mili. t  zu verzeichnen hatten  und damals um  19,72 %  
iiber die Monatsfórderung hinausgingen, haben den niedrigen  
Stand, den sie E nde 1926 bei 1,65 M ili. t  erreicht hatten , im  B e 
richtsjahr im  w esentlichen beibehalten. Sie bew egten sich  
wahrend des Berichtsjahres insgesam t zwischen 1,96 M ili. t  
(Septem ber) und 1,37 Mili. t  (Februar).

106
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Zahlentafel 1. E ó r d e r u n g  u n d  A b s a tz  im  G e b ie t e  d e s  R h e in i s c h - W e s t f a l i s c h e n  K o h le n - S y n d ik a t e s .

M onats
durchschnitt 
bzw. Monat

Arbeits-
tage

Fórde

insges. 

1000 t

rung

arbeits
taglich
1000 t

Y erkaufsbeteiligung

, 1 ^  , 1 Prefi- 
Kohle1) Koks kohle

1000 t

Auf

von de 

Kohle1)

die YerŁ

Beteiligi

Koks

aufsbetei
kommend

™ g%

PreB-
kohle

igung in  
e r  A bsatz

1000 ti)

A nrechnung

davon 
be- 1 unbe- 

s tr i t t .  1 s tr i t t .  
G ebiet

Gesamtabsa 
Zechenselbs 

(Koks u. Pr< 
Kohle zurl

insges. 

1000 t

tz  einschl. 
rverbrauch 
?Bkohle auf 
ckgerechn.)

arbeits
taglich 
1000 t

1925 ................. 25^5 8 609 342 10 492 2175 576 57,81 42,58 43,81 6 028 2)1 778 2)4 547 8 478 336
1926 ................. 25i/2 9 264 367 11 230 2291 626 64,40 49,68 42,80 7 232 3 118 4114 9 627 382

1927:
Jan u a r . . . . 243/8 10 206 419 10 940 2397 614 69,13 51,96 45,18 7 563 3 324 4 239 10 384 426
F eb ruar. . . . 24 9 748 406 10 797 2165 605 67,40 57,72 44,86 7 278 3 083 4195 9 808 409
M a rz ................. 27 10 785 399 12 147 2398 681 61,95 45,17 40,20 7 526 3 032 4 494 10 447 387
A p r i l ................. 24 9 063 378 10 742 2402 622 57,89 42,33 33,35 6 218 2 572 3 646 8 859 369
M a i ................. 25 9 411 376 11190 2482 648 61,26 44,32 32,43

37,48
6 855 2 946 3 909 9 486 379

J u n i ................. 235/8 9 105 385 10 585 2402 617 60,64 41,98 6 419 2 633 3 786 9 115 386
J u l i ................. 26 9 615 370 11 637 2482 673 57,34 42,30 34,66 6 673 2 666 4 007 9 495 365
A ugust . . . . 27 9 859 365 12 088 2482 699 56,19 43,77 34,29 6 792 2 906 3 886 9 658 358
Septem ber . . 26 9 630 370 11 640 2402 673 57,79 45,73 33,11 6 727 2 765 3 962 9 548 367
O ktober . . . 26 9 921 382 11 653 2569 682 60,07 46,40 36,85 7 000 2 763 4 237 9 984 384
N oyem ber . . 241/4 9 750 402 10 889 2506 640 63,29 46,94 36,82 6 892 2 702 4190 9 870 407
Dezember . . 25 */, 10 066 397 11 384 2589 666 61,73 49,13 40,00 7 028 2 702 4 326 10152 400

zusammen 3025/ a 117 161 387 61,15 46,38 37,34 82 971 34 094 48 877 116 805 386
M onatsmittel 251/5 9 763 387 11 308 2440 652 6 914 2 841 4 073 9 734

A) Einschl. Koks und PreCkohle, auf Kohle um gerechnet. 2) Im  D urchschnitt d e r M onate Juni'—Dezem ber.

In  den K o h le n p r e is e n  sind seit Oktober 1926 keine Ver- 
anderungen mehr eingetreten. Der Preis fiir Fettfórderkohle, der 
ais Richtpreis anzusehen ist, belauft sich auf 14,87 J łJ l, was 
gegeniiber dem letzten Yorkriegsjahr m it 12,54 J łJ l  (einschlieB
lich 4 y2 %  Handelsnutzen) eine Steigerung von 18,58 % ergibt. 
Beriicksichtigt man, daB der Reichsindex fiir die Lebenshaltungs- 
kosten sich im Durchschnitt des Berichtsjahres auf 147,6 belauft, 
so ergibt sich, gemessen an der Kaufkraft des Geldes, ein Kohlen- 
preis von nur 80,30 % des Friedenspreises.

Das w i r t s c h a f t l i c h e  E r g e b n is  desRuhrbergbaues ist im  
Berichtsjahr keineswegs ais giinstig anzusehen. Von befriedigenden 
Gewinnen kann keine Rede sein, obgleich die starkę Steigerung 
der Fórderung eine entsprechende ErmaBigung der allgemeinen 
U nkosten auf die Fórdereinheit m it sich brachte. Was durch die 
ErmaBigung der allgemeinen Unkosten, wie auch die im Yergleich 
zu fruheren Jahren erheblich gesteigerte Leistung hatte gewonnen 
werden kónnen, ist durch die Erhohung der Bergarbeiterlóhne 
und die groBen K osten der Rationalisierung und Mechanisierung 
aufgezehrt worden. D ie yorjahrigen durchaus bescheidenen 
Dividenden konnten nicht einmal durchweg aufrechterhalten 
werden, und nach wie yor blieb eine Reihe von Gesellschaften 
ohne Ausbeute. Es ist sehr zu bedauern und gereicht der All- 
gem einheit keineswegs zum Vorteil, daB iiber den ais Schliissel- 
industrie so wichtigen Bergbau in der Oeffentlichkeit eine ganz 
und gar unbegriindete irrige Auffassung hinsichtlich der Gewinn- 
m óglichkeiten immer mehr Geltung gewinnt, eine Auffassung, die 
in erster Linie durch die Stimmungsmache der Arbeitnehmer- 
yerbande herbeigefiihrt worden ist. Es kann nicht oft genug heryor- 
gehoben werden, daB der Bergbau zum groBen Teil gezwungen 
ist, von der Substanz zu leben, da die von Fali zu Fali erzielten 
durchaus mafiigen Gewinne weniger auf wirklichen Ueberschussen 
beruhen, ais yielmehr nur auf Grund nicht ausreichender Ab- 
schreibungen und Riickstellungen ausgewiesen werden kónnen. 
Man yergiBt nur zu leicht, daB der Bergbau zur Fuhrung seines 
Betriebes eines auBerordentlich hohen stehenden K apitals bedarf, 
und daB eine gedeihliche und den jeweiligen wirtschaftlichen  
und technischen Yerhaltnissen entsprechende Entwicklung ledig
lich  dann gewahrleistet ist, wenn es gelingt, fiir die Erneuerung 
der W erksanlagen die unum- 
ganglich notwendigen, groBe 
M ittel erfordernden Riicklagen 
zu machen.

D ie A r b e i t s k o s t e n  haben 
im Berichtsjahr eine Zunahme 
um 5,73 % auf 10,15 JłM  er
fahren, die auf die im Monat Mai 
eingetretene Erhohung der Berg
arbeiterlóhne zuriickzufuhren ist.
D ie Hóhe der Arbeitskosten er
scheint um so bedenklicher, ais 
eine nennenswerte Steigerung der 
Leistung im  Berichtsjahr nicht 
eingetreten und ihre kunftige E n t
wicklung nicht abzusehen ist; 
die M óglichkeiten der R ationali
sierung und Mechanisierung sind 
jedenfalls weitgehend erschópft.
W enn bei diesen Yerhaltnissen

auch eine starkę Zuriickhaltung der Gewerkschaften in der Lohn- 
und Arbeitszeitfrage fiiglich hatte erwartet werden durfen, so 
zeigt doch die neueste Entwicklung wiederum nur allzu deutlich, 
daB im Arbeitnehmerlager die wahre Lage des Ruhrbergbaues noch 
immer nicht erkannt wird.

Ueber die T a t i g k e i t  des Rheinisch-W estfalischen Kohlen - 
Syndikats besagt der Bericht kurz folgendes. D ie Gesamtbeteili- 
gung belauft sich nach dem neuesten Stand (1. April 1928) auf 
165 Mili. t  und entfallt m it 137,3 Mili. t  auf die Verkaufs- und mit 
27,7 Mili. t  auf die Verbrauchsbeteiligung. D ie in der Verkaufs- 
beteiligung enthaltenen Beteiligungszahlen fiir Koks und PreB- 
kohle belaufen sich auf 36,2 Mili. und 8 Mili. t. D ie Zahlentafel 1 
gibt einen Ueberblick iiber die Entwicklung yon Fórderung und 
Absatz des Syndikats fiir das Berichtsjahr.

Ueber die Z w a n g s k o h le n l ie f  e r u n g e n  des Ruhrbergbaues 
gibt fiir das Berichtsjahr die Zahlentafel 2 AufschluB; fiir sich 
allein betrachtet, ermóglichen diese Zahlen indessen keinen rich- 
tigen  Vergleich m it den Verhaltnissen der zuruckliegenden Jahre, 
da seit dem Vorjahr Reparationskohle auch im  W ege des freien 
Vertrages bezogen werden kann. E in  yollgiiltiger Vergleich ist 
deshalb lediglich m óglich unter Hinzuziehung der Zahlen auch 
der freien Ausfuhr.

D ie A u B e n h a n d e ls b i la n z  hat sich gegeniiber dem Vor- 
jahre auBerst ungiinstig entw ickelt. D ie Steinkohlenausfuhr 
(einschl. Reparationslieferungen) ist von 38,04 auf 26,88 Mili. t 
zuriickgegangen, wahrend die Koksausfuhr eine Abnahme von 
10,36 auf 8,79 Mili. t  erfahren hat. An SteinpreBkohle wurden 
lediglich 751 000 t  gegeniiber 1,59 Mili. t  im Yorjahre ausgefiihrt. 
D ie Gesamtausfuhr (Koks, Braun- und PreBkohle auf Steinkohle 
umgerechnet) stellte sich im  Berichtsjahr (s. Zahlentafel 3) auf 
40,46 Mili. t  und hat dam it gegen das Vorjahr um 14,43 Mili. t 
oder 26,29 % abgenommen. Gegen das ais Normaljahr anzu- 
sehende Jahr 1925 w eist sie indessen eine Zunahme von 6,20 Mili. t 
oder 18,10 % auf.

Die folgenden Abschnitte II  und III  des Berichtes behandeln 
Fragen des V e r k e h r s  und der G e s e tz g e b u n g  und V e r w a l-  
t u n g ,  der Abschnitt IV  beschaftigt sich m it den L o h n -  und 
A r b e i t s  y e r h a l t n is s e n .

Zahlentafel 2. R e p a r a t io n s k o h le n l ie f e r u n g e n  a u s  d em  R u h r g e b ie t  im  J a h r e  1927.

M onat

Jan u ar . . 
F ebruar. . 
Marz . . . 
A p r il . . . 
Mai . . . 
Ju n i . . . 
J u li . . . 
A ugust . . 
Septem ber 
O ktober . 
N ovember. 
Dezember

zusam men

Frankreich

Kohle

151125 
136 819 
173 722 
150 665 
118 512 
101 658 

83 846 
79 830 
87 257 
86 098 
76 251 
76 050

1 321 833

Koks

993 
943 

1 016 
1 009 

996 
1 003 
1 062 
1 091 
1 978 
1 143 

692 
686

12 612

Belgien

Kohle Koks

Ita lie n

Kohle

204 799 
209 349 
230 983 
232 350 
228 813 
277 566 
339 302 
292 855 
253 642 
258 208 
256 680 
266 288

3 050 835

K oks

3021

3916

6937

Insgesam t

Kohle

4 372 t

Koks

355 924 993 357 197
346 168 3 964 351 250
404 705 1 016 406 008
383 015 1 009 384 309
347 325 4 912 353 622
379 224 1 003 380 510
423 148 1 062 424 510
372 685 1 091 374 084
340 899 1 978 343 435
344 306 1 143 345 771
332 931 692 333 818
342 338 686 343 217

zus.
(in Kohle 
um ger.1) 

t

4 397 731

) F iir Koks wurde ein Ausbringen von 75 %  angenommen.
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Z ahlen tafel 3. A u s f u h r  d e s  R h e i n i s c h - W e s t f a l i s c h e n  K o h l e n - S y n d i k a t s  i n  d e n  J a h r e n  1926 u n d  1927.

L ander

Kohle

t

1926

t

1927

Koks

t

1926

t

1927

PreBkohle

t

1926

t

1927

Holland. . . .
Irland ................
Frankreich1). . 
Belgien1) . . . 
Luxemburg . . 
RuBland . . . 
Schweiz. . . . 
Oesterreich . . 
Ita lien1) . . . 
Spanien. . . . 
Portugal , . .
M alta.................
Danemark . . 
Schweden . . 
Norwegen . . 
iibriges Europa

9 427 272 
852 232 

4 218 042 
3 035 863 

3 770 
165 946 
357 542 
212 439 

1 738 871 
397 609 
368 705 
123 200 
395 154 
(559 S96 
183 509 
544 210

6 265 497 
10 514

4 110 542
5 085 526

20 155 
22 123 

405 476 
194 059 

1246 375 
57 443 
99 484 
80 867 

123 944 
566 992 

87 982 
263 745

313 516 
466 336 
781 174 
123 570 

1 745 337 
12 819 

265 351 
25 439 

272 328 
43 837 

3 413 
832 

436 912 
669 923 
152 959 
182 022

257 231 
621 

2 290 252 
144 839 

2 207 597

318 221 
29 301 

242 915 
38 657 
4 750

291 306 
701 766 

99 840 
223 453

568 373 
29 704 
44 267 

348 420 
9 029 

15 721 
33 975 

575 
97 066 
15 650 
11 697 
11 821 
53 287 

603 
6 201 

50 480

330 880 
10 707 
59 868 
79 849

3 276

33 077 
840 

24 452 
9 001
4 766

5 691 
175

8 320

Insgesam t (Koks und PreBkohle 
auf Kohle um gerechnet)

t

1926

10 352 119
1 477 427 
5 260 273 
3 514 832
2 249 689 

196 844 
728 993 
245 582

2 177 310 
468 208 
383 842 
135 143 

1 oni (122 
1519 327 

385 315 
824 012

von der 
Gesamt- 
ausfuhr

°//o

31,19
4,45

15,85
10,59

6,78
0,59
2,20
0,74
6,56
1,41
1,16
0,41
3,03
4,58
1,16
2,48

t

1927

6 899 690
21 160

7 101 841 
5 344 678 
2 853 422

22 123 
843 883 
232 397 

1 580 300 
115 284 
109 959

80 867 
502 649 

1466 853 
215 982 
557 877

von der 
Gesamt- 
ausfuhr

°//o
23,06
0,07

24.25
18.25 

9,74 
0,08 
2,89 
0,80 
5,40 
0,39 
0,37 
0,29 
1,72 
5,01 
0,74 
1,91

Europa insgesam t

Algerien . . . 
Aegypten . . . 
iibriges A frika

22 684 560

451 217 
217 609 
198 288

A frika insgesam t

Sumatra . . 
Java . . . .  
iibriges Asien

867 114

3 028 
40 309 
12 024

18 640 725

418 591 
107 132 
151 857

5 495 768

412 
11 033 

5 396

6 850 749

10 477 
12 862 
6 050

1296 869

88 685 
70 865 
38 839

570 902

57 581 
28 621 

5 944

677 580

78 853 
2 021 

38 217

16 841

203 
154 

3 406

29 389

1 268 
787 

4 077

198 389

69 222

92 146

2 317

30 923 538

533 335 
296 950 
240 938

1071 223

3 288 
40 506 
80 075

93,18

1,61
0,89
0,73

27 948 965

484 997 
149 953 
165 082

95,45

1,66
0,51
0,56

3,23

0,01
0,12
0,24

800 032

80 479 
3 030 

45 574

2,73

0,27
0,01
0,16

Asien insgesam t
O zean ien ..............................
Yer. S taaten von A m erika 
iibriges N ordam erika . .
M itte lam erika ......................
Argentinien ......................
iibriges Siidamerika . . .

55 361 
502 

144 888 
9 300 

100 
405 206 
108 614

119 091 

1 016

210 402 
23 188

3 763 
19 300 

110 874 
11 533 
6 840 

15 480 
14 121

6 132 
5 647 

39 293
11 786

12 734
13 577

105 623

45 
29 764 
52 176

47 280 
305 
300 

19 719 
569

123 869 
25 246 

384 861 
23 432 
8 910 

452 435 
174 719

0,37
0,08
1,16
0,07
0,03
1,36
0,53

129 083 
7 240 

94 890 
15 391 

276 
244 869 

41120

0,44
0,02
0,33
0,05

0,84
0,14

A m erika insgesam t 668 108 234 606 158 848 77 390 187 608 68 173 1 044 357 3,15 396 546 1,36

G-esamtausfuhr 
R eparat ionsl ief e rang

24 275 645 
8 711 835

19 672 002 
4 372 668

5 694 520 
2 688 977

6 969 307 
19 549

1 752 088 
- 3)

733 538 
- 3)

33188 233 
12 159 241

100,00 29 281 866 
4 397 731

100,00

Auslandsabsatz insgesam t I 32 987 480 24 044 670 8 383 497 6 988 856 1752 ( 733 538 45 347 474 33 679 597

!) Ohne Reparationslieferungen. 2) F iir Koks w urde ein A usbringen von 78 % , fiir PreBkohle ein K ohlegehalt Yon 92 %  angenommen. 3) In  Stern- 
kohle enthalten.

Der V. Abschnitt befaBt sich m it der t e c h n is c h e n  
E n tw ic k lu n g  d e s  r h e in i s c h - w e s t f a l i s c h e n  S te in k o h le n -  
b e r g b a u e s , der im  Jahre 1927 ebenso wie in den beiden 
Vorjahren im Zeichen der „ R a t io n a l i s i e r u n g 11 stand, worunter 
ganz allgemein alle diejenigen MaBnahmen yerstanden sein 
sollen, die eine Betriebsselbstkosten-Verminderung, yerbunden 
mit einer Erleichterung der menschlichen Arbeit und Erhóhung 
der Betriebssicherheit zum Ziele haben. Hierher gehóren in 
erster L inie: Zusammenlegung von zwei oder mehr Schachtanlagen 
zu einer GroBfórderanlage, Ausschaltung von  Plózen, die abbau- 
unwiirdig sind, und starkęVermehrung der Gewinnungsmaschinen 
unter Steigerung der Leistungsfahigkeit und Betriebssicherheit 
der einzelnen Maschine.

Ebenso wie schon in den beiden Vorjahren hat auch im  Jahre 
1927 die maschinell gewonnene Fórdermenge wiederum ganz 
erheblich, namlich um fast 30 %, zugenommen, wahrend die 
durch Hand- und SchieBarbeit gewonnenen Kohlenmengen  
um 44,5 % zuriickgegangen sind. Es wurden 83 % der Forderung 
durch Maschinen gewonnen, und zwar 74,5 % m it Abbau
hammern allein, 5,5 % m it Abbauhammern und Schrammasehinen 
gemeinsam und 3 % m it Schrammasehinen allein. W ahrend die 
nur durch Abbauhammer gewonnenen Mengen gegen 1926 um  
38,5 % gestiegen waren, hat der Teil der Forderung, an dessen 
Gewinnung die yerschiedenen Schram maschinenarten beteiligt 
waren, insgesam t um 18,25 % abgenomm en. Dem entsprechend  
ist auch die Zahl der Abbauhammer gegen 1926 um 42 % ge
stiegen, wahrend diejenige der Schrammasehinen erheblich zu- 
riickgegangen ist, nam lich um mehr ais 20 % bei den yerschie- 
denen Arten.

Der A b b a u h a m m e r  hat dem nach se inen  Siegeszug durch 
den rheinisch-westfalischen Steinkohlenbergbau weiter fortge
setzt. Seine einfache Handhabung und hervorragende An- 
passungsfahigkeit an  die im  hiesigen Bezirk besonders abwechs- 
ungsreichen F lózverhaltnisse sow ie die Unabhangigkeit von  
schwierig durchzufuhrenden BetriebsmaBnahm en, welche die 
Schrammaschine erfordert, schlieBlich aber seine B etriebs
sicherheit, zu der auch die Verwendung guter W erkstoffe beige- 
tragen hat, sind a n  dem  Erfolge beteiligt. U m  den Vorteil der 
gróBeren Schlagkraft eines schweren Ham mers m it dem des ge
ringen Gewichts des leichten zu yereinigen, hat man neuerdings

yersucht, einzelne Ham merteile wie Zylindermantel und Griff 
aus dem durch seine Festigkeitseigenschaften ausgezeichneten  
Leichtm etall Duralumin herzustellen. Soweit sich bisher ein Urteil 
fallen laBt, seheint dieser W eg gangbar.

W enn die m it G r o B s c h r a m m a s c h in e n  u n d  K o h le n -  
s c h n e id e r n  gewonnenen K ohlenm engen bei gleichzeitiger Ab
nahme der Zahl dieser Maschinen gegen das Vorjahr nicht un- 
erheblich zuriickgegangen sind, so liegt das nicht allein an ihrer 
im Vergleich zu den Abbauhammern schwierigeren Handhabung 
und geringeren Anpassungsfahigkeit an die natiirlichen Verhalt- 
nisse, sondern bei ihrer Verwendung spielen auch betriebliche 
Organisationsfragen eine Hauptrolle. D ie schweren GroBschram
m aschinen und K ohlenschneider kónnen infolge ihrer hohen An- 
lage- und Betriebskosten nur an solchen Punkten wirtschaftlich  
arbeiten, die eine weitgehende Ausnutzung gewahrleisten.

Die B o h r h a m m e r  haben insgesamt gegen das Vorjahr 
keine nennenswerte Zunahme aufzuweisen, wahrend die Zahl der 
D r e h b o h r m a s e h in e n  weiterhin recht erheblich eingeschrankt 
worden ist. Ihr Ruckgang erklart sich daraus, daB die SchieB
arbeit in  der K ohle weiter abgenommen hat und einwandfreie 
Schneiden bisher noch nicht gefunden sind. Heryorzuheben ist 
noch die Werkstofffrage bei den Bohrern, die dahin entschieden  
worden ist, m óglichst einheitlich zusam m engesetzten Stahl zu 
yerwenden, der eine leichtere W armebehandlung in den Werk- 
statten  ermóglieht.

Ais weiteres F o r d e r m it t e l  im A bbau  haben in letzter Zeit 
auch die m eist durch Pfeilradmotore angetriebenen Fórderbander 
aus Gummi oder Stahlgliedern Eingang gefunden. D ie Lange der 
gegenwartig laufenden Bander, von  denen im Vorjahr nur ein ein- 
ziges in Betrieb war, laBt sich auf ungefahr 6000 m Nutzfórderlange 
annehmen, worin sich beide Bandarten ziemlich gleichmaBig teilen.

GroBe Sorgen bereitet dem Ruhrbergbau nach w ie vor die 
B e r g e v e r s a tz f r a g e ,  und zwar in erster Linie wegen der auBer
ordentlich hohen K osten und der Schwierigkeit, den Yersatz 
dem Abbau bei schnell fortschreitendem  Yerhieb folgen zu lassen. 
Eine Losung der Frage laBt sieh in  yielen  Fallen  nur auf die 
W eise finden, entweder den Yersatz auf m echanischem W ege 
einzubringen oder ihn wie im  englischen Steinkohlenbergbau  
in G estalt von Mauern oder unter Nachfiihrung yon  Blindórtern, 
also unter Ersparung yon  Bergen, nachzufiihren.
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W e s e n t l io h e  N e u e r u n g e n  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  A u f  b e r e i t u n g  

h a t t e  d a s  B e r ic h t s j a h r  n ic h t  a u f z u w e i s e n .  B e m e r k e n s w e r t  ist 

d e r  B a u  e in e r  n e u e n  R h e o w a s c h e  u n d  e in e r  Elotations-  u n d  Filter- 

a n l a g e  i m  B e z i r k ,  d ie  n a c h  U e b e r w i n d u n g  e in z e ln e r  Sch w ier ig-  

k e it e n  d u r c h a u s  zu fr ie d e n s t e lle n d  a r b e it e n . D e r  E i n b a u  y o n  

J a l o u s i e a p p a r a t e n  u n d  Z e n t r i f u g a l w in d s ic h t e r n  z u r  A b s a u g u n g  

d e s  fe in s t e n  K o r n s  b is  h e r a u f  z u  0 , 3  m m  ist b e i  d e r  M e h r z a h l  d e r  

A u f b e r e i t u n g s a n l a g e n  d u r c h g e f iih r t  w o r d e n .  D e r  a b g e s a u g t e  

S t a u b  w i r d  e n t w e d e r  d e r  K o h l e  t r o c k e n  w i e d e r  z u g e s e t z t , falls 

es  s ich  u m  K o k s k o h l e  h a n d e l t ,  o d e r  z u  B r e n n s t a u b  y e r m a h l e n  

o d e r  sc hlieB lic h  g e m e i n s a m  m i t  K o h l e n s c h l a m m ,  M it t e l p r o d u k t  

u n d  K o k s g r u s  a u f  g e e ig n e t e n  R o s t e n  u n v e r m a h l e n  y e r fe u e rt . 

D u r c h  d ie  A b s a u g u n g  d e s  fe in s te n  K o r n s  w i r d  e in e  e rh e b lic h e  

V e r m i n d e r u n g  d e r  M e n g e  a n  g e r in g w e r t ig e m  S c h l a m m  u n d  g le ich 

zeitig  e in  n ie d r ig e re r  W a s s e r g e h a l t  d e r  a u fb e r e it e te n  F e in k o h l e  

erzielt.

D i e  z e itw e is e  se h r  h o h e n  P e c h p r e is e  h a t t e n  V e r s u c h e  m it  

B r i k e t t i e r u n g s v e r f a h r e n  v e r a n la B t , b e i  d e n e n  k e i n  o d e r  n u r  

e in  g e r in g e r  P e c h z u s a t z  erfo rde rlich  ist. V o n  d e n  ge p r iift e n  y e r 

f a h r e n  w u r d e  d a s  v o n  G r o B m a n n  ais b r a u c h b a r  e r k a n n t ,  d e r  ais 

B i n d e m i t t e l  S u lfit la u g e  u n d  n u r  g a n z  u n e r h e b l ic h e  M e n g e n  P e c h  

y e r w e n d e t .  D i e  B r ik e t t s  w e r d e n  in  T e l le r o fe n  l a n g e r e  Z e it  hin- 

d u r c h  a u f  2 2 0 °  e rh itzt  u n d  d a d u r c h  w e t t e r b e s t a n d i g  g e m a c h t ,  

d a B  d ie  S u lf it la u g e  h ie rb e i un lo s lic h  w i r d .  D i e  a u f  diese  W e i s e  

h ergestellten  B r ik e t t s  h a b e n  y o r  d e n je n ig e n  m it  7  b is  8  %  Pech-  

g e h a lt  d e n  V o r z u g ,  d a B  sie r a u c h fr e i  y e r b r e n n e n . D a  d ie  P e c h 

p reise  seit e in ige r  Z e it  e r h e b l ic h  h e r u n t e r g e g a n g e n  s in d , d a s  G roB-  

m a n n - V e r f a h r e n  d a h e r  n ic h t  w irt sc h a ft lic h e r  ist ais d a s  b ish e r  

iibliche  u n d  d ie  P e c h b r ik e t t s  a u B e r d e m  g r o B er e  W e t t e r b e s t a n d ig -  

k e it  a is  d ie  S u lfitb r ik e tts  h a b e n ,  ist es b ish e r  i m  B e z i r k  n ic h t  z u r  

A n w e n d u n g  g e k o m m e n .

T r o t z  d e r  e r h e b l ic h e n  V o rte ile , d ie  e in e  T r o c k n u n g  d e r  

K o k s k o h l e  i n  y ie le n  F a l l e n  m it  sich  b r in g t 1), s in d  i n  d e r  Berichts-  

ze it  n e u e  m e c h a n i s c h e  T r o c k e n a n l a g e n  n u r  in  se h r  g e r in g e r  Z a h l  

u n d  t h e r m i s c h e  u b e r h a u p t  n ic h t  m e h r  g e b a u t  w o r d e n .  D i e s  be- 

r u h t  w o h l  i n  erster L i n i e  d a r a u f ,  d a B  d ie  b ish e r  y e r w e n d e t e n  

schn ell l a u f e n d e n  Z e n t r i f u g e n  e in e n  se h r  h o h e n  K r a f t b e d a r f  h a b e n ,  

b a l d  in  d e n  Z a r g e n  y e r s c h m u t z e n  u n d  schlieBlich  n o c h  e in e  unver-  

w e r t b a r e  T r u b e  e r g e b e n . D a b e i  ist d ie  L e i s t u n g  y e r h a l t n is m a B i g  

g e r in g . V o r  d e r  E r r i c h t u n g  e ine r  t h e r m i s c h e n  T r o c k n u n g s a n l a g e  

a n d e rs e its  s c h e u e n  d ie  m e is t e n  W e r k e  w e g e n  d e r  h o h e n  A n lag e -  

k o s t e n  z u r u c k ,  o b w o h l  sich  d ie  W ir t s c h a f t l ic h k ie t  i m  B e t r ie b  

n a c h w e i s e n  laB t.

I m  B e r ic h t s ja h r  s in d  e in e  g a n z e  R e i h e  g r o B e r  K o k e r e i e n  

a n  Stelle  d e r  teilw eise  se h r  v e r a lte t e n  u n d  u n w ir t s c h a ft l ic h  

a r b e it e n d e n  k le in e n  A n l a g e n  teils in  B e t r ie b  g e n o m m e n ,  teils 

z u  b a u e n  b e g o n n e n  w o r d e n .  D i e  b is h e r ig e n  E r f a h r u n g e n  h a b e n  

d a z u  gefiihrt , d a B  es  i m  a l l g e m e in e n  a m  w irt sc h a ft lic h s te n  ist, 

B a t t e r ie n  z u  e rr ic h t e n , d ie  a n  je d e r  Se ite  d e s  i n  d e r  M it t e  befind-  

l ic h e n  K o k s k o h l e n t u r m s  je  6 5  b is  7 0  O e f e n  e n t h a l t e n  u n d  be i 

e t w a  2 0 s t iin d ig e r  G a r u n g s z e i t  in n e r h a l b  2 4  S t u n d e n  m i t  je  

e i n e m  M a s c h i n e n s a t z ,  also  e i n e m  F i i l l w a g e n , e i n e r  A u s d r u c k -  

m a s c h i n e  u n d  e i n e m  L o s c h w a g e n  n a c h  b e s t i m m t e m  F a h r p l a n  

s a m t lic h  g e d r iic k t  w e r d e n  k o n n e n .  B e i  rich tig  b e m e s s e n e m  Ofen-  

in h a lt  la s s e n  s ich  i n  e in e r  s o lc h e n  B a tt e r ie  o h n e  w eite r e s  bis  z u  

5 0 0  0 0 0  t  K o k s  ja h r l ic h  e r z e u g e n .

V o n  A b h i t z e ó f e n  h a t  m a n  a u f  allen  n e u e n  K o k e r e i e n  g r u n d - 

sa tzlic h  A b s t a n d  g e n o m m e n ;  n e u e r d in g s  w e r d e n  a u e h  O e f e n  m it  

S c h w a c h g a s b e h e i z u n g  e in g e fu h r t . S ie  h a b e n  d e n  V o rt e il , d a B  d a s  

g e s a m t e  R e i c h g a s  fiir d ie  G a s f e r n v e r s o r g u n g  z u r  V e r f i i g u n g  g e 

stellt w e r d e n  k a n n ,  w a h r e n d  d ie  sc h le c h t  a b s e t z b a r e n  m ind er-  

w e r t ig e n  B r e n n s t o f fe , w i e  K o k s g r u s  u n d  K l e i n k o k s  d u r c h  ih re  

U m w a n d l u n g  i n  G e n e r a t o r g a s  z u r  B e h e i z u n g  d e r  O e f e n  Y e r w e n 

d u n g  f in d e n .

A i s  L ó s c h -  u n d  V e r l a d e v o r r i c h t u n g e n  w e r d e n  b e i  d e n  

n e u e n  A n l a g e n  fas t  d u r c h w e g  L o s c h w a g e n  y e r w e n d e t ,  in  d ie  d e r  

g l i ih e n d e  K o k s k u c h e n  m i t  H i l f e  e ine s  F iih r u n g s s c h ild e s  stiirzt, 

u m  d a n n  u n t e r  e i n e m  L ó s c h t u r m ,  d e r  gle ich ze itig  d e n  sich  bilden- 

d e n  D a m p f  n a c h  o b e n  a b f u h r t ,  a b g e b r a u s t  z u  w e r d e n ,  u n d  z w a r  

n a c h  g e n a u e r  Z e i t b e m e s s u n g  m i t  H i l f e  d e r  S t o p p u h r  z u r  E r z i e l u n g  

e in e s  b e s t i m m t e n ,  m o g lic h s t  g e r in g e n  W a s s e r g e h a l t e s . D e r  ab- 

g e lo s c h te  K o k s  g e la n g t  d a n a c h  m e is t  a u f  e in e  R a m p ę ,  u m  y o n  

d o r t  d u r c h  e in  F ó r d e r b a n d  z u r  Sieb- u n d  B r e c h a n l a g e  g e f a h r e n  

z u  w e r d e n .  D i e  t r o c k e n e  K o k s k i i h l u n g  ist b e i  d e n  n e u e n  A n l a g e n  

z w a r  m e is t  n o c h  n ic h t  au s g e fiih r t , a b e r  w e n ig s t e n s  y o r g e s e h e n  

w o r d e n .  W e g e n  d e r  h o h e n  A n l a g e k o s t e n  u n d  d e r  M ó g l ic h k e i t ,  

d u r c h  p l a n m a B i g  d u r c h g e f iih r te s  L ó s c h e n  e in e n  K o k s  z u  e r z e u g e n , 

d e r  w e n i g e r  W a s s e r  e n t h a l t  ais b ish e r  h a n d e ls iib l ic h  w a r ,  h a t  m a n  

v o n  d e r  A u s f i i h r u n g  de r a rt ig e r  A n l a g e n  i n  g r ó B e r e m  A u s m a B e  

a b g e s e h e n .

A u f  d e m  G e b i e t e  d e r  G e w i n n u n g  d e r  N e b e n e r z e u g -  

n i s s e  w e i s e n  d ie  k u r z l ic h  g e b a u t e n  A n l a g e n  k e in e  grundsatz-  

l ic h e n  N e u e r u n g e n  a u f .  I n  e in e r  G r o B k o k e r e i  d e s  B e z ir k s  ist m a n  

d a y o n  a b g e g a n g e n ,  d a s  A m m o n i a k ,  w i e  a l l g e m e in  liblich, m it  

H o r d e n w a s c h e r n  a u s z u w a s c h e n .  M a n  y e r w e n d e t  d o r t  ro tierende  

W a s c h e r  ( F e l d w a s c h e r ) ,  d i e  d e n  V o r t e il  g e r in g e r  A b m e s s u n g e n  

h a b e n .  O b  b e i  d i e s e n  a b e r  d i e  h o h e n  K o s t e n  fiir d ie  a u fzu w en -  

d e n d e  K r a f t  z u m  Z e r s t a u b e n  d e s  W a s s e r s  i m  W a s c h r a u m  n ic h t  

d e n  n ie d r i g e n  K a p i t a l d i e n s t  w i e d e r  a u f h e b e n ,  m u B  n o c h  abge- 

w a r t e t  w e r d e n .

Z u r  Y e r w i r k l i c h u n g  d e r  b e r e it s  i m  y o r ig e n  J a h r e s b e r ic h t 1} 

e r w a h n t e n  g r o B e n  b r e n n s t o f f t e c h n i s c h e n  u n d  c h e m i s c h e n  

A u f g a b e n  d e s  r h e in isc h - w e s tfa lisc h e n  B e r g b a u e s  s i n d  n e b e n  d e r  

s c h o n  b e s t e h e n d e n  A .- G .  fiir K o h l e y e r w e r t u n g  n o c h  w e ite r e  Ge- 

se llsch afte n , n a m l i c h  d ie  R u h r c h e m i e  (friiher  K o h l e c h e m i e )  A .- G . ,  

u n d  d ie  A .- G .  fiir S t e i n k o h l e y e r e d e l u n g  u n d  Steinko hlever-  

fliissig u n g  g e g r i in d e t  w o r d e n .  D i e  A .- G .  fiir K o h l e y e r w e r t u n g  

h a t  ih r  z u n a c h s t  g e s te c k t e s  Z ie l ,  d i e  G a s f e r n y e r s o r g U n g  a u f  e ine  

R e i h e  w e it e r g e le g e n e r  S t a d t e  i m  I n d u s t r i e b e z i r k  a u s z u d e h n e n ,  

m i t  g u t e n  E r g e b n i s s e n  t a t k r a ft ig  y e r fo lg t . H e r y o r z u h e b e n  ist 

h ie r  b e s o n d e r s  d e r  V e r t r a g  m i t  d e r  S t a d t  H a n n o y e r ,  d e r  insofern  

v o n  W i c h t i g k e i t  ist, a is  h ie r m it  d e r  erste  g r o B e  S c h r itt  z u m  Vor- 

d r i n g e n  d e s  G a s f e r n y e r s o r g u n g s n e t z e s  n a c h  d e m  O s t e n  g e m a c h t  

ist. D i e  n e u  g e g r i in d e t e  R u h r c h e m i e  A .- G .  h a t  m i t  d e r  E r r ic h t u n g  

e in e r  S t ic k s t o f f a b r ik  n a c h  d e m  C a s a le - V e r f a h r e n  b e i  S t e r k r a d e  

fiir e in e  J a h r e s e r z e u g u n g  v o n  1 6  0 0 0  t  b e g o n n e n .  V o n  e ine r  Berg- 

w e r k s g e s e lls c h a ft  d e s  B e z i r k s  ist d e r  B a u  e in e s  w e it e r e n  Stick- 

st o ffw e r k e s  a u f g e n o m m e n  w o r d e n ,  d a s  n a c h  d e m  Y e r f a h r e n  v o n  

C l a u d e  a r b e it e n  soli u n d  z u n a c h s t  fiir e in e  L e i s t u n g  v o n  1 5  0 0 0  t 

y o r g e s e h e n  ist. S c h l ie B l ic h  s i n d  a u f  z w e i  Z e c h e n  d ie  s c h o n  im  

y o r ig e n  B e r i c h t  e r w a h n t e n  n a c h  d e m  M o n t - C e n is - V e rfa h r e n  

a r b e it e n d e n  S t i c k s t o f f a n l a g e n  fiir e in e  E r z e u g u n g  v o n  4 0  0 0 0  t 

ja h r l ic h  a u s g e b a u t  w o r d e n .  D i e  A .- G .  fiir S t e i n k o h l e y e r e d e l u n g  

u n d  S t e in k o h le y e r fl iis s ig u n g  sc h lie B lic h  h a t  i m  B e r ic h t s ja h r  d a 

m i t  b e g o n n e n ,  i n  D u is b u r g - M e id e r i c h  d i e  erste  G r o B a n l a g e  zu r  

S t e i n k o h l e - H y d r i e r u n g  n a c h  d e m  V e r f a h r e n  y o n  B e r g i u s  fiir e in e n  

J a h r e s d u r c h s a t z  v o n  3 0  0 0 0  t  K o h l e  u n d  T e e r  z u  e rr ic hte n .

D i e  G e m e i n s c h a f t s a r b e i t  i m  V e r e i n  fiir d ie  bergbau-  

l ic h e n  I n t e r e s s e n  w u r d e  g e g e n u b e r  d e m  V o r j a h r  t ro tz  d e s  b e s t e h e n 

d e n  M a n g e l s  a n  A r b e it s k r a f t e n  n o c h  w e i t e r  a u s g e b a u t .  I m  B e r ic h t s 

ja h r e  h a b e n  z w a r  d i e  H a u p t a u s s c h i i s s e  n ic h t ,  d a g e g e n  a b e r  die  

b e s t e h e n d e n  U n t e r a u s s c h i is s e  a n  Z a h l  z u g e n o m m e n .  D i e  dre i 

n e u g e g r i in d e t e n  U n t e r a u s s c h iis s e  d e s  A u s s c h u s s e s  fiir Bergtech-  

n i k ,  n a m l i c h  d ie  A r b e it s a u s s c h iis s e  fiir B e r g e y e r s a t z ,  fiir G ru b e n -  

a u s b a u  u n d  fiir P r e B l u f t  u n d  E l e k t r i z i t a t  i m  U n t e r t a g e b e t r ie b  

h a b e n  n a c h  A u f s t e l l u n g  u m f a n g r e i c h e r  A r b e i t s p r o g r a m m e  ihre  

T a t i g k e i t  a u f g e n o m m e n .

D i e  i m  H e r b s t  1 9 2 7  i n  B e r l i n  y e r a n s ta lt e t e  W e r k s t o f f t a g u n g  

m i t  ih re r  i ib e r a u s  l e h r r e ic h e n  W e r k s t o f f s c h a u  h a t  z u r  G r i in d u n g  

e in e s  W e r k s t o f f  a u s s c h u s s e s  V e r a n l a s s u n g  g e g e b e n ,  d e r  i n  e in z e ln e n  

A r b e it s a u s s c h i is s e n  b e s o n d e r s  d ie  F r a g e  d e r  V e r w e n d b a r k e i t  

k u p fe r le g ie r t e r  S t a h l e  b e i  y o r h a n d e n s e i n  y o n  s a lzh a lt ig e n  G ru be n -  

w a s s e r n ,  v o n  L e ic h t m e t a l l ,  b e s o n d e r s  D u r a l u m i n  fiir F o r d e r k ó r b e , 

F o r d e r w a g e n ,  A b b a u h a m m e r  u s w .  u n d  sc h lie B lic h  g e e ig n e te r  

S t a h l e  fiir B o h r e r ,  S p it z e is e n , S c h r a m m e i B e l  u n d  so n st ig e  W e r k 

z e u g e  z u  p r i ife n  h a b e n  w i r d .  D i e  s c h o n  1 9 2 6  a u f g e n o m m e n e  

M it a r b e it  a n  A u f g a b e n ,  d ie  s ic h  d e r  A u s s c h u B  fiir w irtsc h aftlic h e  

F e r t i g u n g  b e i m  R e i c h s k u r a t o r i u m  fiir W i r t s c h a f t l ic h k e it  u n d  de r  

R e i c h s a u s s c h u B  fiir L i e f e r b e d i n g u n g e n  gestellt  h a b e n ,  ze itigen  

w e i t e r h i n  g u t e  F r iic h t e .

D e r  V I .  A b s c h n i t t ,  A l l g e m e i n e s ,  b e h a n d e l t  U n f a l l e  so 

w i e  d a s  G r u b e n r e t t u n g s -  u n d  - sich erh e itsw e se n , d ie  b e r g b a u l ic h e n  

V o r s c h r if t e n , A r b e it s z e it f r a g e n , B e r g s c h a d e n ,  p l a n m a B i g e  A u s 

b i l d u n g  d e s  b e r g m a n n i s c h e n  N a c h w u c h s e s  s o w ie  so zia le  F r a g e n  

y e r s c h ie d e n s t e r  A r t .

V o m  R o h e i s e n m a r k t .  —  D e r  R o h e i s e n - V e r b a n d  h a t  d e n  yer
k a u f  fiir d e n  M o n a t  J u l i  1 9 2 8  z u  u n y e r a n d e r t e n  P r e is e n  a u f 

g e n o m m e n ;  a u e h  d i e  Z a h l u n g s b e d i n g u n g e n  h a b e n  k e i n e  A e n d e 

r u n g  e r f a h r e n .

D i e  L a g e  d e r  ó s t e r r e i c h i s c h e n  E i s e n i n d u s t r i e  i m  1 .  y i e r t e l j a h r
1 9 2 8 .  —  I n  d e r  B e r ic h t s z e it  w a r  d i e  B e s c h a f t i g u n g  giinstig . D i e  

E r z e u g u n g  a n  R o h e i s e n  h ielt  s ic h  u n g e f a h r  a u f  d e m  gle ich en  

S t a n d e  w i e  i m  le t zt e n  V ie r t e l ja h r  1 9 2 7 ;  d ie  L e is t u n g s f a h i g k e it  der  

y o r h a n d e n e n  H o c h o f e n a n l a g e n  w u r d e  m i t  e t w a  6 5  %  a u s g e n u t z t . 

D i e  H e r s t e l l u n g  a n  R o h s t a h l  u n d  a n  W a l z e i s e n  w e is t  g e g e n u b e r  

d e n  V o r m o n a t e n  e in e  w e i t e r e  Z u n a h m e  a u f  u n d  erre ich te  e ine  in  

d e r  N a c h k r i e g s z e i t  b is h e r  n o c h  n ic h t  y e r z e ic h n e t e  H o h e .  D i e  

R o h s t a h l e r z e u g u n g  belief  s ic h  a u f  e t w a  8 7  %  d e r  L e is t u n g s f a h i g 

k e it .
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D a s  Y e r h a l t n is  z w i s c n e n  I n l a n d s a u f t r a g e n  u n d  A u s la n d s -  

b e ste llu n g e n  h a t  s ic h  in  d e r  E is e n in d u s t r ie  z u g u n s t e n  d e r  e rs te r e n  

y e r s c h o b e n . O b w o h l  d e r  in l a n d i s c h e  B e d a r f  a n  Stab-  u n d  F o r m 

eisen i m  M a r z  e in e n  le ic h t e n  R i i c k g a n g  z u  y e r z e i c h n e n  h a t t e , 

e rfuh r d a n k  d e r  y e r s t a r k t e n  B a u t a t i g k e i t  d e r  B u n d e s b a h n e n  d e r  

B e s c h a f t ig u n g s s t a n d , i n s b e s o n d e r e  a u f  d e n  W a l z e n s t r a B e n  f u r  

S c h w e r e is e n , k e in e  n e n n e n s w e r t e  E i n b u B e .  D e r  I n l a n d s b e d a r f  a n  

W a l z d r a h t  ze ig t e  j e d o c h  e in e  d e r a r t ig e  A b s c h w a c h u n g ,  d a B  d ie  

E r z e u g u n g  i m  M a r z  e i n g e s c h r a n k t  w e r d e n  m u B t e .

D i e  W e l t m a r k t p r e i s e  w i e s e n  z u  J a h r e s b e g i n n  e in e  le ichte  

B e s s e r u n g  a u f ,  d ie  j e d o c h  i n  d e r  F o l g ę  k e i n e  F o r t s c h r it t e  m a c h t e ;  

eine S t e ig e r u n g  d e r  A u s f u h r  e r s c h ie n  d a h e r  n ic h t  v e r l o c k e n d .

B e z u g l i c h  d e r  M a r k t l a g e  i n  d e r  E d e l s t a h l i n d u s t r i e  ist z u  

b e r ich te n , d a B  in fo lg e  v o n  S t r e ik s  u n d  s o n s t ig e n  B e u n r u h i g u n g e n  

ein  g e w is se r  A u s f a l l  i m  B e s t e l l u n g s e i n g a n g  a u s  D e u t s c h l a n d  z u  

Y e r ze ic h n e n  w a r ,  d o c h  k a n n  y o n  e i n e m  a l l g e m e i n e n  K o n j u n k t u r -  

riick g an g  n ic h t  g e s p r o c h e n  w e r d e n .  E s  ist z u  e r w a r t e n ,  d a B  d e r  

a llg e m e in  g u t e  G e s c h a f t s g a n g  i n  D e u t s c h l a n d  u n d  s e in e  g iin s tig e n  

R i i c k w i r k u n g e n  a u f  d i e  ó s te r re ic h is c h e  M a r k t l a g e  n o c h  w e it e r  

e rh alten  b le ib e n . D i e  g iin s tig e  W i r t s c h a f t s l a g e  h a t  s ich  a u f  d ie  

Preise n ic h t  a u s g e w i r k t ;  i n  d e r  B e r ic h t s z e it  ist i n  d e r  Preisgestal-  

t u n g  so g a r  e in e  w e it e r e  Y e r s c h l e c h t e n i n g  e in g e t r e t e n .

U e b e r  d e n  B e s c h a f t i g u n g s g r a d  in  d e n  M o n a t e n  J a n u a r  bis 

M a r z  1 9 2 8  in  d e n  d r e i  G r u p p e n  d e r  E isen-  u n d  S t a h l g e w i n n u n g  

g ib t  n a c h s t e h e n d e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  A u f s c h l u B .  

B e s c h a f t i g u n g s g r a d  ( in  %  d e r  Y o l l b e s c h a f t i g u n g ) :

Januar Februar Marz
1928

B o h e i s e n e r z e u g u n g ....................... 7 1 , 2 6  6 8 , 2 0  7 2 , 2 2

R o h s t a h l e r z e u g u n g ....................... 8 8 , 3 1  8 5 , 8 3  8 8 , 3 6

W a lz z e u g h e r s t  eli l i n g ....................... 9 4 , 8 8  9 4 , 8 4  1 0 1 ,1 5

E r z e u g u n g ,  V e r k a u f s p r e is e  u n d  L ó h n e  stellten  s ic h  w i e  f o l g t :

I V .  I .

E r z e u g u n g  i n  T o n n e n :  i 927 e r t e l j  aŁi 928
E is e n e rz e  ..................................................................  4 5 6  7 3 3  4 2 4  9 5 5

Stein- u n d  B r a u n k o h l e  .................................  9 1 9  9 7 9  9 2 1  9 7 4

R o h e i s e n ........................................................................ 1 1 4  8 0 0  1 1 4  1 3 9

S t a h l .............................................................................. 1 4 0  0 7 0  1 5 7  6 7 8

W a lz-  u n d  S c h m i e d e w a r e ............................  1 0 1  1 1 8  1 2 1  7 5 3

D u r c h s c h n i t t l i c h e  V e r k a u f s p r e i s e  je  t  in  S c h illin g :

I V  I .

V i e r t e l j a h r  

1927 1928

B r a u n k o h l e  (ste irisch e  W u r f e l )  . . . .  3 4 , 0 0  3 4 , 0 0

R o h e i s e n  ...............................................................  1 6 2 , 0 0  1 6 2 ,0 0

K n u p p e l ....................................................................  2 4 7 ,o O  2 4 7 , 5 0

S ta be ise n  ...............................................................  3 1 0 , 0 0  3 1 0 , 0 0

F o r m e i s e n ...............................................................  3 3 0 , 0 0  3 3 0 , 0 0

W a l z d r a h t ...............................................................  3 0 6 , 5 0  3 1 6 , 5 0

S c h w a r z b l e c h e  ( 0 , 3  b is  2  m m ) . . . .  4 6 9 , 0 0  4 7 1 , 8 0

M ittelblech e  (iiber 2  b is  5  m m )  . . . 3 5 5 , 2 0  3 8 3 , 6 0

A r b e i t e r y e r d i e n s t  je  S c h ic h t  i n  S c h il l in g :

K o h l e n b e r g b a u :  H a u e r ................................... 8 ,4 1  8 , 3 6

T a g a r b e i t e r ................... 7>01 7 ,4 1

E r z b e r g b a u :  H a u e r .........................................  1 0 , 1 9  8 , 4 8

E i s e n :  A r b e i t e r ....................................................  9> 21 8 , 8 5

S t a h l : A r b e i t e r ....................................................  1 0 , 0 0  9 , 7 4

D i e  f r a n z ó s i s e h e  E i s e n i n d u s t r i e  i m  J a h r e  1 9 2 7 .  —  I n  i h r e m

B e r ic h t  a n  d ie  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  v o m  1 0 .  M a i  1 9 2 8  stellt d ie  

L e i t u n g  d e s  „ C o m i t e  d e s  F o r g e s  d e  F r a n c e 11 z u n a c h s t  fest , 

d a B  d ie  W i r t s c h a f t s k r is e  d e s  J a h r e s  1 9 2 7  w e d e r  d ie  H e f t i g k e i t  

n o c h  d e n  U m f a n g  e rre ich t  h a b e ,  d ie  m a n  b e fiirc h te t  h a t t e . A l l e r 

d in g s  sei d e r  I n l a n d s v e r b r a u c h  z u r i i c k g e g a n g e n ;  y o n  e in e r  R o h -  

e is e n e r z e u g u n g  v o n  9  2 9 8  0 0 0  t u n d  e in e r  R o h s t a h l e r z e u g u n g  y o n

8  2 7 6  0 0 0  t g e g e n  9  4 3 1  0 0 0  t  b z w .  8  4 3 0  0 0 0  t i m  V o r j a h r e  h a b e  

der  h e i m i s c h e  M a r k t  n u r  5 3  %  a u f z u n e h m e n  y e r m o c h t  g e g e n u b e r  

6 6 %  i m  J a h r e  1 9 2 6 .  U m  d i e s e n  A u s f a l l  w e t t z u m a c h e n ,  o h n e  d ie  

Eisen- u n d  S t a h l e r z e u g u n g  i n  e in e r  d i e  W i r t s c h a f t l ic h k e it  aus- 

s c h l ie B e n d e n  W e i s e  e i n s c h r a n k e n  z u  m u s s e n ,  h a b e  m a n  d e r  A u s 

f u h r  g r o B er e  A u f m e r k s a m k e i t  g e s e h e n k t  u n d  sie y o n  3  6 2 3  0 0 0  t 

a u f  4  9 2 1  0 0 0  t  o d e r  u m  1 3 0 0  0 0 0  t s te ig e r n  k o n n e n ,  o b w o h l  d ie  

S e lb s tk o s te n  i m  Y e r g l e i c h  z u m  V o r j a h r e  f u h l b a r  g e s t i e g e n  se ie n . 

D i e  E r z e u g u n g  a n  R o h e i s e n  u n d  -stahl h a b e  z ie m l ic h  g l e i c h m a B i g  

a u fr e c h te r h a lt e n  w e r d e n  k o n n e n ;  a n  R o h e i s e n  s e ie n  m o n a t l i c h  

7 7 4  0 0 0  t  ( g e g e n  7 8 6  0 0 0  t  i m  J a h r e  1 9 2 6 ) ,  a n  R o h s t a h l  6 8 9  0 0 0  t 

( 7 0 3  0 0 0 1) hergestellt  w o r d e n ;  d i e  Z a h l  d e r  i n  B e t r i e b  b e f i n d l ic h e n  

H o c h o f e n  h a b e  a m  3 1 .  D e z e m b e r  1 9 2 7  1 4 4  b e t r a g e n  g e g e n u b e r  

1 4 7  a m  1 . J a n u a r .  D i e  E r h a l t u n g  d ie se s  Z u s t a n d e s  h a b e  j e d o c h  

e rh e b lic h e  O p f e r  e r fo r d e r t , d a  d i e  V e r k a u f s p r e i s e  i n  G o l d  n u r

7 0  b is  8 0  %  d e r  Y o r k r ie g s p r e i s e  a u 3 g e m a c h t  h a t t e n .

D i e  K o k s g e w i n n u n g  h a b e  a u f  4  0 4 5  0 0 0  t  g e b r a c h t  w e r d e n  

k o n n e n ,  w a s  g e g e n u b e r  1 9 1 3  e in e  Z u n a h m e  u m  1 0 0 0  0 0 0  t be- 

d e u t e . D a d u r c h  sei es e rfr e u lic h e rw e is e  m o g l i c h  g e w e s e n ,  d e n  

B e d a r f  i n  s t a r k e r e m  M a B e  a u s  h e i m i s c h e m  K o k s  z u  d e c k e n .

A n  E i s e n e r z  s e ie n  4 5  4 2 6  0 0 0  t g e fo r d e r t  w o r d e n ,  v o n  d e n e n  

d a s  I n l a n d  e t w a  2 5  0 0 0  0 0 0  t v e r b r a u c h t  h a b e ; 6  0 0 0  0 0 0  t h a b e  

d a s  S a a r g e b i e t  e r h a lt e n , t m d  1 4  6 0 0  0 0 0  t  s e ie n  z u m  V e r k a u f  

g e l a n g t . N a c h  B e l g i e n / L u x e m b u r g  g i n g e n  2  1 0 0  0 0 0  t , n a c h  

D e u t s c h l a n d  2  1 0 0  0 0 0  t  u n d  n a c h  H o l l a n d  1 0 0 0  0 0 0  t , d ie  a b e r  

a u c h  i n  d e r  H a u p t s a c h e  i n  D e u t s c h l a n d  y e r b r a u c h t  se in  d iirften . 

W e n n  a u c h  d i e  M i n e t t e k a u f e  D e u t s c h l a n d s  b e t r a c h tlic h  g e 

s t ie g e n  s e ie n , so  h a t t e n  sie 1 9 2 6  d o c h  n u r  1 1  %  d e s  G e s a m t v e r -  

b r a u c h e s  a u s g e m a c h t ,  w a s  d i e  A n s i c h t  w id e r l e g e , d a B  d ie  M in e t t e  

fiir D e u t s c h l a n d  u n e n t b e h r l i c h  sei.

A n  S c h r o t t  s e ie n  i m  J a h r e  1 9 2 7  m e h r  d e n n  3  0 0 0  0 0 0  t 

v e r b r a u c h t  w o r d e n ,  e in e  M e n g e ,  w e l c h e  d i e  V o r r a t e  b e t ra c h tlic h  

u b e r t r e ffe . D e r  V e r b a n d  b e g r u B t  es d a h e r , d a B  d ie  R e g i e r u n g  

s e i n e n  d r i n g e n d e n  B i t t e n  R e c h n u n g  g e t r a g e n  u n d  erk la rt  h a b e ,  

d a s  g e g e n w a r t i g e  V e r f a h r e n  d e r  S c h r o t t a u s f u h r y e r b o t e  y o r la u fig  

b e i z u b e h a l t e n .

D e r  B e r i c h t  b e h a n d e l t  d e s  w e i t e r e n  Y e r k e h r s -  u n d  S t e u e r -  

f r a g e n  s o w ie  d i e  so ziale  B e l a s t u n g  u n d  g e h t  s o d a n n  a u f  d e n  

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

n a l e n  V e r b a n d e  e in . D i e  In t e r n a t io n a l e  R o h s t a h l g e m e i n s c h a f t  

h a b e  r e g e lm a flig  g e a rb e ite t , d o c h  h a b e  d i e  s t a r k ę  E n t w i c k l u n g  

v e r s c h ie d e n e  A b a n d e r u n g e n  d e r  u r sp r i in g lic h e n  B e s t i m m u n g e n  

e rfo rde r lic h  g e m a c h t .  D i e  G r i i n d u n g  dieses  a l l g e m e in e n  V e r b a n d e s  

h a b e  fe r n e r  d ie  M o g l ic h k e it  g e s c h a f fe n , a n  d ie  E r r i c h t u n g  v o n  Ver-  

k a u f s v e r b a n d e n  fiir d i e  e i n z e l n e n  E r z e u g n i s s e  z u  d e n k e n ,  w i e  d e n  

in t e r n a t i o n a l e n  W a l z d r a h t v e r b a n d  u n d  d e n  in t e r n a t io n a le n  

R ó h r e n y e r b a n d .  D i e  e u r o p a is c h e  S c h i e n e n y e r e i n i g u n g  h a b e  sich  

e b e n fa lls  g u t  e n t w i c k e lt . U m  d a s  A r b e i t e n  d e r  in t e r n a t io n a le n  

V e r b a n d e  z u  e r m ó g l ic h e n , h a b e  m a n  fiir F r a n k r e i c h  e n t s p r e c h e n d e  

E i n r i c h t u n g e n  b e s c h lo s s e n , v o n  d e n e n  d e r  H a l b z e u g -  u n d  T r a g e r - 

y e r b a n d  seit d e m  1 . J a n u a r  1 9 2 8  s e in e  T a t i g k e i t  a u f g e n o m m e n  

h a b e  u n d  s o m i t  d e r  S c h a f f u n g  in t e r n a t io n a le r  Y e r b a n d e  yoran-  

g e g a n g e n  sei. D i e  gro fle n  Y e r b r a u c h e r i n d u s t r i e n  w i e  d ie  M a 

sc h in e n -  u n d  e le k tr isc h e  I n d u s t r i e  h a t t e n  a n e r k a n n t ,  d a B  d u r c h  

d ie  V e r b a n d s g r u n d u n g e n  d a s  Y e r h a l t n is  z w i s c h e n  E r z e u g e m  u n d  

Y e r b r a u c h e r n  b e s se r  g e w o r d e n  se i ; d i e  W e t t b e w e r b s b e d i n g u n g e n  

a u f  d e m  W e l t m a r k t e  s e ie n  h e u t e  so  s c h w e r , d a B  e in  ein tra glic hes  

Z u s a m m e n a r b e i t e n  m i t  d e r  E i s e n  y e r a r b e it e n d e n  I n d u s t r ie  u n 

b e d i n g t  e rfo rd e r lich  sei, w a s  h e r b e i z u f i ih r e n  d ie  E i s e n  s c h a f fe n d e  

I n d u s t r i e  m i t  a lle n  M i t t e l n  e rs tr e b e . Z u s a m m e n  m it  d e n  Ver-  

b r a u c h e m  b e a b s i c h t ig e  m a n  a u B e r d e m ,  e in e  s t a r k ę  W e r b e t a t ig -  

k e it  z u r  F ó r d e r u n g  d e s  S t a h l v e r b r a u c h e s  e in zu le ite n .

D e r  B e r i c h t  b e h a n d e l t  z u m  S c h l u B  n o c h  F r a g e n  d e r  Z  o 11- 

u n d  H a n d e l s p o l i t i k  u n d  g i b t  k u r z e ,  m it  Z a h l e n a n g a b e n  durch-  

se tzte  U e b e r b l i c k e  iiber  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  E is e n in d u s t r ie  E n g -  

l a n d s ,  B e l g i e n / L u x e m b u r g s ,  D e u t s c h l a n d s ,  d e r  Y e r e i n ig t e n  

S t a a t e n  u n d  F r a n k r e i c h s  i m  J a h r e  1 9 2 7 .

I n b e t r i e b n a h m e  e i n e s  n e u e n  S t a h l w e r k e s  i n  B r i t i s c h - C o l u m -  
b i e n  ( C a n a d a ) .  —  I m  V o r j a h r e  w u r d e  i n  V a n c o u v e r  m i t  d e m  B a u  

e in e s  S t a h l w e r k e s  d u r c h  d ie  D o m i n i o n  B r i d g e  C o m p a n y  b e g o n n e n ,  

d a s  i m  M a i  1 9 2 8  fertiggestellt w u r d e .  E s  s i n d  z w e i  S ie m e n s - M a r t in  - 

O e f e n  y o r h a n d e n ,  w e it e r  e i n  W a l z w e r k ,  i n  w e i c h e m  h a u p t s a c h l ic h  

K o n s t r u k t i o n s s t a h l  fiir d i e  B e d iir fn is se  d e r  g e n a n n t e n  G e s e l l 

s c h a ft  h ergestellt  w e r d e n .  E i n s t w e i l e n  w e r d e n  e t w a  2 0 0  A n g e -  

stellte u n d  A r b e i t e r  b e s c h a ft ig t , d o c h  ist e in  A u s b a u  n o c h  i n  d i e s e m  

J a h r e  g e p l a n t . E s  ist d ies  d a s  erste  S t a h l w e r k  B r it is c h - C o lu m b ie n s .

B e r g -  u n d  H i i t t e n w e r k s - G e s e l l s c h a f t ,  B r u n n .  —  I m  J a h r e  

1 9 2 7  h a t  s ich  d ie  T a t i g k e i t  d e r  y e r s c h i e d e n e n  A n l a g e n  i n  zufrieden-  

ste lle n d er  W e i s e  w e it e r  e n t w i c k e l t .  D i e  B e s s e r u n g  d e r  a llg e 

m e i n e n  w ir t s c h a ft l ic h e n  L a g e  i n  d e r  T s c h e c h o s i o w a k e i ,  s o w ie  d a s  

B e s t r e b e n ,  d i e  A u s f u h r  z u  ste ig e rn , h a t  s ich  i n  e in e r  g r o B e r e n  

E r z e u g u n g  a n  Stahl- , W a l z -  u n d  D r a h t w a r e n  g e g e n u b e r  d e m  J a h r e

1 9 2 6  a u s g e w i r k t .  D a g e g e n  ist d i e  R o h e i s e n e r z e u g u n g  e in  w e n i g  

z u r u c k g e b l i e b e n .  E s  w u r d e n  g e fo r d e r t  b z w  e r z e u g t :

1 9 2 7  1 9 2 6

t t

S t e i n k o h l e ..................................................  3  3 6 3  5 0 0  3  3 9 8  1 0 0

K o k s  • • • 8 0 2  5 1 1  6 5 9  2 0 9

R o h e i s e n ........................................................  2 7 5  9 1 3  2 8 6  0 0 3

R o h s t a h l ........................................................ 3 2 4  4 0 5  2 6 9  6 3 8

W a l z z e u g ........................................................  2 8 7  2 4 9  2 0 6  6 8 3

F e r t i g e r z e u g n i s s e .................................. 8 3  0 9 7  6 5  9 7 6

D i e  G e w i n n -  u n d  V e r l u s t r e c h n u n g  w e i s t  e i n e n  R o h g e w i n n  

v o n  2 2 4  3 9 8  8 5 9 , 2 4  K c  u n d  n a c h  A b z u g  aller U n k o s t e n ,  A b -  

s c h r e i b u n g e n  u s w .  e i n e n  R e i n g e w i n n  v o n  3 6  5 1 8  6 2 8 , 1 6  K c  a u s .  

H i e r y o n  w e r d e n  2 5 0 0 0 0 0  K c  d e n  A r b e i t e r w o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n
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z u g e w i e s e n ,  2  7 9 4  0 8 5 , 5 5  K c  G e w i n n a n t e i l e  a n  d e n  A u fs i c h t s r a t  

g e z a h l t , 3 0  0 0 0  0 0 0  K c  G e w i n n  ( 3 0  %  g e g e n  2 5  %  i. V . )  au s g e te ilt  

u n d  1 2 2 4  5 4 2 , 6 1  K c  a u f  n e u e  R e c h n u n g  v o r g e t r a g e n .  D a s  

A k t i e n k a p i t a l  w u r d e  v o n  1 0 0  M il i . a u f  2 5 0  M i l i . K c  e r h ó h t .

A k t i e n g e s e l l s c h a f t  v o r m a l s  S k o d a  w e r k e  i n  P i l s e n .  —  I m  J  a h r e  

1 9 2 7  w a r  d ie  B e s c h a f t i g u n g  fa s t  aller W e r k e  z u fr ie d e n s t e lle n d  

u n d  d e r  s t e ig e n d e  B e d a r f  e r m ó g l ic h t e  w ir t sc h a ft lic h e r e  A u s 

n u t z u n g  d e r  E r z e u g u n g s m i t t e l .  D i e  a l lg e m e in e  B e s s e r u n g  d e r  

W i r t s c h a f t s l a g e  u n d  d ie  d a d u r c h  e r h ó h t e  K a u f k r a f t  d e r  yer
b r a u c h e r  s o w ie  d a s  B e s t r e b e n  z a h lr e ic h e r  e in h e im is c h e r  U nter-  

n e h m u n g e n ,  ih r e  B e t r ie b e  z u  v e r g r ó B e r n  u n d  z u  ra tio n alis ie ren , 

f iih r te n  z u m  A n w a c h s e n  d e r  B e s t e l l u n g e n . D a n k  d e r  L e i s t u n g s 

f a h ig k e it  d e r  W e r k e  g e l a n g  es d e r  G e se lls c h a ft , sich  e in e n  ent- 

s p r e c h e n d e n  A n t e i l  a n  d i e s e n  I n l a n d s a u f t r a g e n  z u  s ich e rn . A u c h  

a u s  d e m  A u s l a n d e  k o n n t e n  e in e  R e i h e  w e r t y o lle r  A u f t r a g e  herein- 

g e n o m m e n  w e r d e n .  G e g e n  E n d e  d e s  J a h r e s  1 9 2 7  h a b e n  die

P o l n i s c h e n  S k o d a w e r k e  d e n  r e g e l m a B i g e n  B e t r ie b  e r ó f f n e t .___D i e

E r t r a g r e c h n u n g  e r g a b  e i n e n  R o h g e w i n n  v o n  1 2 8  8 1 5  7 0 8 ,4 9  K c  

u n d  n a c h  A b z u g  v o n  4 2  3 6 0  3 6 4 , 3 0  K c  A b s c h r e i b u n g e n  so w ie  

4 2  5 1 2  4 9 8 , 4 4  K c  S t e u e r n  u n d  s o z ia le n  L a s t e n  e in e n  R e i n 

g e w i n n  v o n  4 3  9 4 2  8 4 5 , 7 5  K c .  H i e r v o n  w e r d e n  5  0 0 0  0 0 0  K c  

z u r  V e r w e n d u n g  fiir d ie  A n g e s t e l l t e n  z u r u c k g e st e llt , 3 2 9 8 0 2 0 , 1 6 K c  

G e w i n n a n t e i l e  a n  d e n  A u f s i c h t s r a t  g e z a h l t , 3 5  0 0 0  0 0 0  K c  G e 

w i n n  ( 1 7 %  %  g e g e n  1 5 5/ 8 %  i- V . )  au s g e te ilt  u n d  6 4 4  8 2 5 , 5 9  K c  

a u f  n e u e  R e c h n u n g  y o r g e t r a g e n .

Buchbespreehungen.
L u e g e r s  L e x i k o n  d e r  g e s a m t e n  T e c h n i k  u n d  i h r e r  H i l f s -  

w i s s e n s c h a f t e n .  3 . ,  yollst . n e u  b e a r b .  A u f l .  I m  V e r e i n  m it  

F a c h g e n o s s e n  h r s g . v o n  O b e r r e g ie r u n g s b a u r a t  a . D .  E .  F r e y .  

M i t  z a h lr . A b b .  S t u t t g a r t , B e r l in  u n d  L e i p z i g : D e u t s c h e  Ver-  

lag s- A n stalt . 4 ° .

B d .  4 :  H e b e l a r m — M a s s .  1 9 2 8 .  ( 2  B L ,  8 3 5  S . )  G e b .  4 5  JłM.
W i e  s c h o n  b e i m  d r it te n  B a n d ę  d e s  W e r k e s 1), so  fallt a u c h  

b e i  d e r  v o r l ie g e n d e n  F o r t s e t z u n g  a u f , d a B  d ie  u n t e r  d e n  y e r s c h ie 

d e n e n  S t i c h w ó r t e r n  g e g e b e n e n  E r l a u t e r u n g e n  z u m  T e i l  n ic h t  

g e n t ig e n d  a u f e i n a n d e r  a b g e s t i m m t  s in d , d .  h .  d a B  m a n c h e n  

D i n g e n  i m  V e r g l e ic h  z u  ih re r  B e d e u t u n g  u n y e r h a l t n i s m a B ig  v ie l  

P l a t z  e i n g e r a u m t  w i r d ,  z .  B .  d e r  „ K a l t e m a s c h i n e "  2 3  S e it e n , d e m  

, , L e d e r "  1 6  u n d  d e n  „ K u p p l u n g e n "  7  S e it e n , w a h r e n d  a n d e r e  

w ic h t i g e  G e g e n s t a n d e  m it  e in ig e n  k u r z e ń  S a t z e n  a b g e t a n  w e r d e n .  

G e w i B  m a g  es  s c h w e r  fa lle n  b e i  d e r  Fiille  d e s  S to ffe s  u n d  d e m  

u m f a n g r e i c h e n  S t a b e  y o n  M it a r b e it e r n , a l lg e m e in e  R ic h t l in i e n  fiir 

d ie  B e a r b e i t u n g  d e r  e in z e l n e n  A b s c h n it t e  e in z u h a l t e n . A b e r  

g e r a d e  d ie se  S c h w ie r ig k e it  m a c h t  e in e  g e n a u e  U e b e r a r b e i t  n o t 

w e n d i g ,  u m  s o w e it  w i e  m o g l i c h  d ie  e in z e ln e n  A b h a n d l u n g e n  a u f  

e i n e n  N e n n e r  z u  b r i n g e n .  E s  w i r k t  z . B .  s t ó r e n d , d a B  b e i  d e n  

M i n e r a l i e n  e i n m a l  stó c h io m e t r is c h e  u n d  m e n g e n m a B i g e  Z u 

s a m m e n s e t z u n g ,  e in  a n d e r m a l  n u r  d a s  erste  u n d  d a n n  w i e d e r u m  

n u r  d a s  z w e it e  a n g e g e b e n  w i r d .

W e i t e r h i n  e rs c h e in t  es  n a c h  w i e  v o r  n ic h t  g a n z  r ich tig , w e n n  

i n  e in z e l n e n  T e i l e n ,  z .  B .  in  d e m  A b s c h n i t t  , , I n d u k t i o n “ , theo- 

re t isch e  E r ó r t e r u n g e n  u n d  G r u n d l a g e n  g e b r a c h t  w e r d e n ,  d ie  n u r  

d e m  F a c h m a n n e  y e r s t a n d l ic h  s i n d , u n d  d ie  die se r  o h n e h i n  b e sse r  

in  e in s c h l a g ig e n  F a c h z e it s c h r if t e n  n a c h l e s e n  w i r d ,  w a h r e n d  d ie  

g r o B e  M a s s e  d e r  B e n u t z e r ,  fiir d ie  d a s  W e r k  d o c h  i n  erster L i n i e  

g e s c h r ie b e n  ist, A n g a b e n  iiber  d ie  p r a k t is c h e  V e r w e r t u n g  w issen-  

sc h a ftlic h e r  E r k e n n t n i s s e ,  fiir d ie  a u c h  in  d e m  e r w a h n t e n  A b 

sc h n itt e  e in ig e  B e is p ie le  g e g e b e n  s in d , m e is t  y e r g e b l ic h  s u c h e n  

w i r d ,  w i e  u .  a .  d ie  A n w e n d u n g  a is  I n d u k t i o n s o f e n  z u m  E r w a r m e n  

o d e r  z u m  E r s c h m e l z e n  v o n  S t a h l .

W e n n  f e r n e r  d e m  L e s e r  A n g a b e n  iiber  „ K a l i u m "  u n d  e t w a  

2 0  y e r s c h ie d e n e  Y e r b i n d u n g e n  d e s s e lb e n , iiber  „ L a c k r i ic k s t a n d s -  

p r e s s e “ , iiber  „ L o k o m o t i v h e b e k r a n e “  u n d  , ,W a g e n h e b e k r a n e “  g e 

b o t e n  w e r d e n ,  so  d iir fe n  b e s t i m m t  d ie  g r o B e n  m e t a l lu r g is c h e n  

A p p a r a t e ,  i n  d e n e n  S t a h l  e r z e u g t  w i r d ,  n ic h t  y e r g e s s e n  w e r d e n ;  

m a n  m u B  d e m  L e s e r  d o c h  s a g e n ,  w a s  e in  K o n v e r t e r ,  w a s  e in  H e r d -  

o d e r  (S i e m e n s - )M a r t in o f e n , w a s  e in  L i c h t b o g e n o f e n  ist. M a n  m u B  

a u c h  d a s  S t i c h w o r t , ,K o h l e "  w e n ig s t e n s  a i s H i n w e i s  b r in g e n .  U e b e r -  

h a u p t  g e w i n n t  m a n  b e i  d e r D u r c h s i c h t  d e s  B a n d e s  d e n  E i n d r u c k ,d a B  

d a s  G e b i e t  d e r  E isen-  u n d  S t a h l e r z e u g u n g  i m  a l l g e m e in e n  z u  

k n a p p  b e h a n d e l t  w o r d e n  ist. A u c h  s o n st  ist d a s  G e b o t e n e ,  ob- 

s c h o n  z u m e i s t  a u s r e ic h e n d ,  u n g l e i c h m a B i g .  A u s g e z e i c h n e t e n  

D a r s t e l l u n g e n ,  z .  B .  iiber  „ K i p p e r " ,  s t e h e n  a n d e r e ,  z .  B .  u n t e r  d e m  

S t i c h w o r t  „ K e s s e l h a u s "  g e g e n u b e r ,  d ie  re ich lich  u n k l a r  u n d  ver- 

altet  s i n d .  W e n i g  e rfr e u lic h  g e r a d e  fiir e in  N a c h s c h l a g e w e r k  ist 

es  w i e d e r ,  d a B  w ic h t i g e  S t i c h w ó r t e r  vóllig  f e h l e n ; selbst  w e n n  d ie  

m i t  i h n e n  b e z e i c h n e t e n  D i n g e  a n  a n d e r e r  S te lle  b e h a n d e l t  w o r d e n  

s e i n  so llte n , w a r e n  H i n w e i s e  u n b e d i n g t  n o t w e n d i g .  S o  h a b e n  w i r  

b e isp ie ls w e is e  f o l g e n d e  S t i c h w ó r t e r  y e r m i B t : H e i z w e r t ,  H e r d o f e n ,  

H o c h o f e n  ( d e m  w i r  w o h l  s p a t e r  u n t e r  „ R o h e i s e n e r z e u g u n g "  

b e g e g n e n  w e r d e n ) ,  h y d r a u l is c h e  M a s c h i n e n ,  K o h l e n b e r g b a u ,  

K o h l e n g e w i n n u n g ,  K o h l e n o x y d ,  K o n v e r t e r ,  K i ih l b e t t ,  K u p o l -  

o f e n  ( K u p p e l ó f e n ) .  U n v e r s t a n d l i c h  ist es , d a B  d ie  „ K o h l e n -  

v e r fl i is s ig u n g ‘ ‘ o h n e  E r w a h n u n g  d e r  p h y s i k a l i s c h e n  u n d  c h e m i s c h e n  

G r u n d l a g e n  m i t  e i n e m  H i n w e i s  a u f  d a s  B e r g i u s - V e r f a h r e n  in  e b e n s o  

y i e l e n  Z e i l e n  a b g e t a n  w i r d ,w i e  a u f  d ie  „ L e i c h e n y e r b r e n n u n g "  S e it e n  

v e r w e n d e t  w o r d e n  s i n d .  A i s  W e r k s t o f f  fiir d i e  W a l z e n  d e r  „ K a 

l a n d e r "  ist G u B s t a h l  a n g e g e b e n ,  d e r  so  g e b r a u c h l i c h e  u n d  w ic h t i g e  

S c h a l e n h a r t g u B  j e d o c h  i i b e r g a n g e n  w o r d e n .  B e i  d e r  „ K o k s h e r -

s t e l l u n g "  w i r d  d i e  T r o c k e n k i i h l u n g  n u r  g a n z  k u r z  e r w a h n t .  B e i m  

A b s c h n i t t  „ K r a f t g a s "  y e r m i B t  m a n ,  t r o t z  se in e r  i m m e r  m e h r  

z u n e h m e n d e n  B e d e u t u n g ,  d a s  S c h w e l g a s .  U n t e r  d e m  S t ic h w o r t  

„ H o m o g e n i t a t s b e s t i m m u n g "  w a r e  b e i  P r u f u n g  d e r  H o m o g e n i t a t  

d u r c h  m i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u c h u n g  z w e c k m a B i g e r w e i s e  d ie  groB e  

B e d e u t u n g  d e r  A n w e n d u n g  d e r  y e r s c h ie d e n e n  A e t z m it t e l  g e g e n 

u b e r  d e m  h e u t e  fa s t  g a r  n ic h t  m e h r  a n g e w e n d e t e n  R e lie fp o lie re n  

s t a r k e r  h e r v o r z u h e b e n ,  i n s b e s o n d e r e  w a r e n  h ie r  a u c h  d a s  Ober-  

h o ffe r s c h e  u n d  d a s  F r y s c h e  A e t z m i t t e l  z u  n e n n e n  g e w e s e n .  U n t e r  

d e n  fiir d ie  T e c h n i k  w i c h t i g e n  „ M a n g a n l e g i e r u n g e n "  m u B t e n  a u c h  

d ie  M a n g a n s t a h l e  E r w a h n u n g  f i n d e n ,  i n s b e s o n d e r e  d e r  b e k a n n t e  

y e r s c h le iB fe s t e  1 2 p r o z e n t i g e  M a n g a n s t a h l .

B e i  m a n c h e n  S t i c h w ó r t e r n  ist d ie  B e g r i f f s e r k la r u n g  n u r  a u f  

e i n e n  b e s o n d e r e n  F a l i  z u g e s c h n it t e n ,  o h n e  d a s  A l l g e m e in e  z u  

b e r iih r e n . S o  ist z .  B .  d ie  „ H o c h o f e n s c h l a c k e "  a is  d a s  E r z e u g n is  

d e r  tonerde-  u n d  k ie s e l s a u r e h a l t ig e n  B e s t a n d t e i l e  d e s  E r z e s  m it  

d e m  A e t z k a l k  d e s  Z u s c h l a g e s  e r k l a r t . D a s  trifft z w a r  in  d e n  

m e is t e n  F a l l e n  h e u t e  z u ,  a b e r  d e r  K e r n p u n k t  d e r  S a c h e  ist d a m it  

n ic h t  e r fa B t . A i s  „ K i i h l e r "  w e r d e n  n u r  d i e  K o n d e n s a t o r e n  fiir 

G a s f a b r i k e n  b e h a n d e l t .  W o h i n  so lc h e s  f iih r e n  k a n n ,  ze igt  d e r  

A b s c h n i t t  „ K o h l e n s a u r e " ,  i n  d e m  d e r  Y e r f a s s e r  n u r  d a s  Vor- 

k o m m e n  v o n  K o h l e n s a u r e  in s b e s o n d e r e  i n  M in e r a l w a s s e r  b e 

h a n d e l t ,  o h n e  a u f  d i e  t e c h n is c h e  H e r s t e l l u n g  u n d  V e r w e n d u n g  

d e r  K o h l e n s a u r e  e i n z u g e h e n .  E s  fe h lt  a u c h  e in  H i n w e i s  d a r a u f , 

d a B  d ie s  u n t e r  d e m  T i t e l  , , K o h l e n s t o f f o x y d e "  —  iib rig e n s  e in e m  

y o l l k o m m e n  u n g e l a u f i g e n  A u s d r u c k  —  g e s c h e h e n  ist.

U e b e r  d i e s e n  s t ó r e n d e n  D i n g e n ,  d ie  n a t u r g e m a B  e in e r  K r i t ik  

stets z u e r s t  A n g r i f f s p u n k t e  b i e t e n ,  o h n e  d a B  sie d ie  B r a u c h b a r k e it  

d e s  G e s a m t w e r k e s  a l l z u s e h r  b e e i n t r a c h t ig e n  m u s s e n ,  d a r f  m a n  

a b e r  w i e d e r u m  n i c h t  i i b e r s e h e n , d a B  z u  e i n e m  g u t e n  T e ile  sc h o n  

d a s  n e u e s t e  S c h r i f t t u m  y e r w e r t e t  w o r d e n  ist, u n d  d a B  y iele  A b 

sc h n itt e  e in e  s o lc h e  R e i c h h a l t i g k e i t  u n d  G e n a u i g k e i t  z e ig e n , w ie  

m a n  sie se ite n  f in d e t .

M i t  e i n e m  W o r t e :  d e r  n e u e  B a n d  b e s t a t ig t  d a s  U r t e il , d a s  

w i r  iib e r  d ie  fr i ih e r e n  g e w o n n e n  h a t t e n .

D ie Schriftleitung.

W a n d t a f e l n  d e r  W e r k s t o f f s c h a u  B e r l i n  1 9 2 7  ( G r u p p e  

M e t a l l e ) .  [ H r s g .  v o n  d e r ]  D e u t s c h e [ n ]  G e s e l l s c h a f t  fiir  

M e t a l l k u n d e  i m  V e r e i n  d e u t s c h e r  I n g e n i e u r e ,  e . V . ,  B e r lin  

N W  7 ,  F r ie d r ic h - E b e r t - S t r . 2 7 .  B e a r b .  y o n  O b e r i n g .  

W .  W u n d e r ,  B e r l in .  B e r l i n :  D e u t s c h e  G e se lls c h a ft  fiir M e 

t a l l k u n d e  1 9 2 8 .  ( 2  B I . ,  1 4 2  T a f . )  4 ° .  I n  M a p p e  1 9 ,5 0  JIM .
I n  y i e l f a c h e n  B e t r a c h t u n g e n  iibe r  d i e  W e r k s t o f f t a g u n g  

B e r l i n  1 9 2 7  w u r d e  b e t o n t ,  d a B  d i e  T a g u n g  in  ih re r  W i r k u n g  u n d  

A u s w e r t u n g  n i c h t  m i t  i h r e m  f ó r m l i c h e n  E n d e  a u c h  ih r e n  A b 

s c h l u B  e rr e ic h t  h a b e ,  s o n d e r n  d a B  sie i n  g e w is s e r  W e i s e  erst d e n  

A n f a n g  e in e r  A r b e i t  a u f  l a n g e  S ie h t  d a rs te lle . G e w i s s e  A b s c h n it t e  

in  d e r  W e i t e r e n t w i c k l u n g  stellt d ie  H e r a u s g a b e  v o n  W e r k e n  d a r , 

d ie  a is  A u s w e r t u n g  d e r  W e r k s t o f f s c h a u  z u  b e t r a c h t e n  s in d , a n  

ih re r  S p it z e  d ie  W e r k s t o f f - H a n d b i i c h e r 1 ). D i e  in  d e r  A u s s t e llu n g  

b e n u t z t e n  s e h r  z a h l r e ic h e n  T a f e l n  w  a r e n  se in e rze it  wro h l  z u n a c h s t  

z u r  V e r w e n d u n g  n u r  fiir d i e  S c h a u  selb st  in  A u s s ic h t  g e n o m m e n .  

A b e r  be r e it s  w a h r e n d  d e r  T a g u n g  t r a t  se h r  y ie l f a c h  d e r  W u n s c h  

h e r v o r ,  d ie s e  T a f e l n  a u c h  fiir d i e  Z u k u n f t  z u  e r h a l t e n  u n d  w e ite r e n  

K r e i s e n  z u g a n g l i c h  z u  m a c h e n .  S o w o h l  d ie  G r u p p e  S t a h l  u n d  

E i s e n  a is  a u c h  d ie  G r u p p e  N ic h t - E is e n - M e t a lle  b e s c h lo ss e n  d a h e r , 

d ie  T a f e l n  g e s a m m e l t  a is  W e r k  h e r a u s z u g e b e n .  D i e  M a p p e  de r  

G r u p p e  (N ic h t- E ise n - ) M e t a l l e  lieg t  je tzt  v o r m i t  T a f e l n  in  d e r  G r o B e  

2 1 0  x  2 9 5  m m ,  v o n  d e n e n  m e h r e r e  w i e d e r  in  k le in e r e  Einzel-  

ta fe ln  a u fg e te ilt  s i n d ;  sie  b i ld e t  v o r  a l l e m  e in e  a u B e ro r d e n t lic h  

w e r t y o l l e  E r g a n z u n g  z u  d e m  W e r k s t o f f - H a n d b u c h .  D i e  T a f e l n  

b r i n g e n  in  e rster  L i n i e  d i e  Z u s t a n d s s c h a u b i l d e r  d e r  y e r sc h ie d e n s t e n  

M c t a l l e g i e r u n g e n , e i n g e h e n d e  A u f s t e l l u n g e n  iiber  R ó n t g e n u n t e r -
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s u e h u n g e n , k u r z g e f a B t e  A n g a b e n  iibe r  w ic h t i g e  A n a l y s e n v e r -  

fa h r e n  u n d  A n g a b e n  a u s  a n d e r n  S o n d e r g e b i e t e n ,  w o b e i  d ie  K o r 

rosion  w o h l  e i n  w e n i g  z u  k u r z  k o m m t .  D a r a n  s c h l ie B e n  s ic h  a n  

G r u p p e n  v o n  T a f e l n ,  d i e  v o r  a l l e m  S c h a u b i l d e r  iib e r  d ie  tech- 

n isch  w i c h t i g e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  L e g i e r u n g e n  d e s  K u p f e r s ,  

A l u m i n i u m s ,  M a g n e s i u m s ,  B l e is , Z i n n s ,  N i c k e l s  u n d  d e r  E d el-  

m etalle  b r i n g e n .

A u f  E i n z e l h e i t e n  e i n z u g e h e n  T e r b ie t e t  s ich  b e i  d e r  i ib e ra u s  

g r o B e n  Fiille  d e s  d a r g e b o t e n e n  S to ffe s . F e st g e s t e llt  m u B  w e r d e n ,  

d a B  d ie  M a p p e  e in e  u m f a s s e n d e  a u s g e z e ic h n e t e  U e b e r s i c h t  g ib t  

u b e r  alles d a s ,  w a s  a u f  d e m  e in s c h l a g i g e n  F a c h g e b i e t  a n  Z a h l e n ,  

S c h a u b i l d e r n  u n d  k u r z e ń  A n w e i s u n g e n  y o r l ie g t .

Z w e ife l lo s  w a r  e s  k e i n e  e i n f a c h e  A u f g a b e ,  d i e  z u n a c h s t  d o c h  

fiir e in e n  S o n d e r z w e c k  u n d  n u r  a is  T e i l  d e r  S c h a u  a u s g e a r b e it e t e n  

T a fe ln  z u  d e m  g e s c h l o s s e n e n  S a m m e l w e r k  u m z u g e s t a l t e n ;  d ie  

A u f g a b e  ist a b e r  g e m e is t e r t  w o r d e n .  E s  ist b e i  e i n e m  s o l c h e n  

W e r k  se lb s t Y e r s t a n d lic h , d a B  E i n z e l h e i t e n  a u f  y e r s c h i e d e n e n  

W e g e n  geló st  w e r d e n  k o n n e n .  I n  d i e s e m  S i n n e  w a r e  e s  z u  be- 

griiBen, w e n n  Y o n  r e c h t  v ie l e n  S e i t e n  d i e  A u s w a h l  u n d  d ie  E in ze l-  

b e a r b e it u n g  i m  G e b r a u c h  g e p r iift  w u r d e n ,  d a m i t  d e r  D e u t s c h e n  

G esellsch aft  fiir M e t a l l k u n d e  a u c h  n o c h  A n r e g u n g e n  z u g e h e n  fu r  

d e n  w e it e r e n  A u s b a u  d ie s e s  v e r d ie n s t v o l l e n  W e r k e s .

Z u  b e g r i iB e n  ist e s , d a B  d i e  T a f e l n  a u c h  i n  g r o B e r e n  M a B e n  

au f  B e s t e l lu n g  a n g e fe r t ig t  w e r d e n ,  so  d a B  sie i n  S c h u l e n  u s w .  aus- 

g e h a n g t  w e r d e n  k o n n e n .  E . H . Schulz.

C l a s s e n ,  A l e x a n d e r :  Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s e  d u r c h  E l e k t r o -  

l y s e .  7 .  A u f l . ,  u m g e a r b .  Yon A l e x a n d e r  C l a s s e n ,  A a c h e n ,  

u n d  H e i n r i c h  D a n n e e l ,  M u n s t e r  i. W .  M i t  7 8  T e x t a b b .  

( 2  T a f . )  u n d  z a h l r e ic h e n  T a b e l l e n .  B e r l i n :  J u l iu s  S p r in g e r  1 9 2 7 .  

( I X ,  3 9 9  S . )  8 ° .  2 2 , 5 0  J l J l ,  g e b .  2 4  J l J l .

I n  d e r  Y o r l i e g e n d e n  N e u a u f l a g e ,  d i e  d e r  u r s p r u n g l ic h e  Ver-  

fasser g e m e i n s a m  m i t  H e i n r i c h  D a n n e e l  b e a r b e it e t  h a t ,  ist d ie  

friihere A n o r d n u n g  d e s  S t o ffe s  in s o f e r n  g e a n d e r t  w o r d e n ,  ais 

d ie sm al d a s  p e r io d is e h e  S y s t e m  z u g r u n d e  g e le g t  w o r d e n  ist. D i e  

B e s t i m m u n g  u n d  T r e n n u n g  d e r  E l e m e n t e  w e r d e n  in  d e r  R e ih e n -  

folge d e r  e in z e l n e n  G r u p p e n  d ie se s  S y s t e m s  b e s c h r ie b e n ,  w o b e i  

jeder G r u p p e  e in e  k u r z e  e l e k t r o c h e m i s c h e  C h a r a k t e r is t i k  voraus-  

gesch ick t  w i r d .  A i s  E i n l e i t u n g  d i e n t  e in  b e s o n d e r e r  A b s c h n i t t  

u b e r  d i e  t h e o r e t is c h e n  G r u n d l a g e n  d e r  E l e k t r o a n a l y s e ,  b e i  d e n e n  

d ie  n e u e r e n  w is s e n s c h a f t l ic h e n  E r g e b n i s s e  b e r iic k s ic h t ig t  w o r d e n  

sind . D i e  p r a k t is c h e  A n w e n d b a r k e i t  d e r  E l e k t r o l y s e  w i r d  i n  

e in e m  S c h l u B a b s e h n it t  u b e r  d i e  A n a l y s e  v o n  In d u s t r ie e r z e u g n is s e n  

b e h a n d e lt , n a m l i c h  Y o n  N i c h t e i s e n m e t a l l e n  u n d  d e r e ń  L e g i e r u n g e n .  

S o  w e n d e t  sich  d a s  B u c h  i n  e rster  L i n i e  a n  d e n  C h e m i k e r  fiir 

N ic h t e is e n m e t a lle , w e n i g e r  a n  d e n  e ig e n t l i c h e n  E is e n h iitte n -  

c h e m ik e r . P  •

M e t h o d s  o f t h e  C h e m i s t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S t e e l  

C o r p o r a t i o n  fo r  t h e  S a m p l i n g  a n d  A n a l y s i s  o f  G a s e s .  

3 rcle d it io n . P u b l i s h e d  b y  C a r n e g i e  S t e e l  C o m p a n y ,  B u r e a u  

of In s t r u c t io n . P i t t s b u r g h ,  P a .  ( 1 9 2 7 ) .  ( X I V ,  1 8 7  p . )  8 ° .  2 , 2 5 $ .

D a s  s e h r  r e ic h h a lt ig e  B u c h l e i n  ist d a s  E r g e b n i s  d e r  ein- 

ja h r ig e n  A r b e i t  e in e s  s i e b e n g l ie d r ig e n  a m e r i k a n i s c h e n  F a c h -  

a u ssc h u sse s , d e m  Y ie r  C h e f c h e m i k e r  v o n  K o k e r e i e n  m it  G e w i n 

n u n g  d e r  N e b e n e r z e u g n i s s e  u n d  z w e i  C h e f c h e m i k e r  v o n  Stahl-  

w e r k e n  a n g e h ó r t e n .  D e r  A u s s c h u B  h a t  d ie  b e k a n n t e n  gas- 

a n a ly t is c h e n  V e r f a h r e n  s o w i e  d ie  i n  d e n  t e c h n i s c h e n  L a b o r a -  

torien g e b r a u c h l i c h e n  g a s a n a l y t i s c h e n  A p p a r a t e  k r it is c h  gep r iift . 

E r  h a t  m i r  s o lc h e  V e r f a h r e n  b e i b e h a l t e n ,  d ie  i h m  e i n w a n d f r e i  

e rsch ie n e n  s i n d . E r  h a t  f e r n e r  e i n e n  M u s t e r a p p a r a t  e n t w o r f e n ,  

der d ie  g r o b e n  F e h l e r  d e r  b i s h e r  g e b r a u c h l i c h e n  A p p a r a t e  be- 

seitigt, o h n e  d a d u r c h  e i n e n  h i n d e m d e n ,  v e r w i c k e l t e n  A u f b a u  z u  

zeitigen . S o  w i r d  e in e  a n s c h e i n e n d  a u s g e z e ic h n e t e ,  s ic h  se lb st 

tatig ó f f n e n d e  u n d  s c h l i e B e n d e  P i p e t t e  e in f a c h s t e r  F o r m  vor- 

g e s c h la g e n . D i e  iible  K a p i l l a r b r u c k e  d e r  g e w ó h n l i c h e n  O r s a t b a u a r t  

ist beseitigt , alle  P i p e t t e n  h a n g e n  m it te ls  D r e i w e g e h a h n e n  a n  

d e r  g e m e i n s a m e n  G a s z u l e i t u n g .  A u s g e z e i c h n e t  s i n d  d ie  A u s-  

fiih r u n g e n  iib e r  B e m u s t e r u n g  Y o n  G a s e n .  S ie  w u r d e n  n o c h  

g e w i n n e n ,  w e n n  d e r  h e i k l e n  F r a g e  d e r  l a n g e r e n  A u f b e w a h r u n g  

v o n  G a s m u s t e m  m e h r  A u f m e r k s a m k e i t  g e s c h e n k t  w o r d e n  w a r e .  

D i e  a u f  S .  1 9  a b g e b i l d e t e  P r o b e r ó h r e  s c h e i n t  m i r  t ro t z  ih r e r  

sicher Y o r h a n d e n e n  p r a k t i s c h e n  V o r z i i g e  f u r  d ie  T e c h n i k  n ic h t  

e m p f e h l e n s w e r t ; sie  ist w e g e n  d e r  b e i d e n  e in g e s c h l if fe n e n  Drei-  

w e g e h a h n e  m i t  S c h w a n z  z u  t e u e r  u n d  a u f  d ie  D a u e r  in  

L a b o r a n t e n h a n d e n  n i c h t  d i c h t .  E i n f a c h s t e  P r o b e r ó h r e n  m it  

a b g e k l e m m t e n  S c h l a u c h s t i ic k e n  g e n i i g e n  a l le n  A n s p r i i c h e n ,  z u m a l  

w e n n  m a n  sie u n t e r  K o c h s a l z l o s u n g  a u f b e w a h r t .  Z u  b e a n s t a n d e n  

ist w o h l  a u c h  d ie  A n g a b e ,  fiir B e m u s t e r u n g  h e i B e r  k o h l e n o x y d -  

h altiger G a s e  se i b is  3 0 4 °  e in  e i s e m e s  R o h r  u n b e d e n k l i c h .  D e r  

K o h l e n o x y d z e r f a l l  k a n n  b e i  V o r h a n d e n s e i n  g e e ig n e t e r  E ise n -  

sorten b e i  3 0 0 °  s c h o n  r e c h t  m e r k l i c h  s e in  u n d  V e r a n d e r u n g e n  

des G a s e s  b e w i r k e n .  D e m  s o n s t  a u s g e z e i c h n e t e n  h o h e n  S t a n d e

d e s  B u c h e s  ist d ie  Yorgeschlagene A r b e it s w e i s e  z u r  W a ss e r st o ff-  

Y e r b r e n n u n g  iibe r  K u p f e r o x y d  n ic h t  a n g e m e s s e n .  M a n  soli 

d a n a c h  n a m l i c h  d a s  K u p f e r o x y d r o h r ,  so  w i e  es u r s p r i in g l ic h  

J a g e r  t a t , m it  r e i n e m  S t ic k st o ff  fiillen . A n s c h e i n e n d  h a t  d e r  

a m e r i k a n i s c h e  A u s s c h u B  d ie s e n  W e g  g e w a h l t ,  w e i l  e r  z u w e i l e n  

d a s  K o h l e n o x y d  m i t  d e m  W a s s e r s t o f f  z u s a m m e n  z u  Y e r b r e n n e n  

v o r s c h la g t , u m  d ie  K u p f e r c h lo r i ir p ip e t t e n  Y o r  a l lz u  s c h n e lle r  

E r s c h ó p f u n g  z u  b e w a h r e n .  M i r  sc h e in t  d a s  i n  D e u t s c h l a n d  Y ie l 
f a c h  iibliche  V e r f a h r e n  Y iel a n g e b r a c h t e r ,  n a m l ich  d a s  K o h l e n -  

o x y d  so rgfa ltigst  m it  d r e i  K u p f e r c h l o r i i r p ip e t t e n  h e r a u s z u h o l e n  

u n d  d e n  W a s s e r s t o f f  d a n n  i m  K u p f e r o x y d r o h r c h e n  z u  Yer
b r e n n e n ,  d a s  m it  re in e r  K o h l e n s a u r e  ge fu llt  u n d  m i t  e i n e m  

K o h l e n s a u r e k i p p  so  v e r b u n d e n  ist, d a B  d u r c h  e in e  e in z ig e  H a h n -  

d r e h u n g  S p u l u n g  m i t  re in e r  K o h l e n s a u r e  e r fo lg e n  k a n n .  M a n  

Y e r m e id e t  so  d ie  m o g l i c h e n  F e h l e r  u n d  d e n  ZeitYerlust, d ie  d u r c h  

H e r s t e l l u n g  d e s  r e i n e n  S t ick sto ffs  i n  d e r  P y r o g a l lo l p ip e t t e , d ie  

v ie le n  Z w i s c h e n a b l e s u n g e n  u n d  d u r c h  d e n  Z w a n g  d e r  A b k i i h l u n g  

b e d i n g t  s i n d ,  u m  d a s  K u p f e r o x y d r o h r  w i e d e r  a u f  Z i m m e r t e m -  

p e r a t u r  z u r i ic k z u b r in g e n . F iir  d ie  V e r b r e n n u n g  d e s  M e t h a n s  

u n d  se ine r  H o m o l o g e n  w i r d  d ie  P la t in - G l i ih d r a h t p ip e t t e  m i t  

S t r o m z u f i i h r u n g  d u r c h  Q u e c k s i l b e r  y o r g e s c h l a g e n . W e n n  fiir 

d ie  F i i l l u n g  d e r  P ip e t t e  a u B e r  g e s a t tig t e r  K o c h s a l z l o s u n g  n o c h  

a n g e s a u e r t e s  W a s s e r  a is  a n g a n g i g ,  w e n n  a u c h  b e d e n k l i c h ,  an- 

g efiihrt  w i r d ,  so  k a n n  m a n  n u r  e m p f e h l e n ,  i n  k o m m e n d e n  A u f-  

l a g e n  d e s  B u c h e s  d i e s e n  V o r s c h l a g  g a n z  fo r tz u la s s e n . S c h w e r  

e i n z u s e h e n  ist, w a r u m  a u B e r  d e r  G l i i h d r a h t p i p e t t e  i n  d e m  

e m p f o h l e n e n  M u s t e r a p p a r a t  n u n  a u c h  n o c h  e in e  E x p lo s io n s -  

p ip e t t e  Yorgesehen ist.

I m  g a n z e n  ist a b e r  d a s  B u c h  a u s g e z e ic h n e t . E s  b r in g t  in  

g r ó B t e r  S a e h l i c h k e i t  u n d  K u r z e  w o h l g e g l ie d e r t  e in e  g r o B e  Z a h l  

w e r t v o lle r  A n g a b e n  iiber  alle  fiir d e n  H i i t t e n m a n n  i n  F r a g e  

k o m m e n d e n  G a s e  u n d  g a s a n a l y t is c h e n  F r a g e n ,  so  u .  a .  d e r  

S t a u b b e s t i m m u n g ,  Yor a l l e m  i n  G i c h t g a s ,  d e r  N a p h t h a l in - , 

B en zo l- , Teer- , A z e t y le n - , S c h w e fe lw a ss e rs to ff- , Z y a n w a s s e r s t o ff-  

u n d  Z y a n b e s t i m m u n g e n ,  Yor a l l e m  i m  K o k s o f e n g a s - , H e iz w e r t -  

u n d  D i c h t e b e s t i m m u n g e n ,  alles u n te rs tiitzt  d u r c h  re ich lich e  

Z a h l e n t a f e l n ,  d ie  a lle n  p r a k t is c h e n  A n s p r i i c h e n  e n t g e g e n k o m m e n . 

L e i d e r  Yerfiigt d ie  d e u t s c h e  E is e n in d u s t r ie , u n d  d a s  d e u t s c h e  

c h e m is c h e  S c h r i f t t u m  s c h le c h t h in , n ic h t  iiber  e in  n u r  a n n a h e r n d  

g le ic h w e rt ig e s  B u c h ;  es  z u  s c h a f fe n , w a r e  e r w iin s c h t .

H . A .  Bahr.

H a n d b o o k  o f  O r e  D r e s s i n g .  B y  A r t h u r  F .  T a g g a r t ,  P r o f e s s o r  

o f  O r e  D r e s s i n g ,  S c h o o l  o f  M i n e s ,  C o l u m b i a  UniYersity. Con-  

t r ib u t o r s : F r e d e r i c k  E .  B e a c h ,  H e n r y  A .  B e h r e  f a . o .]  ( W i t h  

f ig .)  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  I n c .  —  L o n d o n :  C h a p 

m a n  &  H a l l ,  L i m i t e d ,  1 9 2 7 .  ( X V I I ,  1 6 7 9  p . )  8 ° .  G e b .  5 0  s h .

S e it  d e m  E r s c h e i n e n  d e r  z w e i t e n  A u f l a g e  Y o n  R i c h a r d s  

v i e r b a n d i g e m  W e r k :  „ O r e  d r e s s in g 11 i n  d e n  J a h r e n  1 9 0 8 / 0 9  ist 

e in e  u m f a s s e n d e  B e a r b e i t u n g  d e r  E r z a u f b e r e i t u n g  i n  A m e r i k a  

n i c h t  m e h r  erfo lgt , o b w o h l  i n z w i s c h e n  a u B e r o r d e n t l ic h e  F o r t 

sc hr itte  g e m a c h t  w u r d e n ,  w i e  sie  d u r c h  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  

F l o t a t i o n  u n d  d u r c h  d i e  V e r b e s s e r u n g  d e r  V e r f a h r e n  d e r  Fein-  

m a h l u n g  u n d  E n t w a s s e r u n g  g e k e n n z e i c h n e t  s i n d .  D a  g e r a d e  i n  

A m e r i k a  d ie s e  F o r ts c h r it t e  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  A u f b e r e i t u n g

—  d u r c h  Y e r s c h ie d e n e  gliick lic he  U m s t a n d e  b e g iin s t ig t  —  b e 

s o n d e r s  g r o B  g e w e s e n  s i n d ,  w i r d  d e m  n e u e n  W e r k e  v o n  T a g g a r t  

i n  d e n  K r e i s e n  d e r  F a c h g e n o s s e n  sich e rlic h  g r o B e  A u f m e r k s a m k e i t  

e n t g e g e n g e b r a c h t  w e r d e n .  D i e s  w i r d  s ic h  a u c h  i n  d e r  T a t  a is  

l o h n e n d  e r w e is e n , d a  d e r  V e r fa s s e r  e s  v e r s t a n d e n  h a t ,  d i e  F iille  

d e r  i h m  z u r  V e r f i i g u n g  s t e h e n d e n  se h r  w e r t v o l l e n  U n t e r l a g e n  i n  

k n a p p e r  u n d  iibers ich tlich er  F o r m  d a r z u s t e lle n .

D e r  k n a p p e  R a u m  v e r b ie t e t  es , h ie r  a u f  E i n z e l h e i t e n  d e s  

W e r k e s  o d e r  d e r  e in z e l n e n  A b s c h n i t t e  e i n z u g e h e n .  E s  se i n u r  

k u r z  d ie  F l o t a t i o n  h e r a u s g e g r if fe n , d i e  d e r  V e r f a s s e r  a u f  1 2 5  S e i t e n  

b e h a n d e l t .  D i e  a u B e r o r d e n t l ic h e  B e d e u t u n g  d ie se s  Z w e i g e s  d e r  

A u f b e r e i t u n g ,  d ie  n a c h  se in e r  M e i n u n g  z u r  Z e it  m e h r  e in e  K u n s t  

a is  e in e  W i s s e n s c h a f t  ist, wird d u r c h  d ie  F iille  d e r  a n g e f u h r t e n  

V o r g a n g e  und V e r f a h r e n  i n  wirkungsYoller W e i s e  v e r m it t e l t  und 
m a c h t  d a s  B u c h  b e s o n d e r s  a u c h  a u f  d i e s e m  G e b i e t e  z u  e i n e m  

a u B e r s t  wertvollen N a c h s c h l a g e w e r k e .

B e s o n d e r e  A u f m e r k s a m k e i t  Y e r d i e n e n  fe r n e r  d i e  A n g a b e n  

iib e r  d i e  i n  d e n  l e t z t e n  J a h r e n  d r i ib e n  e n t w i c k e l t e n  A u fb e r e it u n g s -  

m a s c h i n e n  u n d  H i l f s a p p a r a t e ,  iib e r  d i e  i m  a l l g e m e i n e n  s e h r  

w e r t Y o l l e  A n g a b e n  g e m a c h t  w e r d e n .  L e i d e r  s i n d  m a n c h e  A b -  

b i l d u n g e n  e t w a s  k l e in , so  d a B  e s  i n  s o l c h e n  F a l l e n  s c h w ie r ig  ist, 

s ic h  e i n  a n s c h a u l ic h e s  B i l d  d e r  w e s e n t l i c h e n  K e n n z e i c h e n  u n d  

d e r  W i r k u n g s w e i s e  d ie se r  A p p a r a t e  z u  m a c h e n .  D a s  W e r k  b r in g t  

fe r n e r  e in e  g r o B e  A n z a h l  v o n  S t a m m b a u m e n  b e s t e h e n d e r  A n 

l a g e n .  L e i d e r  s i n d  d ie se  A n g a b e n  fiir d e n  N i c h t a m e r i k a n e r  v o n  

g e r in g e r e r  B e d e u t u n g ,  d a  i h m  d i e  z u  Yerarbeitenden E r z e  n a c h  

i h r e m  G e f u g e a u f b a u  m e is t  f r e m d  s i n d ,  w i e  i h m  fe r n e r  a u c h  d ie  

g e s c h ic h t i ic h e n  u n d  f in a n z i e l l e n  B e w e g g r i i n d e  u n d  d i e  ó r tl ic h e n



848 Stahl und Eisen. Buchbesprechungen. —- Vereins-Nachrichten. 48. Jahrg. Nr. 25.

Y e r h a l t n is s e  u n b e k a n n t  s e in  w e r d e n ,  d ie  z u  d e r  A u s b i l d u n g  d e s  

w i e d e r g e g e b e n e n  A r b e i t s w e g e s  gefiihrt  h a b e n .

W i r d  s o m i t  d a s  W e r k  a u c h  n ic h t  a lle n  W i i n s c h e n  g e r e c h t , 

s o  i i b e r w ie g e n  d o c h  s e in e  V o r z i ig e  i n  e in e r  W e i s e ,  d a B  i h m  d ie  

A u f b e r e it e r  g r o B t e  B e a c h t u n g  s c h e n k e n  sollten . W. Luyken.

Rawlinson, W i l l i a m ,  F o u n d r y  E n g i n e e r  a n d  D i r e c t o r :  M o d e r n  

F o u n d r y  O p e r a t i o n s  a n d  E ą u i p m e n t .  ( W i t h  1 3 7  f ig .,  

m o s t l y  o n  p la t e s , a n d  1 8  t a b l e s .)  L o n d o n :  C h a p m a n  &  H a l l ,  

L t d . ,  1 9 2 8 .  ( X V I I I ,  3 1 2  p . )  8 ° .  G e b .  1 8  s h .

A u f  3 0 5  T e x t s e i t e n  b e h a n d e l t  d a s  B u c h  d ie  G r u n d z u g e  d e r  

E is e n - , Stahl-  u n d  M e t a l l g ie B e r e i  e in s ch lie B lich  P r e B g u B ,  S c h l e u 

d e r g u B  u n d  P r u f u n g  d e r  G u B w a r e n .  A u s g e h e n d  y o n  d e r  zu- 

t r e f f e n d e n  A n s i c h t ,  d a B  m a n  sich  y o n  d e m  W e s e n  d e r  G ie B e r e i  

n u r  d u r c h  p r a k t is c h e  T a t ig k e it  e in e n  r ic h t ig e n  B e g r i f f  m a c h e n  

k o n n e ,  b e s c h r a n k t  s ic h  d e r  V e r f a s s e r  a u f  a l lg e m e in e  A n g a b e n  u n d  

b r in g t  so  a u c h  n ic h t s  N e u e s .  A e l t e r e  u n d  n e u e r e  A n s i c h t e n  s i n d  

y e r t r e t e n . F iir  d e n  B e t r i e b  e n g lisc h e r  G ie B e r e ie n  g e h t  a is  kenn-  

z e i c h n e n d  a u s  d e n  D a r s t e l l u n g e n  h e r v o r , d a B ,  w a h r e n d  b e i  d e n  

F o r m m a s c h i n e n  a m e r i k a n i s c h e  B a u w e i s e n  v o r h e r r s c h e n , fiir d ie  

G u B p u t z e r e i  fa s t  a u s sc h lie B lic h  d e u t s c h e  B a u a r t e n  i n  B e t r a c h t  

k o m m e n .  D i e  z u m  g r o B e n  T e i l  a u f  K u n s t d r u c k t a f e l n  w i e d e r  - 

g e g e b e n e n  A b b i l d u n g e n  s i n d  g u t ,  s o w e it  sie L i c h t b i l d e r  s i n d ,  

d a g e g e n  s i n d  S c h n i t t z e i c h n u n g e n  u .  d g l . z u m  T e i l  s e h r  an fa nge r-  

h a f t .  C. Geiger.

B o n d i ,  W e r n e r ,  ® r . » 3 n g . : B e i t r a g e  z u m  A b n u t z u n g s p r o b l e m  

m i t  b e s o n d e r e r  B e r i ic k s ic h t ig u n g  d e r  A b n u t z u n g  v o n  Z a h n -  

r a d e r n .  M i t  1 0 5  A b b .  u n d  1 6  Z a h l e n t a f .  B e r l in  ( N W  7 ) :  

V .- D .- I .- V e r la g , G .  m .  b .  H . ,  1 9 2 7 .  ( 3  B I . ,  1 3 7  S . )  8 ° .  4 , 5 0  J lJ t ,  
fiir M it g l i e d e r  d e s  V e r e in e s  d e u t s c h e r  In g e n i e u r e  4  J U l .

B e i  d e r  Z a h n r a d b e r e c h n u n g  w i r d  i m  w e s e n t l ic h e n  n u r  d ie  

e rfo rd e r lich e  B ie g e fe s t ig k e it  be r iic ks ic ht igt , w a h r e n d  m a n  d e n  

d ie  A b n u t z u n g  b e g i in s t ig e n d e n  B e d i n g u n g e n  k a u m  R e c h n u n g  

t r a g t . Z u  ih re r  E r f a s s u n g  m iis s e n  d ie  G le it y e r h a lt n is s e , d ie  

R e i b u n g s a r b e i t  u n d  d ie  A b n u t z u n g s e r s c h e i n u n g e n  u n t e r s u c h t  

u n d  be r iic k s ic h t ig t  w e r d e n .  V o n  die se r  E r w a g u n g  a u s g e h e n d  

h a t  d e r  V e r fa s s e r  e in e  B e r e c h n u n g  d e r  i n  F r a g e  k o m m e n d e n  

B e d i n g u n g e n  y o r g e n o m m e n .  D i e  w ir k l ic h e n  A b n u t z u n g s v e r h a l t -  

nisse  s i n d  j e d o c h  se h r  y e r w ic k e lt e r  A r t ,  so  d a B  e in e  e in f a c h e  

B e z i e h u n g ,  e t w a  z u r  sp e z if is c h e n  R e ib u n g s a r b e i t ,  o h n e  w e ite r e s  

n ic h t  z u  e r w a r t e n  ist. D i e  w ir k l ic h e n  V e r s c h l e iB g r o B e n  s i n d  also  

y e r s u c h s m a B i g  z u  e r m it t e ln  u n d  z u  d e n  B e r e c h n u n g s g r u n d l a g e n  

in  B e z i e h u n g  z u  se t z e n .

A n  a l lg e m e in e r e  D a r l e g u n g e n  iiber  d ie  O b e r f l a c h e n r e ib u n g  

fester  K ó r p e r  s o w ie  iiber  d e n  V e r s c h l e iB v o r g a n g  u n d  d ie  Ver-  

s c h le iB u r s a c h e n  b e i  id e a ł  s p r ó d e n  K o r p e r n  s i n d  d ie  B e s c h r e i b u n g  

u n d  A u s w e r t u n g  v o n  V e r s u c h e n  m it  g e g e n e in a n d e r g e p r e B t e n  u n d  

u m l a u f e n d e n  G u m m i r o l l e n  z u r  E r m i t t l u n g  d e s  S p a n n u n g s -  

z u s t a n d e s  a n  d e n  A n p r e B f l a c h e n  a n g e s c h lo s s e n . Z u  d e n  A b -  

n u t z u n g s v e r s u c h e n  w u r d e n  G u B e is e n r o l le n  i n  e in e r  e ig e n s  er- 

b a u t e n  P r u f m a s c h i n e  v e r w a n d t .  B e i m  G u B e i s e n  w u r d e n  d ie  

B e d i n g u n g e n  e in e s  id e a ł  s p r ó d e n  K ó r p e r s ,  also  A b n u t z u n g  d u r c h  

L o s l ó s e n  y o n  S t o fft e ilc h e n  o h n e  n e n n e n s w e r t e  V e r f o r m u n g ,  

y o r a u s g e s e t z t . E s  e r g a b  s ic h  b e i  d e n  V e r s u c h e n ,  d a B  d e r  Y e r 

sc hle iB  i m  V e r h a l t n i s  z u m  Q u a d r a t  d e r  D r e h z a h l  u n d  d e s  A n p r e B -  

d r u c k e s  a n s t ie g . E i n e  d u r c h  A e n d e r u n g  d e s  R o l le n d u r c h m e s s e r s  

b e i  g l e i c h b l e ib e n d e m  A c h s e n a b s t a n d  b e w i r k t e  V e r g r ó B e r u n g  d e r  

G l e i t g e s c h w in d ig k e i t  w i r k t e  e b e n fa lls  n a c h  e in e r  ą u a d r a t is c h e n  

F u n k t i o ń  s t e ig e r n d  a u f  d ie  G r ó B e  d e r  A b n u t z u n g ,  w o b e i  d ie  W i r 

k u n g  b e i  k l e in e n  R o l l e n d u r c h m e s s e r n  y e r s t a r k t , b e i  g r o B e n  yerklei- 

n e r t  w u r d e .  D i e  V e r s u c h s c r g e b n is s e  s i n d  in  ih re r  A n w e n d u n g  a u f  

d e n  Z a h n r a d e r y e r s c h l e i B  in  e in e r  C h a r a k t e r is t ik  d e r  d e n  V erschleiB -  

y o r g a n g  b e h e r r s c h e n d e n  G e s e t z m a B i g k e i t e n  z u s a m m e n g e f a B t .

D i e  se h r  a u s fiih rlic h e n  u n d  m i t  y ie le n  A b b i l d u n g e n  e r la u te r te n  

D a r l e g u n g e n  d e r  A b h a n d l u n g  b i l d e n  e in e n  b e m e r k e n s w e r t e n  

B e i t r a g  z u r  L e h r e  v o n  d e r  Z a h n r a d b e r e c h n u n g  u n d  z u r  Beurtei-  

l u n g  d e r  A b n u t z u n g s y o r g a n g e  b e i  G u B e i s e n .  A u f  d ie  VerschleiB -  

y o r g a n g e  b e i  F l u B e i s e n  u n d  S t a h l  k ó n n e n  d ie  A u s f u h r u n g e n  

j e d o c h  w e g e n  d e s  l ib e r w ie g e n d e n  E in f l u s s e s  d e r  d a b e i  e r fo l g e n d e n  

A e n d e r u n g e n  d e r  W e r k s t o f f e i g e n s c h a f t e n  n ic h t  o h n e  w e ite r e s  

i ib e r t r a g e n  w e r d e n .

H a m b o r n .  H . Meyer.

V ereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

A e n d e r u n g e n  i n  d e r  M i t g l i e d e r l i s t e .

Aflm ann, Gustav, I n g e n i e u r  d e r  F a .  P o e t t e r , G .  m .  b .  H . ,  D u s s e l 

d o r f , D u i s b u r g ,  H e c k e n s t r .  1 2 .

Baum, Fritz,  B e r g a s s e s s o r  a .  D . ,  V o r s t .- M it g l . d e r  F a .  R u h r g a s ,  

A .- G . ,  E s s e n ,  H e r w a r t h s t r .  6 0 .

Dahlberg, Axel,  $ l p l . * 3 n g . ,  I l s e d e r  H i i t t e ,  G r o B  I ls e d e .

Denkhaus, Wilhelm, $ i p l . * 3 n g . ,  C o n c o r d i a  B e r g b a u - A .- G .,  O b e r 

h a u s e n  i. R h e i n l .

Edw in, Em il,  I n g . ,  D i r e k t o r  d e r  A .- S .  N o r s k  S t a a l ,  O s l o , Nor-  

w e g e n ,  K i r k e g a t e n  1 4 .

Fleischmann, M artin ,  S t p l . ^ n g . ,  M e t a l l o g r a p h  u .  F o r se h u n g s -  

m e t a l l u r g e  d e r  T i m k e n  R o l l e r  B e a r i n g  C o . ,  C a n t o n  ( O . ) ,  U .  S .  A .

Freundt, Friedrich August, D r . ,  F r e i b u r g  i. B r . ,  E n g e s s e r  S tr . 8 .

Gerbener, Franz,  O b e r i n g .  u .  L e i t e r  d e r  F a .  C .  O e lr ic h s , E i s e n g .  

u .  M a s c h i n e n f . ,  S t e e le , E s s e n ,  H a g e n a u s t r .  3 9 .

Hartmann, Wenzel, O b e r i n g e n i e u r ,  N i i m b e r g  2 ,  A e u B e r e  B a y  

r e u t h e r  S t r . 1 0 3 .

Hilger, Franz, D r .  j u r . ,  D iis s e l d o r f- H e e r d t .

Holland, Albert, V e r e i n .  S t a h l w . ,  A .- G . ,  H i i t t e  R u h ro r t-

M e i d e r i c h ,  D u i s b u r g - M e id e r i c h ,  F e o d o r s t r .  1 8 .

Kassler, Kurt,  S )ipl.«3T ig ., B e r l in - C h a r l o t t e n b u r g  2 ,  G r o l m a n s t r .  3 6 .

Kónig, Walter, 2 )ip l .» ^ttg ., S t a h l w e r k s l e it e r  d e s  A n n e n e r  GuB -  

s t a h l w . ,  A .- G . ,  A n n e n  i. W .

Kurda, Hans, O b e r i n g e n i e u r ,  Z a w a d z k i ,  O .- S .

Lósche, Hanns, ® t p I .» Q n g . ,  F a b r i k d i r e k t o r ,  B e r l i n  W  3 5 ,  Steg litzer  

S t r . 4 7 .

M in y , Joseph, 2)r .=Qrtg., D e u t s c h e  E d e l s t a h l w e r k e ,  A . - G . ,  B o c h u m ,  

W i t t e n e r  S t r . 5 8 .

Molz, Josef, S )i | )I .* 3 n g .,  i. F a .  H ó h n e  &  M o l z ,  F e u e r u n g s -  u .  

I n d u s t r i e b a u - G . m .  b .  H . ,  D u i s b u r g ,  M i i l h e i m  a .  d .  R u h r ,  

D o h n e  3 6 .

M uller, Anton, D r .  p h i l . ,  W e s t d .  M etali-  u .  P h o s p h o r b r o n c e - W e r k e  

E d u a r d  M u l l e r ,  O l p e  i. W .

Neuhauj3, Heinrich, $ t . = Q n g . ,  M e t a l l u r g e  d e r  A j a x  M e t a l  C o . ,  

T r e n t o n  ( N .- J . ) ,  U .  S .  A . ,  4 6  B e e c h w o o d  A v e .

Nissen, Hugo, O b e r i n g e n i e u r ,  E s s e n - R e l l in g h a u s e n ,  H e it l in g s t r . 2 .

Opitz, Artur,  S i p l . ^ n g . ,  H a b e l s e h w e r d t ,  G l a t z e r  S t r . 3 6 .

Peters, Carl, F a b r i k b e s i t z e r ,  A n n a w e r k ,  O e s l a u  b e i  C o b u r g .

Pilger, Theodor, B r o o k l y n  ( N .- Y . ) ,  U .  S .  A . ,  5 5  H a n s o n  P l a c e .

Rittinghaus, E m il,  I n g e n i e u r ,  J i i n k e r a t h .

Rosenbaum, Em il,  I n g . ,  M i t i n h .  d e r  F a .  S t a h l r a d ,  G .  m .  b .  H . ,  

B e r l in - C h a r lo t t e n b u r g  5 ,  L ie t z e n s e e u f e r  7 .

von Sothen, Berthold, $L p I .= Q ttg ., R h e i n i s c h - W e s t f .  Stahl-  u .  W a l z 

w e r k e ,  A .- G . ,  A b t .  H a g e n e r  G u B s t a h l w e r k e ,  H a g e n  i. W . ,  

B e r g s t r . 6 7 .

Stieler, Richard, ® ip l .« ^ t t g ., M a s c h i n e n f .  E s s l i n g e n ,  E s s l i n g e n  a . N .

Waniek, Desiderius, O b e r i n g e n i e u r ,  S t a h l w e r k ,  S a l g ó t a r ja n ,  

U n g a r n .

Wedding, U lrich,  B e r g a s s e s s o r , H a r p e n e r  B e r g b a u - A .- G . ,  Miil- 

h e i m  a .  d .  R u h r ,  B e u t h e r  S t r . 1 1 .

W ill, Karl,  ® t p I .» Q n g .,  S c h ó n t a l e r  Stahl-  u .  E i s e n w e r k e  P e t e r  

H a r k o r t  &  S o h n ,  G .  m .  b .  H . ,  W e t t e r  a .  d .  R u h r ,  B e r g s t r . 2 .

Wohlfarth, Richard, S i p l . ^ t i g . ,  C a s t r o p - R a u x e l  3 ,  K a is e r s t r . 1 0 4 .

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

Blume, Ernst, X 'p i .  Qfttg., V e r s .- A n s t a l t  d e r  R h e i n .  M e t a łlw .-  u .  

M a s c h i n e n f .  D u s s e l d o r f ,  A b t .  R a t h ,  D u s s e l d o r f - R a t h ,  Ober-  

r a t h e r  S t r . 7 1  a .

Carius, Carl, D r .  p h il .,  F o r s c h u n g s - I n s t .  d e r  V e r e i n .  S t a h l w . ,  

A .- G . ,  D o r t m u n d ,  P o s t s t r . 3 2 .

Fldschel, Carl, D r . ,  ® ip (.»Q ;jig ., V e r e i n .  S t a h l w . ,  A .  G . ,  H a u p t -  

k o s t e n a b t . ,  D u s s e l d o r f ,  K a r o l in g e r s t r .  1 0 0 .

Grun, Richard, D r .  p h i l . ,  D i r e k t o r  d e s  F o r s c h u n g s - I n s t .  de r  

H i i t t e n z e m e n t - I n d . u .  G e s c h a f t s f .  d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  H o c h-  

o f e n z e m e n t w e r k e ,  e . V . ,  D u s s e l d o r f  1 0 ,  R o B s t r .  1 0 7 .

Herbert, Edward Geisler, B .  S c . ,  D i r e k t o r ,  E .  G .  H e r b e r t  L t d .  

A t l a s  W o r k s  L e v e n s h u l m e ,  M a n c h e s t e r ,  E n g l a n d ,  B a r l o w  

M o o r  R o a d  1 4 9 ,  W e s t  D i d s b u r y .

Herfort, Walter, O b e r i n g e n i e u r  d e s  M a s c h i n e n b e t r .  d e s  S t a h l w .  

B e c k e r ,  A .- G . ,  W i l l i c h ,  K r e i s  K r e f e l d ,  A n r a t h e r  S t r . 3 6 .
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G r o B e n b a u m ,  K r e i s  D u s s e l d o r f ,  A c k e r s t r .  1 .
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Knapp, Werner, $ r . * 3 n g . ,  B e t r ie b s in g .  d .  F a .  F r i e d .  K r u p p ,  A .- G . ,  

E s s e n ,  D r e i l in d e n s t r . 3 9 .

Kosfeld, Wilhelm, R e g .- B a u m .  a .  D . ,  O b e r i n g .  d e r  V e r e i n .  S t a h l w . ,  

A .- G . ,  D o r t m u n d ,  O lg a s t r . 2 2 .

Moltrasio, Marco, I n g . ,  M i t i n h .  d e r  F a .  N a p o l e o n e  M o l t r a s io , 

B e r g a m o  ( It a l ie n ) , V i a  S .  O r s o l a  1 5 .

von Moock, Carl, D i r e k t o r  d e r  H a h n s c h e n  W e r k e ,  A .- G . ,  B e r l in , 
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