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Beitrag zur Schwindung von StahlguB.
Von F r ie d r ic h  K ó rb e r  und G eorg  S c h itz k o w sk i in Dusseldorf.

[M itteilung aus dem  K aiser-W ilhelm -Institut fur E isenforschung1).]

(Praktische Bedeutung der Schwindung. Formdnderungen und Riflbildungen infolge von Schwindungsunterschieden. Schwindungs- 
vermćhe an Stahlgufi aus dem Siemens-Martin-Ofen saurer ZusteUung m it einfachen Rundstdben, m it wenig gehindert schwindcnden 
Flanschstdben und m it Flanschstdben, dereń Schwindung gehemmt wird. Schuńndungsversuche m it Stahlgufi aus dem Siemens- 
Martin-Ofen m it basischer ZusteUung. Untersuchung der W armrifibildung in  Grufistucken an Beispielen aus der P ra zis . Einflufl der 
chemischen Zusammensetzung auf die Schwindung von Stahlgufi. Bewegungen groper Zahn- und Scheibenrader wahrend der Schwindung.)

B
ei der Herstellung von Modellen fiir StahlguBstucke 
wird ein SchwindmaB berucksichtigt, das in der Regel 

etwa 2 % betragt. Es kommt aber haufig vor, daB groBe 
und sperrige StahlguBstucke, wie Steven, Walzenstander, 
Eahraen, Zahn- und Schwungrader usw., sich bei der 
Schwindung anders yerhalten. Obwohl derartigen Ab- 
weichungen in der Schwindung von dem Former- oder 
Schreinenneister auf Grund von Betriebserfahrungen mog- 
hchst Rechnung getragen wird, sind doch in yielen Fallen 
durch Schwindungsunterschiede bedingte zeitraubende und 
kostspielige Nacharbeiten am GuBstuck notwendig. Nicht 
selten gehen GuBstueke durch RiBbildungen infolge unter- 
schiedlicher Schwindung in ihren einzelnen Teilen verloren.

Zur Klarung der Ursache dieser fur den StahlgieBer 
sehr unerwunschten Erscheinungen ist es zunachst er- 
forderhc-h, zu wissen, wie sich der zeitliche Verlauf der 
Schwindung vom Beginn der Erstarrung bis zur Abkuhlung 
auf Raumtemperatur bei einfachen Stucken verhalt, die 
durch eine moglichst gleichmaBige Abkuhlung des ganzen 
GuBstuckes ausgezeichnet sind und bei der Schwindung 
in der Form keinerlei Widerstande finden. Des weiteren 
ist die Beeinflussung des Schwindungsverlaufes durch die 
Gestalt des GuBstuckes und durch den Zustand der GuB- 
form zu untersuchen. Die im folgenden beschriebenen Ver- 
suche sollen Beitrage zu diesen Fragen bringen.

Untersucht wurde der Schwindungsverlauf zunachst 
bei einfachen Rundstaben, sodann bei Staben m it breiten 
Flanschen an den Enden, durch die die Bewegung des 
Stabes in der Form erschwert wurde, und schlieBlich bei 
Flanschstaben, dereń Bewegungsmoglichkeit in der Form 
durch starre Einlagen begrenzt war. Je eine Reihe dieser 
Probestabe wurde m it Stahl aus einem sauer und einem 
basisch zugestellten Siemens-Martin-Ofen gegossen, der 
jeweils mit einer kleinen Scherpfanne der laufenden 
Erzeugung entnommen wurde. An einer Reihe von zum 
Teil recht verwickelten StahlguBstiicken aus dem Betriebe 
wurde der EinfluB des Zustandes der Form auf die Warm- 
riBbildung beobachtet. Die Bewegung einiger grofierer 
StahlguBstucke in der Form wahrend der Erstarrung und 
Abkuhlung wurde eingehend verfolgt. Die Stahlwerke Oeking,

>) Vgl. Mitt. K .-W .-Inst. Eisenforsch. 9 (1927) S. 279/94.

Dusseldorf, und Rheinisch-Westfalische Stahl- und Walz
werke, A.-G., Abt. Stahlwerk Krieger, Diisseldorf-Oberkassel, 
haben die Einrichtungen ihrer StahlgieBerei fiir die Durch- 
fiihrung der Versuche zur Yerfiigung gestellt; fiir dieses 
Entgegenkommen und fur die in reichlichstem MaBe 
gewahrte Unterstiitzung sei allen beteiligten Stellen, ins
besondere den Herren Direktor P. Geilenkirchen und 
Direktor R. Starkę, auch an dieser Stelle Dank gesagt.

A. Schwindungsversuche.
I. Versuchsanordnung.

Zur Aufnahme der Schwindungskuryen diente der bereits 
von F. W u s t und G. S c h itz k o w s k i2) angewandte selbst- 
schreibende Schwindungsmesser, dessen Anordnung bei Yer- 
wendung eines Rundstabes aus Abb. 1 zu ersehen ist. Die in

Abbildung 1. Schwindungsmesser (Ansicht).

den Klemmen Kx und K 2 eingespannten 4 mm starken 
Drahte sind an ihren Enden zu einer Flachspirale auf- 
gewickelt und ragen 20 mm in die Form hinein. Der linkę 
D raht ubertragt mittels der verschiebbaren Klemme Kx 
die Langenanderungen des Stabes A auf das Schwindwerk S. 
Dieses besteht aus einer einfachen mechanischen Ueber- 
tragung mit Schreibhebel H  und rotierender Trommel T. 
Die Umlaufzeit der Trommel T betrug 2 st. Das Ueber- 
setzungsverhaltnis wurde auf etwa 1 : 7.5 eingestellt. Man 
erhalt auf dem Schaubild die Darstellung der Schwindung 
des Probestabes ais Funktion der Zeit. Von der gleich- 
zeitigen Aufnahme von Abkuhlungskurven konnte abgesehen 
werden, da bereits von W ust und Schitzkowski2) die

2) M itt. K .-W .-Inst. Eisenforsch. 4 (1922) S. 108/24; vg l. 
S t. u. E . 43 (1923) S. 713/20.
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Zuordnung der Umwandlungspunkte des Stahles zu den 
Haltepunkten der Schwindungskurven festgelegt war. Es 
wurden lediglich auf der Schwindungskurve die Punkte 
gekennzeichnet, die einer Abkuhlung des Stabes von je- 
weils 100° entsprachen, beginnend von der GieBtemperatur 
bis zur Abkuhlung auf etwa 700°. Dies geschah in der 
Weise, daB man die am Schreibhebel befestigte Peder beim 
Erreichen des betreffenden Temperaturpunktes auf die 
Trommel mehrmals aufdruckte und dadurch auf der 
Kurve den Temperaturpunkt anmerkte. Wie Abb. 2 zeigt, 
wurde das zur Messung der Temperatur verwendete Platin- 
Platinrhodium-Thermoelement in den GieBtrichter, der 
in der Mitte des Stabes angebracht war, seitlich derart 
eingefiihrt, daB die Lotstelle in der Berulirungsstelle von 
Stab und Trichter lag. Der Uebergangsąuerschnitt des 
GieBtrichters zum Stab entsprach dem jeweiligen Stab- 
querschnitt.

II. Schwindungsversuche an StahlguB aus dem Siemens-Martin- 
Ofen mit saurer Zustellung.

Die Versuche erstreckten sich uber einen Zeitraum 
von mehreren Wochen; die chemische Zusammensetzung 
des dem laufenden Betriebe entstammenden Stahles 
schwankte innerhalb folgender Grenzen:

C Si M n P  S -
% % % % %

0 ,2 8 -0 ,5 0  0,22—0,60 0,26—0,69 0,063—0,106 0,036—0,085

1. V ersu ch e  m it e in fa c h e n  R u n d s ta b e n .

Die Rundstabe von 20, 30, 40 und 50 mm $ und 450 mm 
Lange wurden in nassen Formen gegossen. Der feuchte, 
lockere Sand bot der Schwindung des glatten Stabes nur 
geringen Widerstand. Der NaBguBsand bestand aus einem 
Gemisch von Rosent.haler Sand und Silbersand. Der GuB 
erfolgte aus einer 70 bis £0 kg fassenden Handpfanne, 
mit der der Stahl unmittelbar am Siemens-Martin-Ofen

sprechend der geringeren Abkuhlungsgeschwindigkeit. Auch 
die Umwandlung vollzieht sich hier in einem langeren 
Zeitraum; sie setzt an der zuerst erstarrenden auBeren 
Kruste ein und schreitet allmahlich weiter bis ins Stab- 
innere fort. Fur die Kurven c und d pragt sich die Ab- 
sehwachung des Abfalles der Schwindungskurven infolge 
der noch langsameren Abkuhlung der 40 und 50 mm 
starken Stabe noch mehr aus; auch die Zeitdauer der Um
wandlung nimmt mit dem Stabdurchmesser weiter zu.
Zahlentafel 1. S c h w in d u n g s w e r t e  d e r  e in f a c h e n  R u n d 

s t a b e  (saurer StahlguB).

Stab-
durch-
raesser

mm

Schwin- 
dungs- 
kurve 

(Abb. 3)

Wirki. 
S chwin- 

dung

°/o

Vorperlit.
Schwin-

dung

°/o

Naohperlit.
Schwin

dung

°/o

Giel3 tem
peratur

°C

20 a 2 ,2 0 1,19 1,01 1480

30 b 2 ,1 8 1,21 0 ,9 7 1460

40 c 2 ,1 3 1 ,06 1,07 1450

50 d 2 ,1 6 1 ,20 0 ,9 6 1490

In Zahlentafel 1 sind die Mittelwerte der Ergebnisse 
der Schwindungsmessung fiir die vier Rundstabe wiederge-

beim Schwindungsversuch.

abgefangen wurde. Von jedem Stab wurde gleichzeitig mit 
einem zweiten Schwindungsmesser ein Kontrollversuch aus- 
gefuhrt. Die fur die yerschiedenen Stabe erhaltenen Schwin- 
dungskurven sind in Abb. 3 wiedergegeben. Auf der Schwin- 
dungskurve a fur den Stab mit 20 mm <t> setzt fast unm it
telbar nach dem GuB die Verkurzung sehr stark ein; sie 
ist durch einen steilen Abfall der Kurve gekennzeichnet. 
Bei weiterer Abkuhlung wird sie verzogert, eine Folgę der 
Ferritausscheidung bzw. Perlitbildung, die mit Volumen- 
zunahme verbunden sind. Nach dem Durchschreiten dieses 
Temperaturgebietes der Umwandlung des Stahles verkurzt 
sich der Stab langsam weiter. Bei der Kurve b fur den 
Stab m it 30 mm $  ist der erste Abfall weniger steil, ent-

Abbildung 3. Schwindungsverlauf der einfachen Rund
stabe (saurer StahlguB).

geben; auBer der wirklichen Schwindung sind die vorper- 
litische undnachperlitische Schwindung eingetragen worden. 
Ais vorperlitische Schwindung wurde der aus den Kurven 
sich ergebende W ert fiir die Schwindung von der beginnen- 
den Erstarrung bis zum Durchschreiten des Perlitpunktes 
bezeichnet, wobei ais Perlitpunkt der bei der Umwandlung 
auftretende hochste Punkt gewahlt wurde; ais nachper- 
litische Schwindung gilt der Schwindungsbetrag vom Per- 
litpunkte abwarts bis auf Raumtemperatur. Wie aus der 
Zahlentafel ersichtlich, bleibt die Schwindung mit zuneh- 
mendem Durchmesser nahezu gleich. Die nachperlitische 
Schwindung betragt unabhangig von dem Stabdurchmesser 
etwa 1 % .
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Zahlentafel 2. S c h w i n d u n g s w e r t e  d e r  F l a n s c h s t a b e  (saurer StahlguB).

Flanschstab

(J) in mm

Z ustand  der 
Form

S chw in- 
d u n gsku rve  

(Abb. 4)

W irkliche 
Schwindung 

°/o

Yorperiitische
Schwindung

7 .

Nachperlitische
Schwindung

7o

G-iefitempe-
ratur

°C
Bemerkungen

locker a 2,03 1,01 1,02 1470 S tab  n ich t gerissen
20 fest a' 0,34 0,21 0,13 1460 ,, gerissen

locker b 2,13 1,12 1,01 1500 Stab  n icht gerissen
30 fest b' 0,61 0,18 0,43 1470 „ gerissen

locker c 2,07 1,06 1,01 1480 S tab  n ich t gerissen
40 fest c' 0,89 0,41 0,48 1460 „  gerissen

locker d 2,19 1,18 1,01 1470 Stab  n ich t gerissen
50 fest d' 1,78 0,89 0,89 1490 „ gerissen

2. V ersuche  m it F la n s c h s ta b e n .
Schon lange ist es bekannt, daB der Widerstand, den 

die Formanderung des Stahles wasrend der Erstarrung 
und Abkiihlung in der Form findet, die Schwindung 
wesentlich beeinfluBt. Von L. T r e u h e i t3), ferner von R. 
Krieger4) und neuerdings von H. M a lz a c h e r6) ist beson
ders darauf hingewiesen worden. Um diesen EinfluB auf 
den Schwindungsverlauf kennenzulernen, wurden Stabe von 
20, 30, 40 und 50 mm 450 mm lang, mit Flanschen von 
120, 130, 140, 140 mm $ und 20 mm Breite an den beiden 
Enden gewahlt. Die Flanschen wurden so auBergewóhn- 
lich groB gehalten, damit sie bei der Verkiirzung der Stabe 
wahrend der Abkiihlung stark hemmend wirken konnten.

Fiir die erste Versuchsreihe wurde beim Formen darauf 
geachtet, daB die Schwindung der Stabe trotz der Flanschen 
moglichst wenig gehindert wurde. Zu dem Zweck wurde der 
Teil der Form vor den Flanschen besonders lockergestampft. 
Diese Formen wurden ebenfalls naB vergossen. In der 
zweiten Versuchsreihe wurden die Schwindungskurven von 
Flanschstaben aufgenommen, dereń Verkiirzung durch den 
Widerstand der Form stark behindert wurde. Der Form- 
sand wurde durch Formmasse (ein Gemisch aus Schamotte, 
Ton und Graphit) ersetzt, die nach dem Trocknen sehr 
hart und widerstandsfahig wird. Die erhaltenen Schwin- 
dungswerte sind aus Zahlentafel 2 ersichtlich. Abb. 4 ent- 
halt die Zusammenstellnng der NaBguB- und der zugeho- 
rigen TrockenguB-Schwindungskurven fiir die verschiede- 
nen Flanschstabe. Samtliche Schwindungskurven a, b, c 
und d der in nassen Formen vergossenen Stabe entsprechen 
fast vollkommen dem Verlauf der Schwindang der ein- 
faclien Rundstabe. Dagegen ist bei denK urvender Trocken- 
guŁSformen a', b', c' und d ' ein wesentlicher Unterschied, 
vor allem in der ersten Halfte des Schwindungsweges 
der vorperlitischen Schwindung der Stabe festzustellen. 
Beim Flanschstab mit 20 mm Durchmesser setzt die Schwin
dung wie beim einfachen Rundstab nach der Erstarrung 
stark ein. Bei etwa 1300° erfahrt die Schwindungskurve 
eine Dnterbrechung; sie verlauft dann eine kurze Strecke 
wagerecht, um bei weiterer Abkiihlung des Stabes wieder 
langsam abzufallen, bis sie schlieRlich wieder einen fast 
horizontalen Verlauf nimmt. Bei dem Flanschstab mit 30 mm 
Durchmesser biegt die Kurve weniger scharf bei etwa 
1300° nach einer anfanglich normalen Schwindung ab; in 
dem Umwandlungsgebiet steigt sie wieder etwas an und 
verlauft bei weiterer Abkiihlung normal. Die TrockenguB- 
proben des 40- und 50-mm-Flanschst,abes sind ebenfalls 
durch ein Abbiegen von der Normalrichtung bei etwa 
1300° gekennzeichnet. Stets bleibt dereń Gesamtschwindung 
hinter derjenigen der in nasser Form gegossenen Stabe 
merklich zuriick.

3) S t.u . E. 29 (1909) S. 1194.
4) St. u. E. 38 (1918) S. 440.
6) S t.u . E. 46 (1926) S. 1013/7; 47 (1927) S. 2108/12.
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Abbildung 4. Schwindungsverlauf der Flanschstabe fur NaB- und  
TrockenguB bei wenig gehinderter Schwindung (saurer StahlguB).

Wahrend die NaBguBproben keine Fehler zeigten, wurden 
bei der Untersuchung der TrockenguBstabe durchweg starkę 
RiBbildungen festgestellt. Die Flansche der Stabe m it 20 
und 30 mm cf> waren nahezu abgerissen, der RiB im 40-mm- 
Stab befand sich neben und unter dem GieBtrichter in der 
Mitte des Stabes und setzte sich fast durch den ganzen 
Stabąuerschnitt fort. Aehnlich riB auch der 50-mm-Stab 
ein, der RiB reichte aber hier auf der einen Seite des GieB-
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Abbildung 5.
F estigkeit von StahlguB bei hóheren Temperaturen nach Dupuy.

trichters nur bis zur Stabmitte und auf der 
anderen Seite um ein Viertel der Starkę in 
den Stab hinein. Die Risse zeigten stets den 
Charakter eines Trennungsbruches ohne jede 
plastische Formanderung. Das Einsetzen des 
Risses wird auf der Schwindungskurve durch 
das mehr oder weniger scharfe Abbiegen von 
der Normalrichtung angezeigt. Diese Versuche 
belegen mit besonderer Deutlichkeit, wie we- 
sentlich der Widerstand der Form die Schwin- 
dung von StahlguBstiicken beeinflussen und wie er zu den 
gefiirchtetenWarmrissen fuhrenkann. Weiterhin geht aus den 
Versuchen hervor, daB sich die Warmrisse, wie schon von R, 
Krieger6) angedeutet, unm ittelbar nach der Erstarrung bei 
sehr hohen Temperaturen (1250 bis 1300°) bilden.alsoin einem 
Temperaturgebiet, in dem der StahlguB eine sehr geringe 
Festigkeit besitzt. Yersuche, die von E. L. Dupuy7) m it Stahl
guB bei hohen Temperaturen ausgefiihrt worden sind, haben 
ergeben, daB die Festigkeitszahlen von Stahlen m it ver- 
schiedenen Kohlenstoffgehalten bei 1250° nur sehr genng 
sind (Abb. 5).

3. V ersu ch e  m it F la n s c h s ta b e n ,  d e re ń  S ch w in d u n g  
d u rc h  s ta r r e  E in la g e n  in  d e r F o rm  s t a r k  ge- 

h em m t w ird .

In der Praxis liegt der Widerstand, den die Schwindung 
des GuBstiickes in der Form findet, zwischen den beiden 
untersuchten Grenzfallen der ganz lockeren nassen Sandform, 
in der die Schwindung des Stabes ohne Behinderung vor 
sich gehen kann, und der sehr festen, getrockneten Masse- 
form, in der die Verkiirzung des Stabes unmittelbar nach 
dem GuB bei hohen Temperaturen behindert wird. Auch 
kann der W iderstand der Form gegen die Schwindung zu 
yerschiedenen Zeitpunkten der Abkiihlung und in yer
schiedener Starkę einsetzen. Dieser Unterschied des Wider- 
standes steht in direktem Zusammenhange mit der Festig
keit der Form, die wiederum von einer groBen Zahl von 
Punkten abhangig ist. Yon wesentlicher Bedeutung fiir die 
Festigkeit der Form ist die Beschaffenheit des FiiUsandes, 
die Stam pfart des Sandes, sowie bei TrockenguB die Menge 
der angelegten Formmasse usw.

Die Erm ittlung des Schwindungsverlaufes eines Stuckes, 
bei dem die Schwindung zu verschiedenen Zeitpunkten 
planmaBig gehindert wird, wurde mit einem in NaBguBsand 
eingeformten Flanschstab von 30 mm $ und 450 mm Lange 
ausgefiihrt, Mit wechselndem Abstande von 2, 4, 6 , 8 ,10

*) Der Betrieb 3 (1920/21) S. 629.
7) R ev. Met. 18 (1921) Mem., S. 331/65; s. a. J . Iron bteel 

Inst. 104 (1921) S. 91/116.

Be-
merkungen

A n d. F lanschen  
stark eingerissen  
A n d. F lanschen  
stark  eingerissen  
A n d. Flanschen  
stark  eingerissen

Schnitf/I-B

V10~
6. Versuchsanordnung zur Messung der stark gehinderten  

Schwindung eines Flanschstabes.

Abbildung 7. Schwindungsverlauf eines Flanschstabes 
bei stark gehem mter Schwindung durch yerschieden 

lange E inlagen (saurer StahlguB).

(Abstande der Einlagen von den Flanschen: 
n =  2, 4, 6, 8, 10 und 12 mm.)
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Zahlentafel 3.
B e e i n f l u s s u n g  d e r  S c h w in d u n g  d u r c h  e i n g e l e g t e  

Eisenstabe (saurer StahlguB).
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und 12 mm von den Flanschen wurden vier Rundstabe aus 
Stahl von 20 mm <t> und abgeplatteter Spitze in die Form 
eingelegt (s. Abb. 6). Sie sollten dazu dienen, die nach dem 
GuB einsetzende, in der lockeren Form wenig behinderte 
Schwindung zu verschiedenen Zeitpunkten je nach ihrem 
Abstande von den Flanschen zu hemmen. Der Raurn zwischen 
den eingelegten Staben und den Flanschen wurde lose mit 
Sand ausgefullt. Er iiberstieg bei den beiden letzten Ver- 
suchen das MaB der Gesamtschwindung des Stabes, das 
etwa 9 mm betrug. Bei der Verkiirzung des Flanschstabes 
wahrend der Abkuhlung wurde aber der Sand vor den 
Flanschen an die abgeplatteten Spitzen der eingelegten Stabe 
gepreBt und verkleinerte entsprechend der Starkę dieser 
Sandschicht den freien Raum zwischen Stab und Flanschen. 
Die fiir die verschieden langen Einlagen erhaltenen Schwin- 
dungskurven a, b, c, d, e und f sind in Abb. 7 dargestellt. 
Sie zeigen nach einem anfanglich normalen Verlauf einen 
Knickpunkt, der fiir die Kurve a bei etwa 1300°, fur die 
Kurve b bei etwa 1250°, fiir die Kurve c bei etwa 1225 °, 
fiir die Kurve d bei etwa 1100° und fiir die Kurve e bei 
etwa 1150° liegt. Beim Vergleich der Kurve f m it der 
Normalkurve des 30-mm-Flanschstabes kann man auch hier 
zwischen 1200 und 1 1 0 0 ° einen schwach ausgebildeten 
Knick erkennen. Die aus den Schaubildern errechneten 
Schwindungswerte sind in Zahlentafel 3 zusammengestellt.

Wie zu erwarten war, nimmt der W ert der wirklichen 
Schwindung mit zunehmendem Spielraum zwischen den ein
gelegten Staben und den Flanschen zu. Bemerkenswert ist 
die Tatsache, daB die nachperlitische Schwindung fiir alle 
Stabe fast unverandert auf der normalen Hóhe bleibt; sie 
betragt etwa 1%. Verandert wird dagegen die vorperlitische 
Schwindung, sie steigt ebenso wie die wirkliche Schwindung 
an. Die Untersuchung der Stabe, denen die Kurven a, b 
und c entsprechen, ergab an beiden Flanschseiten starkę 
RiBbildung. Die Stabe m it den Kurven d, e und f waren 
dagegen vollkommen riBfrei. Eine genauere Prufung der 
drei letzten Stabe zeigte nach Abdrehen von rd. 1 mm am 
Uebergang des Stabes zum Flansch an vereinzelten Stellen 
feine Fehlstellen, die m it bloBem Auge kaum wahrzunehmen 
waren. Die mikroskopische Untersuchung liefi erkennen, 
daB diese Fehlstellen m it einem kleinen Lunker in Ver- 
bindung standen, der sich am. Uebergang des Stabes zum 
Flansch gebildet hatte.

Aus diesen Ergebnissen geht hervor, daB bei behinderter 
Schwindung von StahlguBstiicken sich lediglich der vor- 
perlitische Teil der Schwindung andert. Setzt der Wider- 
stand in der Form unm ittelbar nach der Erstarrung bei 
Temperaturen von 1350 bis 1200° ein, bei denen der Werk- 
stoff nach den Versuchen von D upuy7) eine sehr niedrige 
Festigkeit besitzt, so wird eine geringe Beanspruchung ge- 
niigen, um einen SchwindriB zu veranlassen. Dieser wird 
an der Stelle eintreten, wo infolge der hóchsten Temperatur 
die Festigkeit am geringsten ist. E rst bei weiterer Ab
kuhlung unter 1200° steigt die Festigkeit allmahlich an, so 
daB der Werkstoff eine gróBere Formanderung ohne RiB
bildung aushalten kann.

III. Schwindungsversuche an StahlguB aus dem Siemens-Martin- 
Ofen mit basischer ZusteUung.

Die chemische Zusammensetzung des fiir diese Versuchs- 
reihen verwandten, dem laufenden Betrieb entstammenden 
Stahles schwankte innerhalb folgender Grenzen:

C Si Mn P  S
% % % % %

0 ,1 5 -  0,39 0 ,3 2 -0 ,4 7  0 ,4 9 -  0,80 0 ,0 1 4 -0 ,0 4 7  0 ,0 2 1 -0 ,0 4 5

-¥ S O

00 00 
Z e /f//7 /7 7 //7 -

Abbildung 8. Sohwindungsverlauf der Flanschstabe fiir NaB- und TrockenguB 
(basischer StahlguB).
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Zahlentafel 4. S c h w in d u n g s w e r t e  d e r  F l a n s c h s t a b e  (basischer StahlguB).

F lansch - 
s tab  

(j) in  mm

Z u s ta n d  der 
F o rm

Schw in- 
dungskurve 

(A bb . 8)

W irkliche
Schw indung

%

V or-
p e rlitisc h e

Schw indung

%

N acb-
perlitische

Schw indung

%

GieB te m p e
r a tu r

°C

Z e it der 
v o rp e rliti-  

schen  
S chw indung  

m in

D auer der 
U m- 

w andlung  
m in

B em erkungen

locker a 1,99 0,94 1,05 1480 4,78 3,72 S tab  n ich t gerissen
20 fest a ' 0,55 0,07 0,48 1450 — — „ gerissen

locker b 2,10 1,05 1,05 1460 14,90 13,30 Stab  n icht gerissen
30 fest b' 0,43 0,20 0,23 1440 — — „ gerissen

c 2,10 1,07 1,03 1500 26,00 15,40 S tab  n icht gerissen
40 fest c' 0,50 0,32 0,18 1500 — — ,, gerissen

locker d 2,08 1,05 1,03 1480 37,50 24,30 S tab  n ich t gerissen
50 fest d' 0,91 0,38 0,53 1485 — — ,, gerissen

100 locker o 2,20 1,18 1,02 1510 67,50 54,70 S tab  n ich t gerissen

1. V ersu ch e  m it F la n s c h s ta b e n .
Die Verfolgung des Schwindungsverlaufes konnte auf 

Grund der bei saurem Stahl gefundenen Uebereinstimmung 
der Schwindungskurven fiir die in nasser Form gegossenen 
einfachen Rundstabe mit den Kurven der unbehindert 
schwindenden Flanschstabe auf die letzteren beschrankt 
werden. AuBer den bei den Versuchen m it saurem Stahl 
gegossenen Probestaben wurde noch ein Stab von 100 mm <J>, 
450 mm Lange und mit Flanschen von 160 x 20 mm unter- 
sucht. Die Herstellung der NaBguBform hatte durch die 
besondere Arbeitsweise der GieBerei eine kleine Aenderung 
erfahren; die Form wurde oberflachlich mit Kernol ange- 
spritzt, es bildete sich dadurch nach Stehenlassen der Form 
von etwa einem Tage eine diinne harte Oberflachenschicht, 
die jedoch, wie die folgenden Versuche zeigen, keine Ein
wirkung auf die Ausbildung der Schwindungskurven hatte. 
Die Formen fiir die Versuche mit TrockenguB wurden wie 
bei den ersten Versuchen aus Schamottemasse hergestellt. 
Der Stahl wurde einer etwa 20 t fassenden Stopfenpfanne 
entnommen und mittels einer kleinenHandpfanne vergossen. 
Die gefundenen Schwindungswerte sind aus Zahlentafel 4 
zu ersehen. Abb. 8 enthalt die Zusammenstellung der 
Schwindungskurven fiir NaB- und TrockenguB. Fiir die 
Kurven a, b, c, d und e der unbehinderten Schwindung, 
die in ihrem Verlauf durchaus den NaBguBkurven des 
sauren Stahlgusses entsprechen, wurde fiir die yerschiedenen 
Stabdurchmesser die Zeit fiir die Zuriicklegung des vor- 
perlitischen Teiles der Schwindung sowie die Zeitdauer 
ihrer Umwandlung aus den Kurven ermittelt. Diese Werte 
sind auch in Zahlentafel 4 wiedergegeben.

Mit wachsendem Stabdurchmesser nimmt die Zeit fiir 
die Abkuhlung bis zum Perlitpunkt, d. h. fur die vorper- 
litische Schwindung, zu; sie betragt fur den Stab mit 20 mm 
Durchmesser 4,78 min, fiir den Stab mit 100 mm 
Durchmesser 67,50 min. Die reziproken Werte dieser Zeiten 
stellt ein MaB fur die Abkuhlungs- bzw. die Schwindge- 
schwindigkeit der Stabe dar. Gleichartig andert sich die 
Zeitdauer, wahrend der die Perlitumwandlung im Stabe 
stattfindet, m it der Stabstarke; sie steigt von 3,72 min 
beim 20-mm-Stab bis 54,7 min beim 100-mm-Stab an.

Diese beiden GroBen sind fur die Beurteilung der Bewe- 
gungsvorgange wahrend der Abkuhlung von StahlguBstiicken 
m it yerschiedenen W andstarken von gróBter Bedeutung.

Die Schwindungskurven a', b ', c' und d' der Trocken- 
guBproben biegen bei etwa 1300° wieder von der Normal- 
richtung ab. Durch diese plotzliche Abweichung wird der 
S c h w in d -oder Warmrifi angezeigt. Die Flansche sind bei 
dem 20-, 30- und 40-mm-Stab abgerissen, bei dem Stab von 
50 mm $ tra t der RiB in der Stabniitte, wo der GieB
trichter aufsitzt, ein und erstreckte sich iiber den halben

Querschnitt. Auch beim basischen Stahl setzt die RiBbil- 
dung unmittelbar nach derErstarrung bei hoher Temperatur, 
bei etwa 1300°, ein.

Abbildung 9. Schwindungsverlauf eines Flanschstabes bei 
stark gehemmter Schwindung (basischer StahlguB).

(Abstande der Einlagen von den Flanschen:
S;n =  2, 4, 6, 8, 10 und 12 m m.)

.2. V ersu ch e  m it F la n s c h s ta b e n ,  
d e re ń  S c h w in d u n g  d u rc h  s t a r r e  E in la g e n  in  der 

F o rm  s t a r k  g e h e m m t w ird .
Die Versuche wurden in der gleichen Weise wie mit 

dem sauren StahlguB durchgefiihrt. In Abb. 9 sind die 
kennzeichnenden Schwindungskurven zusammengestellt. 
Die Kurven a, b, c, d und e fiir einen Abstand von 
n =  2, 4, 6 , 8 und 10 mm der Einlagen von den Flan
schen yerlaufen wesentlich anders ais die normale Schwin.
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.Zahlentafel 5. B e e i n f l u s s u n g  d e r  S c h w in d u n g  d u r c h  
e i n g e l e g t e  E i s e n s t a b e  (bagischer StahlguB).

Ab
stand 

des 
Stabes 
vom 

1 Flansch

mm

Sc
hw

in
du

ng
s 

ku
ry

e 
(A

bb
. 

9) o cT & 3 .2 -o 
a . a 
.b s

° //O

<D
*o aW 3
^  1<x> ^
k °  o m >
° //o

Ź tio 
.2 § 
5  ”3 u 3 
c.'fe
o u os tn 
'A
%

Bemerkungen

2 a 0,56 0,06 0,50 An den F lanschen  stark  
eingerissen

4 b 1,14 0,31 0,83 An den F lanschen  stark  
eingerissen

6 c 1,54 0,57 0,97 —

8 d 1,61 0,59 1,02 —
10 e 1,88 0,89 0,99 —
12 f 2,16 1,17 0,99 —

dungskurve eines 30-mm-Flanschstabes. Die Kurve a biegt 
bereits kurz nach Beginn der Schwindung bei etwa 1300° 
von der Normalrichtung ab. Diese Riohtungsanderung liegt 
fiir die Kurveb bei etwa 1250°, fur die Kurvec bei etwa 1150°, 
fiir die Kurve d bei etwa 1150° und fiir die Kurve e bei 
etwa 1050°. Die Kurve f laBt gegeniiber einer Normalkurye 
fiir ungehemmte Schwindung keinen Unterschied mehr er-

kennen; der Abstand (12 mm) der in die Form gelegten 
Stabe von den Flanschen war so groB, daB die Schwindung 
ungehindert vor sich gehen konnte. Zahlentafel 5 enthalt 
die aus den Kurven ermittelten Schwindungswerte.

Die Stabe a und b waren an den Flanschen so stark 
eingerissen, daB den in Zahlentafel 5 eingetragenen 
Schwindungswerten keine Bedeutung zukommt, sie liegen 
durchweg zu niedrig. Beim Abdrehen der iibrigen Stabe 
zeigten sich, wie aueh bei dem sauren Stahl beobachtet 
wurde, feine Haarrisse, die nach der mikroskopischen Prii
fung wiederum mit dem am Flanschiibergang gebildeten 
kleinen Lunker in Zusammenhang standen. Die Schwin
dung dieser Stabe steigt m it zunehmendem Spielraum 
zwischen den eingelegten Staben und den Flanschen; die 
nachperlitische Schwindung erreicht wieder den gewohnlichen 
Wert von 1 %. Aueh aus diesen Versuchen geht hervor, 
daB bei gehemmter Schwindung sich hauptsachlich der 
vorperlitische Teil der Schwindung andert. Diese Aende- 
rung hangt von dem Grade der Behinderung in der Form 
ab. T ritt der Widerstand bei der Verkurzung des Stabes 
schon bei Temperaturen von 1250 bis 1300° ein, so erfolgt 
RiBbildung, wahrend der Stab bei tieferen Temperaturen 
dem Widerstand in der Form unter plastischer Verfor- 
mung nachgeben kann. (Schlurt folgt.)

Neuzeitliche Arbeitsverfahren fiir die Róhrenindustrie 
nach amerikanischen Grundsatzen.

Von E m il B a u m a n n  in Dusseldorf.

(Herstellung gerader Gewinde in  Roh muf jen durch Selbs' schlu/3-Gewindcboh-er. D ie verschiedenen Arten Icegeliger 
Gewinde und ihre Anfertigung durch Sonderwekzeuge. M eh spindelige Sonderdiehbank zur gleichzeitigen Bearbeitung

von vier Rohrmuffen.)

Das Schneiden von Gewinden in Rohrmuffen.

I. G erade G ew inde.

Der gróBte Bedarf an Rohrmuffen liegt bekanntlich 
in den Abmessungen bis zu 3" im Gewindedurch- 

messer. Die Gewinde dieser Muffen werden auf Sonder- 
maschinen mittels Gewindebohrer hergestellt. Es werden 
jedoch schon Muffen bis zu einem Gewindedurchmesser von 
12" mittels Gewindebohrer auf der Maschine geschnitten, 
wenn aueh die Drehbank bisher hierfiir mehr zu empfehlen 
war. Der Lohnaufwand fiir die Bearbeitung auf der Dreh
bank ist jedoch so bedeutend, daB man bemiiht sein muB, 
aueh diese Gewinde mittels Gewindebohrer herzustellen. 
Da die Gewindesehneidmaschinen mit drei oder vier senk- 
recht nebeneinander angeordneten Arbeitsspindeln aus- 
geriistet sind, kann man auf diesen Maschinen in derselben 
Zeit fast das Zehnfaehe leisten ais auf der Drehbank, auf 
der immer nur eine Muffe in Bearbeitung ist. Hinzu kommt. 
daB die Gewindeschneidmaschine von einem Hilfsarbeiter 
bedient werden kann, wahrend fiir die Bedienung der Dreh
bank nur der Facharbeiter in Frage kommt. Beim Schneiden 
von Gewinden in Rohrmuffen auf der Gewindeschneid
maschine besteht aber der Uebelstand, daB die fur groBere 
Gewinde erforderlichen schweren Gewindebohrer nach 
erfolgtem Durchlaufen durch die Muffe in das Spanbecken 
der Maschine oder auf die Erde fallen. Der Arbeiter ist 
gezwungen, den mit fetter Kuhlfliissigkeit behafteten 
Gewindebohrer nach jeder Muffe aufzuheben und ihn wieder 
von Hand in die Arbeitsspindel der Maschine und in die 
neu eingespannte Muffe einzusetzen. Bedenkt man, daB ein 
Gewindebohrer fiir ein Gewinde von G" Durchmesser 
schon 20 kg schwer ist und auf einer mehrspindeligen 
Maschine in einer Arbeitsschicht etwa 150 solcher Muffen

geschnitten werden konnen, so muB der schwere Gewinde
bohrer 150mal vom Erdboden aufgehoben und in das Vier- 
kant der Arbeitsspindel sowie in die Muffe eimresetzt werden., 
eine Arbeit, die nicht nur beschwerlich, sondern aueh zeit- 
raubend ist.

Die Leistung der Maschine wird alsdann gegenuber der 
bisherigen Arbeitsweise fast verdoppelt. H at namlich der 
Gewindebohrer die Rohrmuffe fertig ausgeschnitten, dann 
geht der im Kern des Gewindeschneidzeuges angeordnete 
kegelige Dorn selbsttatig zuriick, und die Gewindestrehler 
fallen zusammen. Durch diese Bewegung des Dornes wird

!) Ygl. St. u. E . 47 (1927) S. 1443/6 u. 1790/1.

Verwendet man dagegen einen SelbstschluB-Gewinde- 
bohrer(Abb. 1), dessen Gewindestrehler m itFlankenschnitt1) 
schneiden, dann ist das Durch
laufen der Gewindebohrer durch 
die Muffe nicht mehr notwendig 
und die leidige Arbeit des Aufhe- 
bensundWiedereinsetzens der Ge
windebohrer in die Arbeitsspindel 
und Muffe nicht mehrerforderlich.

Abbildung 1. Selbstschlu B-Ge windę- 
bohrer.

D as G ew indeschneidzeug a  i s t  au f die 
H aun tsp in d e l b der M aschine anfge- 
sch rau b t. S tif t c w ird uach F ertig ste l- 
lung  de? Gew inde? d u rch  eine am  Ma- 
sch in en stau d er angpb rach te  V orrich tung  
ausgelóst. D er kegelige S tif t c versch ieb t 
sich dann  nach oben t u nd  die G ew inde- 
sohneidbacken d fallen in  sich zusam m en. 
D urch  das V erschieben von c w ird  der 
Y o rschuban trieb  der H au p tsp in d e l b 
w iederum  ausgelóst., und  au^h diese bew egt 
sich s e lb s tta tig  durch  (Jegengew ioht nach 
oben, w orauf das A usw echseln der M uffe 

erfolgen kann .
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wiederum der Yorschuban- 
trieb der Hauptspindel aus- 
gelóst und diese m it dem Ge- 
windeschneidwerkzeug durch 
Gegengewicht aus der Muffe 
heraus nach oben gezogen.

Abbildung 2. 
SelbstschluB - Gewindeschneid- 

kopf, Bauart Baumann.
Im Augenblick der Fertigetellung des 
Gewindes erreicht der verschiebbare 
Stift c die Spitze b und wird festge- 
halten, wahrend sich der Dorn e und 
dieSchneidbacken a weiter nach unten 
bewegen. Hierdurch wird der Sperr- 
hebel d ausgelost und der kegelige 
Dorn e mit dem Ring f durch die Fe- 
der g nach oben gezogen, wobei die 
Schneidbacken a zusammenfallen. 
Wird die Hauptspindel h mit dem 
G-ewindeschneidkopf i alsdann aus 
der Muffe gehoben, dann stóBt die 
Flachę k gegen das Widerlager m 
der Hauptspindel h, wodurch Ring f 
sich verschiebt, bis die Sperrhebel d 
wieder in den auf dem Schaft des 
Gewindeschneidzeuges yerstellbar an- 
geordneten Ring 1 eingreifen. Der 
Durchmesser der Gewindeschneid- 
backen a lafit sich durch Verschrau- 

ben des Ringes 1 einstellen.

Durch die Aufwartsbewegung der Hauptspindel wird endlich 
der kegelige Dorn im Gewindeschneidwerkzeug wieder in seine 
richtige Stellung gebracht, und der Arbeitsgang kann von 
neuem beginnen. Fiir die Verwendung eines SelbstschluB- 
Gewindeschneidkopfes nach Abb. 1 sind Maschinen erforder- 
lich, in dereń Arbeitsspindeln der die Auslosung der Gewinde- 
schneidstrehler bewirkende kegelige Dorn verschiebbar 
angeordnet werden kann.

Fiir andere Maschinen kommt ein Gewindeschneid- 
kopf nach Abb. 2 in Betracht. Dieser kann auf allen
Maschinen Verwendung finden, dereń Arbeitsspindeln
durch Leitpatronen gesteuert werden. Werden die Muffen 
vor dem Gewindeschneiden ausgebohrt, so kann das 
neue Werkzeug sogar auch auf solchen Maschinen

Abbildung 3. K egeliges Rohrgewindę und  
doppeltkegelige Muffe. 

British-Standard-Pipe-Gewinde 1 : 16. Verschraubung 
ohn e Packmittel.

A bbildung 4. K egeliges Rohrgewinde und gerade Muffe. 
Es trtgen und dichten nur die hinteren Gange. Die Verschraubung 
mufi m it Packmitteln yorgenommen werden. Durch Verbiegen 

wird sie undicht.

yerwendet werden, bei denen eine Leitspindel bzw. Leit- 
patrone fiir die Steuerung der das Werkzeug aufnehmenden 
Arbeitsspindel nicht yorgesehen ist.

II. K eg e lig e  G ew inde.
In Amerika findet das Whitworth-Rohrengewinde, und 

zwar in der konischen Form der British-Standard-Pipe- 
Normen, fast ausschlieBlich Verwendung, zumal da sich 
damit am einfachsten eine zuverlassige Dichtung erreichen 
laBt (Abb. 3). Auch bei nicht volliger Uebereinstimmung

Abbildung 5. K egeliges Rohrgewinde m it Voreilung der 
Gewindegange am Auslauf des Gewindes und geradem  

Muffengewinde.
Verschraubung ohn e Packmittel. Die hinteren Gewindegange 
liegen voll an und dichten. Auf der ganzen Ubrigen Gewindelange 
liegt zum Rohr hin eine Flankę an. Die Verbindung wird durch 

Verbiegen nicht undicht.

legen sich AuBen- und Innengewinde gut ineinander an und 
ergeben eine einwandfreie Gasdichtung. Bei geraden Gewin- 
den ist das ganzlich ausgeschlossen; da bei diesen Gewinden, 
wenn sie ohne Packmittel verschraubt werden und trotz- 
dem gasdicht sein sollen, die zulassigen Abweichungen vom 
SollmaB nur so gering sein diirften, daB eine wirtschaftliche 
Herstellung unmoglieh wird. AuBerdem erleidet das Ver- 
schrauben solcher Gewinde erhebliche Widerstande. Ganz
lich ungeeignet ist ein gerades Muffengewinde auf kegeligem 
Rohrgewinde (Abb. 4), wie es die englischen Normen zu- 
lassen, da dann nur die hinteren Gewindegange am Rohr 
tragen und die Verschraubung bei geringster Verbiegung 
des Rohres sofort undicht wird.

Eine neue zuyerlassige Verbindung eines geraden, wirt- 
schaftlich herstellbaren Innengewindes m it einem teilweise 
kegeligen AuBengewinde stellt Abb. 5 dar. Das AuBen
gewinde hat in der Steigung beschleunigten Auslauf und 
wird auf einer Gewindeschneidmaschine, unter Verwendung 
von Gewindestrehlern nach Abb. 6 . hergestellt. Die ersten 
Gewindeschneidzahne der Gewindestrehler sind, wie die 
Darstellung erkennen laBt, im Verhaltnis zur Steigung nach 
vorne hin zunehmend versetzt (D. R. P.). Wird eine im

Abbildung 6.
Gewindestrehler fiir Rohrgewinde nach Abb. 5.

Gewinde etwas zu groBe Muffe m it geradem Gewinde mit 
einem solchen AuBengewinde verschraubt, dann bekommt 
die Muffe, nachdem sie die hinteren Gewindegange am Rohr 
erreicht hat, axial eine gewisse Voreilung, welche auch die 
vorderen Gewindegange an einer Flankę zum Anliegen 
bringt. Beide Gewinde sind so auf ihrer ganzen Lange hin 
starr verbunden. An den hinteren Gewindegangen bzw. am 
Auslauf des Gewindes erfolgt die Dichtung; hier liegt das
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fpwinde im voUen Profil an. Eine solche Verschraubung 
karir sich durch Verbiegen weder losen noch undicht werden.

Werden an Rohrleitungen jedoch sehr hohe Anspriiche 
u-pstellt dann ist stets eine Verschraubung m it kegeligem 
Gewinde zu bevorzugen. Ein bewahrtes Sonderwerkzeug 
fiir das Schneiden doppeltkegeliger Innengewmde von 1V2 

an aufwarts veranschaulicht Abb. 7.
Der Gewindeschneidkopf zeigt 

die gleiche Bauart wie Abb. 1 und
2, nur m it dem Unterschied, daB 
der im Kern des Werkzeuges ange- 
ordnete Dorn doppeltkegelig aus- 
gebildet ist und die Gewindestrehler 
beim Schneiden der Muffe radial 
verschiebt. Dies geschieht dadurch, 
daB der Dorn die Abwartsbewegung 
der das Gewindeschneidzetfg tragen-

2. Februar 1928.
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mit vier Arbeitsspindeln^ gemaB Abb. 10 ausgefiihrt. 
In der Mitte der Maschine ist fiir die Aufnahme der 
Muffen ein senkrecht um eine wagerecht gelagerte Welle 
drehbarer Revolverkopf angeordnet. Der Revolverkopf 
(Abb. 11) hat funf Spannfutter zur Aufnahme der einzel
nen Muffen. Zu beiden Seiten sind je zwei Arbeits
spindeln fur die verschiedenen Arbeitsgange vorgesehen. 
Vier Muffen werden infolgedessen stets gleichzeitig be- 
arbeitet. Im fiinften F u tter wird die Muffe zur ersten 
Bearbeitung eingespannt bzw. nach dem letzten Arbeits- 
gang ausgespannt.

Die Arbeiten verteilen sich aut die vier Arbeitsspindeln 
wie io lg t:

Spindel 1: Ausbohren der einen kegeligen Bohrung der 
Muffe. Herstellung der Aussparung an einem Ende und 
Abfasen der einen auBeren Kante.

Abbildung 7. Abbildung 8.
Gewindeschneidkopf fiir Einspamrrorrichtung fur eine Muffen-

doppeltkegeliges Gewinde. drehbank.

den Hauptspindel nicht mitmacht, so daB die Gewinde
strehler an den Mantelflachen des Dornes entlanggleiten. 
Sind die beiden Gewinde fertig geschnitten, dann wird 
der Leitdorn ausgelost; er verschiebt sich nach oben und 
gibt die Gewindestrehler frei. Hierauf geht die Arbeits- 
spindel in ihre Anfangsstellung zuriick, und die fertige 
Muffe kann gegen eine neue ausgewechselt werden.

Neuerdings fertigt man meist an Stelle der geschweiBten 
Rohrmuffen solche aus nahtlos gewalzten Rohren an. Der 
Werkstoff der Rohre ist gleichmaBiger und nicht mit

Abbildung 9. 
Einspannvorrichtung fiir eine Muffen- 

G ewindeschneidmaschine.

Spindel 2: Ausbohren der anderen kegeligen Bohrung der 
Muffe, Herstellung der Aussparung am anderen Ende 
und Abfasen der anderen auBeren Kante.

Spindel 3: Schneiden des einen kegeligen Gewindes. 
Spindel 4: Schneiden des zweiten kegeligen Gewmdes.

Der Arbeitsgang der Maschine gestaltet sich wie folgt: 
In das dem Arbeiter zunachstliegende Spannfutter wird 
eine Muffe eingespannt. Alsdann wird durch Umlegen 
eines Hebels der durch Anschlag gesicherte Revolverkopf

Abbildung 11. 

Ausspannkopf fiir 

die Muffen- 

drehbank naeh

Abbildung 10. Vierspindelige halbselbsttatige 
Muf f endrehbank.

Schmiedezunder behaftet. Fiir das Einspannen solcher 
Muffen auf der Drehbank verw endet man m it Vorteil die m  
Abb. 8 dargestellte Patronen-E inspannvorrichtung (D.R.P.). 
Abb. 9 zeigt die senkrechte Ausbildung des Futters fur die 
Verwendung auf Sondergewindeschneidm aschinen.

III. M eh rsp in d e lig e , h a lb s e lb s t t a t ig e  D r e h b a n k  

fiir die B e a rb e i tu n g  v o n  R o h r m u ffe n .

Die vollstandige Innenbearbeitung der Muffen wird auf 
einer mehrspindeligen. halbselbsttatigen Revolverdrehbank,

um eine Einspannstelle gedreht. Hiernach wird die Vorschub- 
vorrichtung durch Umlegen eines weiteren Hebels ein- 
geschaltet, worauf das Werkzeug der Arbeitsspindel 1 die 
Muffe an der einen Seite kegelig ausbohrt und die Ein- 
drehung an diesem Ende herstellt. Die Spindel m it dem 
Werkzeug geht alsdann selbsttatig in ihre Anfangsstellung 
zuriick. Wahrenddessen hat der Arbeiter die zweite Rohr- 
muffe eingespannt. Nun wird der Revolverkopf wiederum 
durch Umlegen des Handhebels um ein Aufnahmefutter 
selbsttatig weitergeschaltet und gleichzeitig der Hebel fiir 
den Vorschub der Arbeitsspindel betatigt.

18

Abb. 10.
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Je tz t wird durch das in Spindel 2 eingebaute Werkzeug 
die zweite kegelige Bohrung der ersten Muffe und durch 
Spindel 1 die erste kegelige Bohrung in der zweiten Muffe 
hergestellt. Inzwischen hat der Arbeiter eine dritte Muffe 
eingespannt und schaltet den Revolverkopf wieder um ein 
Einspannfutter weiter. Nun schneidet das Werkzeug in 
Spindel 3 das erste kegelige Gewinde in der ersten Muffe, 
Spindel 2 bohrt den zweiten Kegel in der zweiten Muffe und 
Spindel 1 die erste kegelige Bohrung in der dritten Muffe.

Nach dem Einspannen der vierten Muffe wiederholt 
sich der Yorgang in gleicher Weise fiir Muffe 4, 3 und 2, 
wahrend Muffe 1 durch die vierte Arbeitsspindel am zweiten 
Ende fertiggeschnitten wird. Nunmehr sind stets vier Muffen 
in Bearbeitung, wahrend das fiinfte Spannfutter neu besetzt 
werden kann.

Die Einrichtung bedeutet so eine Vereinigung von vier 
Sondermaschinen in einer einzigen Maschine. Fiir Arbeits- 
stiicke bis zu 100 mm $ sind solche Maschinen bereits 
vor 30 Jahren ausgefiihrt worden und in vielen Armaturen-

Abbildung 12. Schleppmesserwerkzeug fiir eine Drehbank 
nach Abb. 10.

fabriken usw. seitdem in Benutzung. Der Ausfuhrung 
solcher Maschinen fiir gróBere Arbeitsstiicke bzw. fiir Muffen 
bis zu 6"  Gewindedurchmesser steht eigentlich nichts im 
Wege, erforderlich ist nur, daB die geeigneten Werkzeuge 
fur die Bearbeitung der Muffen und die Herstellung einwand- 
freier gerader oder kegeliger Gewinde vorhanden sind.

Der Arbeitsgang der neuen Maschine ist ahnlich wie 
derjenige auf einer Revolverbank, nur daB bei der be- 
schriebenen Einrichtung die einzelnen Werkzeuge nicht 
nacheinander, sondern gleichzeitig in Wirkung sind.

F ur die Herstellung der kegeligen Bohrungen konnen 
Schleppmesserwerkzeuge nach Abb. 12 CD. R. P.) ver- 
wendet werden.

Die Schneidstahle sind hier an schwenkbaren Hebeln 
befestigt, die sich auf einen im Kern des Werkzeuges 
angeordneten kegeligen Dorn stiitzen. Der Dorn macht 
die Langsbewegung des Werkzeuges wahrend des Aus- 
bohrens der Muffen nicht mit, die Stahlhalter bewegen 
sich infolgedessen beim Vorschub des Werkzeuges in radialer 
Richtung entsprechend der kegeligen Gestalt des Dornes. 
Die Schneidstahle arbeiten dabei m it ziehend wirkendem 
Schnitt, wodurch ein leichtes Abheben der Spane erreicht 
und ein Rattern der Werkzeuge vermieden wird. Die beiden 
sich gegen ii berliegenden Schneidstahle sind so angeordnet, 
daB sich die auszubohrende Spanmenge im Durchmesser 
auf beide Stahle derart verteilt, daB das erste Messer schrup- 
pend und das zweite Messer schlichtend wirkt. Bei Dauer- 
versuchen hat das Werkzeug sich gut bewahrt.'

Fiir das Schneiden der kegeligen Gewinde konnen 
Schleppmesser-Gewindeschneidkopfo nach Abb. 13 (D.R.P.)

verwendet werden. Die Gewindestrehler schneiden mit 
Flankenschnitt (D. R. P.). Das Werkzeug arbeitet in 
ahnlicher Weise wie das vorstehend beschriebene Werk
zeug fur das Ausbohren der Muffen. Die Gewinde sind 
einwandfrei und in den Abmessungen genau. Ais besonderer 
Vorzug der Schleppmesserwerkzeuge ist zu erwahnen, daB 
die Schneidstahle sich gegenseitig stiitzen und mit einer 
Genauigkeit im Durchmesser von 0,03 mm arbeiten. Ein 
Abbiegen ist auch bei starkster Spanabnahme ausgeschlossen. 
Am Ende eines jeden Arbeitsganges geht der kegelige Leit- 
dorn selbsttatig im Werkzeug nach auBen zuriick, die 
Schneidstahle fallen in sich zusammen und die Werkzeuge 
gehen hierauf in ihre Anfangsstellung zuriick.

Fiir die Leistung der Maschine ist die fiir das Schneiden 
eines Gewindos erforderliche Zeit maBgebend; hiernach 
werden alle anderen Werkzeuge eingestellt. Die Schnitt- 
geschwindigkeit fiir die Gewindeschneidkopfe betragt 7 
m/min. die Lange der Gewindestrehler 50 mm, fiir Anlauf 
und Auslauf des Gewindeschneidkopfes sind etwa 30 mm

Abbildung 13. Schleppmesser-Gewindeschneidkopf 
fiir keg łliges Gewinde.

Weg zu berucksichtigen. Die Leistung der Maschine ent
spricht derjenigen von rd. 20 Drehbanken Die Schnittge- 
schwindigkeit fur die Werkzeuge ist so bemessen, daB nur 
ein einmaliges tagliches Scharfen erforderlich wird.

Die Bearbeitung einer Rohrmuffe von 4" Gewinde
durchmesser bei einer Lange von 120 mm mit doppelt- 
kegeligen Gewinden gestaltet si°h wie folgt:

H albe Lange der Muffe ...................................................60 mm
Anlauf des G ew in d esch n eid k op fes................................ 40
Weg des G ew indeschneidw erkzeuges............................100 „
Anzahl der Gewindegange auf l " ................................ 11
Anzahl der erforderlichen U m d r e h u n g e n .................. 44
Umdrehungen in der M i n u t ę ..........................................30

44
Zeitdauer der Bearbeitung — ..........................................1,5 min

Gewahrter Z e i t v e r lu s t ....................................................... 0,5

Erforderliche Zeitdauer 2 min.

Das entspricht einer Leistung von 30 Rohrmuffen von 
4" Gewindedurchmesser mit doppeltkegeligen Gewinden 
in der Stunde oder rd. 250 Stiick in einer Tagesschicht von 
8 Stunden.

Z u sa m m e n fa ssu n g .

Es werden selbsttatig arbeitende Werkzeuge fiir das 
Gewindeschneiden von Rohrmuffen in Gewindeschneid- 
maschinen beschrieben. Die Darstellung einer halbselbst- 
tiitigen mehrspindeligen Drehbank, ihre Arbeitsweise, ihre 
Werkzeuge und ihre Leistung zeigt neue Wege auf dem 
Gebiete der Herstellung von Rohrmuffen.
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Yerluste im Auspuff einer Hochofen-Geblasemaschine.

Warmemenffe
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Abbildung 5. Verluste durch Unver- 
branntes fiir verschiedcne indizierte 
Leistungen bei yerschiedenen Um lauf- 

zahlen.
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Abbildung 4. Verluste durch unyollkom- 
mene Verbrennung in bezug auf die 
indizierte Leistung Nj bei yerschiedenen  

Um laufzahlen.
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Abbildung 3. Analysen dar Auspuff- 
gase bei yerschiedsnem Luffciibsr- 
sehuB-^und yerschiedenen Um lauf

zahlen.

Aus dieser Gleichung folgt, daB der Wirkungsgrad um so 
giinstiger ausfallen muB, je kleiner die auftretenden Yer
luste sind. Die Nutzwarme steht in einem bestimmten 
Verhaltnis zu den durch den Arbeitsvorgang in der 
Maschine bedingten Yerlusten. Die Ueberwachung der Ar-

ergebnisse bei wechselnder Umlaufgeschwindigkeit der 
Gasmaschine mitgeteilt. Ais Versuchsmaschine diente ein 
Gasmotor der Cockerill-Gesellschaft, Seraing, T13 (1911).

i) W arme 47 (1924) S. 503/6.
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Z ahlentafe l 1. M e B e r g e b n is s e .

Y ersuchsgr upp e I II III

Yersuch Nr. 4 l 2 9 j 6 7 8 11 10 12 13

U m drehungen  der G asm aschine . U m dr.
7 9 ,9 7 8 ,2 7 7 ,4 6 1 ,2 6 0 ,2 5 9 ,8 6 1 ,0 4 9 ,5 4 6 ,4 4 6 ,3 4 3 ,6

m in

In d izierte L eistung PS 1540 1670 1990 1110 1230 1315 1580 863 935 1065 1190

A
bg

as
-

zu
sa

m
m

en
-

se
tz

u
n

g

c o 2 ............................

Vol.-
0//o

18 ,8 2 0 ,7 2 1 ,7 1 6 ,4 16,7 19 ,4 2 2 ,0 1 4 ,4 15 ,8 17,7 21 ,0

o 2 .................................. 5 ,0 3 ,8 3 ,0 7 ,0 6,8 4,9 2,8 8,2 7 ,5 6,1 3,7

C O ............................ 0,8 0 ,5 0 ,3 5 1,7 1,3 0 ,5 0 ,5 2 ,0 1 ,4 0,8 0,1

N ................................. 7 5 ,4 7 5 ,0 7 4 ,9 5 7 4 ,9 7 5 ,2 7 5 ,2 74 ,7 7 5 ,4 7 5 ,3 75 ,4 75 ,2

L u ftu b ersch u fiza h l............................. i 1 ,59 1 ,42 1 ,32 1 ,82 1 ,80 1 ,60 1 ,29 2 ,1 0 2 ,0 0 1,77 1 ,43

V erluste durch U nverbranntes in  
den A u s p u f f g a s e n ........................ 0//o 5,1 3 ,0 2 ,0 10 ,0 8 ,4 4 ,2 2,8 15 ,5 1 0 ,4 5 ,4 0,6

Therm ischer W irkungsgrad der 
G a s m a s c h in e .................................. 0 ,231 0 ,2 4 8 0 ,2 8 ^ 0 ,2 0 0 0 ,2 1 7 0 ,2 2 1 0 ,2 5 3 } 0 ,1 8 8 0 ,2 1 0 0 ,2 3 4 0 ,246

aufgestellt im Geblasehaus der Hiittengesellschaft „Terres 
Rouges“ , Werk Belval. Die untersuchte Verbrennungs- 
maschine treib t ein Hochofengeblase, sie arbeitet im Vier- 
tak t, ihr Verdichtungsraum betragt 13,1 %, die Rege- 
lung ist qualitativ. Die Antriebsmaschine wurde 1911 
geliefert, ist doppelt wirkend und besitzt zwei hinter- 
einander liegende Gaszylinder, welche bei 80 Umdr./min 
1875 PSe abgeben konnen. Das verwendete Hocbofengas 
hatte, in Volumenanteilen, folgende Zusammensetzung: 

c o 2 c o  h 2 o h 4 n 2 h 2o
% % % % % %

12,0 27,8 3,5 0,4 54,0 2,3

Die Ergebnisse der Messungen sind in Zahlentafel 1 
kurz zusammengestellt und in Abb. 2 bis 7 ausgewertet.

'%2000 
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Abbildung 6. Indizierte Leistung im Yerhaltnis 
zur Um laufzahl fiir verschiedene Verluste durch 

Unverbranntes.

Abb. 2 zeigt den Zusammenhang zwischen den fest- 
gestellten Verlusten an Unverbranntem in den Auspuff- 
gasen und der LuftiiberschuBzahl (-f). Man erkennt drei 
ahnlich verlaufende Linienziige. Der obere hat Bezug 
auf die groBte, der untere auf die kleinste Umdrehungs- 
zahl je min. Die Darstellung beweist eindeutig, daB die 
giinstigste Verbrennung begrenzt ist durch die beiden 
Werte l  =  1,2 und 1,4, ferner, daB bei gleichem Luftiiber- 
schuB die Yerluste durch unverbrannte Gase bei der nied- 
rigsten Umdrehungszahl je min am geringsten sind. Je hoher 
die Geschwindigkeit der Maschine bei gleichem Luftiiber- 
schuB, desto gróBer ist auch der Gehalt an unverbrannten 
Auspuffgasen.

In ahnlicher Weise gibt Abb. 3 jeweils in Abhangig
keit von der LuftiiberschuBzahl den Anteil der Auspuffgase 
an Kohlensaure, Kohlenoxyd und Sauerstoff. Die Kurven 
ergeben klar. daB es fiir die untersuchte Maschine unwirt-

schaftlich ist, m it der LuftiiberschuBzahl hoher ais etwa 
1,8 zu gehen, da tro tz des iiberschussigen Sauerstoffs im 
Auspuff sein Kohlenoxydgehalt dauernd steigt. Die durch 
Linien verbundenen Versuchswerte schmiegen sich im Be- 
reiche von l — 1,2 bis 1,4 am nachsten an die theoretisch 
errechneten an. Das deutet wiederum darauf hin, daB 
fiir jene Werte die giinstigstenBetriebsverhaltnisse vorliegen.

Abb. 2 und 3 weisen eindeutig darauf hin, daB die 
qualitative Regelung der vorliegenden Gasmaschine fiir 
kleine Leistungen nicht zu empfehlen ist, wahrend sie fiir 
groBe gute Ergebnisse gezeitigt hat. Wenn trotz iiber- 
schiissigem Sauerstoff in den Abgasen mehr oder weniger 
groBe Mengen an Unverbranntem verbleiben, so hat das 
seinen Grund wohl darin, daB die Mischung in der zur Ver-

brennung zur Verfiigung ste- 
henden Zeit nicht vollstandig 
genugist, sowie auch darin, daB 
sich die Yerbrennungsgase zu 
schnell an den Zylinderwan- 
den abkiihlen. Es ist allge- 
mein bekannt, daB Tempe- 
raturerniedrigung durch zu 
rasches Abkiihlen oder zu 
groBes Verdiinnen der Yer
brennungsgase AnlaB zu un- 
vollkommener Verbrennung 
gibt.

Abb. 4 legt fest, nach welcher GesetzmaBigkeit die 
Verluste durch Unverbranntes bei gleichbleibender Um
drehungszahl je min, aber steigender Leistung bei drei 
gegebenen Umdrehungsgeschwindigkeiten sinken; sie be
weist weiter, daB es fiir eine geforderte Leistung von Vor- 
teil ist, diese bei niedrigster Umlaufzahl der Maschine 
herauszuholen. Aehnliche Beziehungen ergeben sich zwang- 
los aus Abb. 5 und 6 .

Abb. 7 gibt fiir die ausgefiihrten Versuche den ther- 
mischen Wirkungsgrad in Abhangigkeit von den Warmever- 
lusten durch unverbrannte Gase wieder. E r fallt naturgemaB 
m it steigender Anteilziffer an Unverbranntem im Auspuff. 
Nicht unerwahnt sei, daB ein Teil der Warmeverluste 
durch unvollstandige Verbrennung, gegebenenfalls durch 
Spatziindungen und zu reichliche Schmierung eintreten 
kann. Hierauf ist wahrend der Versuche ganz besonders ge- 
achtet worden.
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Abbildung 7. Thermischer W irkungsgrad im Yer
haltnis zu den Yerlusten durch TTnverbranntes.
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n iP yorliegenden Erórterungen sollen nachweisen,
, sorefSige Ueberprufung des GroBgasmaschmen-
hptriebes dahin zieleń muB, den Energie-UmwandlungsprozeB 

5  rhst gunstig auch in bezug auf die Verluste durch 
l^erb rann tes in den Auspuffgasen z u W e n n  
die beim G asm ascM nen b etrieb  auftretenden W arm everluste 
teils an den Arbeitsvorgang, teils an die Bauart und die 
S e lu n g  der Maschine gebunden sind, so muB doch zuge- 
Ł  werden, daB ein Teil dieser Verluste und zwar jener, 
£  von den unverbrannten Gasen im  Auspuff herruhrt, 
Z hohem MaBe von der Bedienung abhangig ist. Hier liegen 
mn zwei Moglichkeiten vor: entweder wird m it zu wenig 
fuft also unvollstandiger Verpuffung gearbeitet, oder es 
wird mit einem zu hohen LuftuberschuB yerbrannt. Beides 
kommt einer Verschwendung an Hochofengas gleich, der 
durch zielbewuBte Ueberwachung des Verbrennungsvorgan- 
ges, durch geeignete aufzeichnende MeBgerate entgegenzu-
t r e t e n i s t .

Soli der Verbrennungsvorgang in der Gasmaschme wirt- 
schaftlich unter den giinstigsten Bedingungen durchgefuhrt 
werden dann sind MeBgerate erforderlich, die dem W arter

dauernd anzeigen, wie seine Maschine arbeitet, welche Fol- 
gen dieser oder jener Handgriff fiir die Verbrennung hat. 
Nur dann ist er imstande, die Arbeitsweise der Gasmaschine 
so einzustellen, daB dereń Auspuffgase den hochstmoglichen 
Kohlensauregehalt bei geringstem Gehalt an unverbrannten 
Gasen aufweisen. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, 
Abgaspriifer aufzustellen, die auBer Kohlensaure auch Koh- 
lenoxyd und Wasserstoff m it geniigender Genauigkeit 
angeben. Zur Not genugt ein einwandfrei aufzeichnender 
Kohlensauremesser, yorausgesetzt, daB man sich in gewissen 
Zeitabstanden die GewiBheit verschafft, daB unverbrannte 
Gase kaum vorhanden sind.

Z u sa m m e n fa ssu n g .
An Hand vonVersuchen werden die durch unvollstandige 

Verbrennung bei der Hochofengasmaschine auftretenden 
Warmeverluste nachgewiesen. Die gefundenen Ergebnisse 
sind in einer Zahlentafel zusammengestellt und durch 
mehrere Schaubilder veranschaulicht und erlautert. Auf 
die Bedeutung einer standigen Rauchgasprufung fiir die wirt- 
schaftliche Betriebsfiihrung der Gasmaschine wird besonders 
hingewiesen.

Umschau.
Bei vielen Abmessungen ist auBerdem, infolge der groBeren 
Ouerschnitte, ein Um walzen von  H and nieht mehr m oglich; der 
W alzstab muB daher zuerst auslaufen, ehe er m  das nachste 
Kaliber eingefuhrt werden kann, wozu bei den starkeren k °rtel1 
bis zu dreiWalzer m it Ablósung erforderlich sind. B ei den groBeren 
W alzlan^en ist dieseArbeitsweise auBerdem nochm it einemWarme- 
yerlust verbunden, und da das zuerst ausgetretene W alzende am  
langsten auf dem H uttenflur liegen bleibt, ergeben sich erhebliche 
MaBunterschiede zwischen dem vorderen und hinteren Teil des-
selben W alzstabes. , , „ . , . , .

Durch diese Art des W alzens an der FertigstraBe wird nicht 
nur die Leistung derselben begrenzt, sondern es ist auch 
ein groBerer Kraftbedarf erforderlich. D ieses in  Verbmdung m it 
der groBeren Anzahl von W alzarbeitern bedingt eine gewisse Hohe 
der W alzkosten je t;  eine wesentliche Herabsetzung der Anzahl

Abbildung 1. Roiłem ucklaufapparat.

Duowalzgeriiste ersetzt und in ein oder zwei Gruppen zusammen 
gefaBt wurden. Im iibrigen wurden aber die offenen er 1̂ , 
straBen mit Trio- oder Doppel-Duo-Gerusten beibehalten. feo 
entstand die Bauart der halbkontinuierlichen W alzenstraBen, die 
den europaischen W irtschaftsbedingungen am besten angepa 
erscheinen.

Wahrend vorher das Ausbringen der FertigstraBe durch die 
Leistungsfahigkeit der TriovorstraBe begrenzt war, ergab sic 
nunmehr bei der halbkontinuierlichen W alzenstraBe, da ie 
kontinuierliche YorstraBe in der Lage war, ein Vielfaches von  
dem zu leisten, was die FertigstraBe aufnehm en konnte. Info ge- 
dessen trieb die gróBere Ausbringmóglichkeit der kontinuier c en 
VorstraBe zu immer groBeren Leistungssteigerungen der Fertig  
straBe, so daB heute halbkontinuierliche HandelseisenstraBen m it 
3 0 0  bis 5 0 0  t  Sehichtleistung keine Seltenheit m e h r  sind.

Das Auswalzen an der FertigstraBe stellt bei dieser hóheren 
Erzeugung gewaltige Anforderungen an die W alzmannsc a .

Die Mechanisierung von halbkontinuierlichen WalzenstraBen.
In Europa haben, im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten  

Ton Amerika, ganzkontinuierliche WalzenstraBen fur die er- 
steUun® von Handelseisen, Draht oder Bandeisen nur yerem zelt 
Eingang finden konnen, da das vielseitige Walzprogramm, das 
hier" auf Mittel- und FeinstraBen abgewickelt werden muB, und 
die yerhaltnismaBig kleinen Mengen der auf die einzelnen Sorten 
entfallenden BesteUungen eine rasche U m stellung der \\  alzen 
straBen auf andere Walzsorten verlangt.

Man hat daher bei uns das kontmuierbche Auswalzen auf 
die Vorwalzarbeit der Vorstrecke begrenzt, indem  die ublichen 
Triovorgeriiste durch eine Anzahl hintereinander angeordneter

Abbildung 2. Eollenrucklaulapparat.

der W alzarbeiter sowie eine m oglichst groBe Leistungssteigerung  
der Anlage ist in Anbetracht der heutigen W irtschaftsverhaltm sse
deshalb von  groBter Bedeutung. _

Eine erfolgreiche Mechanisierung von M ittel- und Femeisen- 
straBen, P latinen-, Róhrenstreifen-, Bandeisen- und Draht- 
straBen stellen die nachstehend beschriebenen, im  In- und Auslande 
patentierten RoUenriicklaufapparate (Abb 1 und 2) dar, 
durch die die U m stiche, sei es innerhalb desselben Gerustes 
oder von einem Geriist zum anderen, rein m echamsch vorge-
nommen werden.

y 0n den yerschiedenen von der M aschinenfabrik OJuast & 
Lomberg, G. m. b. H ., Kóln-Rodenkirchen, m it bestem  Erfolge 
d u r c h f f e f i i h r t e n  Mechanisierungen von W alzenstraBen dieser Art 
sei eine nachstehend beschrieben, die sich seit langerer Zeit im
Betriebe befindet.

D ie Anordnung der W alzenstraBe (s. Abb. 3) besteht aus 
einer kontinuierlichen YorstraBe m it acht W alzgerusten yon
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Abbildung 3. Mechanisierung einer halbkontinuierlichen Handelseisenstrafie.

350 mm W alzendurchmesser sowie einer TriofertigstraBe m it 
vier W alzgeriisten von 280 mm Durchmesser. Das Walzprogramm  
dieser Strafle umfaBt: Rundeisen 10 bis 40 mm (J), Quadrateisen 
10 bis 30 mm [J], Flacheisen 20 X 5 bis 80 X 13, W inkeleisen  
20/20 bis 50/50, Sprengringeisen, Hufstabeisen und Laschen.

Zur Yerwalzung gelangen Kniippel von 100 und 120 mm [j] 
m it einem Gewicht von 150 bis 330 kg. D ie Spitzenleistung dieser 
WalzenstraCe in zehnstiindiger Schicht betragt rd. 390 t.

Der von der kontinuierlichen VorstraBe kommende W alzstab 
wird durch die eine Umfuhrungsrinne dem 1. Geriist der Fertig- 
straBe von hinten zugefilhrt, wobei ein Treibrollenapparat den 
W alzstab in seiner Bewegung unterstiitzt. Der Einstich vom
1. zum 2. sowie vom  2. zum 3. Geriist geschieht durch zwei Rollen- 
riicklaufapparate, so daB nur vor dem letzten Geriist ein Walzer
—  der F e r t ig  w a lz e r  —  steht. AuBer erheblicher Verringerung 
der W alzkosten und Steigerung der Leistung der WalzenstraBe 
wurde im Betriebe eine erhebliche Kraftersparnis je Tonne 
W alzzeug infolge warmeren Fertigwalzens festgestellt, so daB 
m it derselben Antriebskraft ein hóheres Ausbringen der W alzen- 
straBen ermóglicht wurde.

Die Rollenriicklaufapparate fiihren samtliche SpieBkante, 
Ovale, Quadrate usw. bis zu den starksten Abmessungen fiir 
obiges Walzprogramm um. Sie bestehen aus zwei Rollenpaaren m it 
angetriebenen Rollen. Wahrend die untere Rolle eines jeden  
Rollenpaares festgelagert liegt, ist die obere Rolle durch eine 
geeignete Steuervorrichtung abhebbar angeordnet. H inter den 
beiden Rollenpaaren befindet sich eine Umfuhrungsrinne m it 
nachgebendem Rinnenboden, die eine Schleifenbildung des Walz- 
stabes nur h in te r  derselben zulaBt. Der Apparat ist leicht ver- 
setzbar und kann auf dem Plattenbelag bzw. W alzwerksflur 
ohne weitere Vorrichtungen aufgestellt werden. D ie Steuerung 
kann entweder durch einen in der Zufuhrrinne angeordneten 
elektrischen Schalter, der durch den W alzstab betatigt wird, 
oder durch einen auf der allgemeinen Steuerbiihne befindlichen 
Hilfsarbeiter, der gleichzeitig auch andere Einrichtungen, wie 
Rollgange usw., zu bedienen hat, erfolgen.

B r u n o  Q u a s t ,  Kóln-Rodenkirohen.

Verbesserung des Wirkungsgrades der Winderhitzer.
Bei den Margam Iron and Steel W orks in Port Talbot, 

England, sind ausgedehnte Versuche unternommen worden, die 
in den W inderhitzern verbrauchte Gasmenge zu yerringern. Die 
Hochofenanlage besteht aus zwei 350-t-0efen  m it je funf Cowpern 
von 27,45 m Hóhe und 6,4 m Durchmesser. Die Gesamtheiz- 
flache betragt 7200 m2, die Gittersteine haben 120-mm -0effnungen  
und 45 mm W andstarke, ihr Raum inhalt betragt 270 m3, das 
Volumen des Gitterwerkes und der Mauer in der Verbrennungs- 
kammer 312 m3. Von den fiinf Winderhitzern jedes Ofens gehen 
zu gleicher Zeit drei auf Gas und zwei auf Wind. Jeder W ind
erhitzer bleibt ungefahr 2 st auf W ind und 3 st auf Gas.

Das Gas wird vor Einfiihrung in den W inderhitzer auf
0,125 g /m 3 Staubgehalt in einer Halberg-Beth-Anlage gereinigt. 
Analysen, die stiindlich mehrere Woch.en hindurch genommen 
wurden, zeigten folgende Zusammensetzung: 30,3 % CO,
7.5 % C 0 2, 0,9 %  0 2, 3,0  %  H 2 und 58,3 % N 2. Ein Gas dieser 
Zusammensetzung erfordert 0,749 m3 Luft je m3 fiir eine ideale 
Verbrennung und ergibt 24,5 % C 0 2 in den theoretischen Ver- 
brennungserzeugnissen. Zunachst wurden die L uftventile auf 
Grund yon Ablesungen m it einem Orsatapparat so eingestellt, 
daB der hóchste Kohlensauregehalt in den Abgasen erhalten 
wurde und keine unverbrannten Bestandteile nachweisbar waren. 
D iese Versuche dauerten einige W ochen und ergaben Kennkurven, 
wie sie in Abb. 1 aufgetragen sind.

J) Iron Coal Trades R ev. 115 (1927) S. 857 /9."1

U m  eine richtige W armebiianz aufstellen zu konnen, miissen 
die Versuche wahrend mehrerer U m stellzeiten fortgesetzt werden, 
und die Temperatur des W inderhitzers muB m óglichst am Ende 
des Versuchs dieselbe sein wie am Anfang. D ie dem Winterhitzer 
zugefiihrte W arme besteht aus: 1. der fiihlbaren Warme des 
Gases, 2. der durch die Verbrennung des Gases erzeugten Warme,
3. der fiihlbaren W arme der Feuchtigkeit und des Staubes im Gas. 
D ie aus dem W inderhitzer entfiihrte W arme besteht aus: 1. der 
durch den W ind aufgenommenen Warme, 2. der durch die 
Feuchtigkeit des W indes aufgenommenen Warme, 3. der ais 
fiihlbare W arme in den Verbrennungserzeugnissen und in der 
UeberschuBluft entfiihrten Warme, 4. der durch den Staub der
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A bbildung  1. E instellungen des L uft- und  G asren tils  
bei vo llkom m ener Y erbrennung .

Abgase entfuhrten Warme. Auf Grund der verschiedenen Mes
sungen von W indmenge und Temperaturzunahme, Feuchtigkeits- 
und Staubgehalt ergab sich folgende W armebiianz:
W a r m e e i n n a h m e  kcal

F iih lb are  ‘W annę im  G as ......................................  307 900
Y e rb ren n u n g sw a rm e ............................................... 16 019 100

W a r m e a u s g a b e
Yom W ind aufgenom m ene W arm e . .
Yon der F eu ch tig k e it im  W ind aufgenom m ene

W a rm e .............................................................
F iih lbare  W arm e in  den A bgasen . . . 
Y erluste durch  A usstrah lung  usw. . .

16 357 000 

12 316 300

626 700
1 063 400
2 350 600

75,27

3,85
6,51

14,37

16 357 000 100,00
Daraus folgt ein Wirkungsgrad des Winderhitzers zu 

75,27 +  3,85 =  79,12 %. Der Gasverbrauch der Co w per sank 
durch die richtige Einstellung des Gas-Luft-Verhaltnisses auf 
25 % der Erzeugung des zugehórigen Ofens.

Die Versuche haben gezeigt, daB eine dauernde Ueberwachung 
der Abgase der W inderhitzer durch selbstschreibende Rauchgas- 
priifer von grofiem Vorteil ist. Soweit festgestellt werden kónnte, 
ist der geschilderte Versuch der erste und bisher einzige, der auf 
englischen HocLofenwerken in dieser Richtung unterncirmen  
worden ist. H. lllies.

Mehrleisturg durch Zuhilfenahire der linken Hand.
Fiir rhythm ische, leichte H andarbeit sind Geschicklichkeit 

und Schnelligkeit eines Arbeiters von ausschlaggebender Bedeu
tung; sie werden jedo h, auBer bei Linkshandern, gróCtenteils nur 
von der echter« Hand erworben. Der Gedanke, auf die Aus- 
bildung der linken Hand fur Arbeiten, die im allgemeinen nur 
von der rechten H and ausgeiibt werden, mehr Gewicht zu legen,
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•st daher naturlich und gegeben. Er ist nicht neu, denn  
Amerika hat ihn  schon fiir m anche Arbeiten in die T at um- 

t7t So sind z. B. die Anstreicher eines groBen Betriebes nicht 
mT einem sondern m it zwei Pinseln ausgeriistet. D ie Arbeits- 

ise ist hierbei folgende: Der Mann steckt, wahrend er m it der 
Tchten Hand anstreicht, den zweiten Pinsel, gefiihrt durch einen  
zweckmaGi-en Aufsatz (eine Art T iite), m it der linken Hand in 
den Farbtopf. so daB zur Benetzung des P insels das Gefuhl ge- 
niiet und der Mann seine Augen nicht von der Streicharbeit ab- 
zuwenden braucht. Enthalt der rechte Pinsel keine Farbę mehr, 
so tritt die linkę Hand in T atigkeit, wahrend die rechte Hand  
den Pinsel sofort wieder in den Farbtopf eintaucht.

Der Erfolg ist eine erhebliche Leistungssteigerung, yerbunden  
mit geringerer Anstrengung, da dieselbe Arbeit, die sonst die 
rechte Hand allein yerrichtet, nunmehr auf zwei Hande yertcilt 
nnd die Beanspruchung der Muskeln durch diese abwechselnde 
Tatigkeit verringert wird.

(Nach einem Yortrag von H . B le ib t r e u .)

Aus Fachvereinen.
Eisenhiitte Siidwesr,

Zweigverein des Vereins deutscher E iserh utten leu te.
Die diesjahrige W in te r -H a u p t v e r s a m m lu n g  der „Eisen- 

hutte Sudwest“ fand am Sonntag, dem 8. Januar 1928, in Saar
brucken im Festsaal des Rathauses unter groBer Beteiligung m it 
folgender T a g e so r d n u n g  s ta t t:

1. BegriiBung.
2. Geschaftliche Mitteilnngen.
3. Vorlage der Jahresrechnung von 1927; Aufstellung des Vor- 

anschlages fur das Jahr 1928 und Entlastung des Schatz- 
meisters.

4. Vorstandswahl.
5. Yortrage:

a) Dx.*3ttg. H. M ey er  (H am bom ): D ie Anwendung der 
Metallographie zur Gutesteigerung der Erzeugung.

h) £ ip l.‘3ng. H. B le ib t r e u  (Yólklingen): Allgemeines 
uber die Gasfemversorgung und ihre Anwendung in der 
Industrie.

6. Mitteilungen aus der Praxis.
7. Sonstiges.

Nach BegruBung der Gaste und M itglieder berichtete der 
Vorsitzende, Generaldirektor P. B o e h m  (Neunkirchen), iiber die 
schwierige w ir t s c h a f t l ic h e  L a g e  d e s  S a a r g e b ie t e s .  D ie  
Eisenindustrie leide besonders unter den ungiinstigen Absatz- 
yerhaltnissen an der Saar und nach Frankreich, die aueh besonders 
fiir die Ausfuhr recht ungiinstig waren, vor allem im H inblick  
auf die auBerordentlich niedrigen Preise. D ie Saar-Eisenindustrie, 
ais zum franzosischen Zollgebiet gehórend, habe zwar alle Er- 
schwerungen, die aus dieser Lage entstehen, zu tragen, genieBe 
aber nicht die Erleichterungen, die dem franzosischen W ett- 
bewerb in Lothringen zu Gebote stehen, wie z. B . um etwa 30 % 
niedrigere Lohne in Lothringen und die sehr niedrigen Erzpreise 
bei der Gewinnung aus eigenen Gruben. D ie Ausfuhr der saar
landischen Eisenerzeugnisse nach Deutschland sei durch die 
bekannten Saarabkommen befriedigend geregelt, und es sei zu 
hoffen, daB hierin durch die schwebenden Verhandlungen m it 
der franzosischen Regierung iiber ein neues Saarabkommen keine 
Verschleehterung eintreten wird. Y iel schwieriger gestalteten sich 
aber die Verhaltnisse bei der Einfuhr des notw endigsten Bedarfs 
der Huttenwerke an Maschinen, Apparaten, elektrischen Aus- 
rustungen usw. aus Deutschland, fiir den das deutsch-franzosische 
Handelsabkommen zum Teil wesentliche Zollerhóhungen gegen
uber dem friiheren Zustande gebracht habe. E s bediirfe noch  
harter Arbeit unserer Unterhandler, um hier zu einem einiger- 
maBen befriedigenden AbschluB fiir das Saargebiet zu kommen.

Das finanzielle Ertragnis der Saarhiitten sei immer noch  
sehr unbefriedigend, um so mehr, ais die saarlandische E isen
industrie wahrend der letzten Jahre nicht in der Lage war, im  
gleichmaBigen Aufbau die auf yielen Gebieten notwendigen  
RationalisierungsmaBnahmen durchzufiihren. D ie Erhaltung der 
Wettbewerbsfahigkeit der saarlandischen Eisenindustrie sei des- 
halb dauernd eine Frage em ster Sorge und Aufmerksamkeit, die 
nur dann befriedigend gelóst werden konne, wenn es gelingt, aus 
den Gewinnen und nicht nur durch geliehenes Geld einen groBen 
Teil der Verbesserungen und Em euerungen durchzufiihren.

Der Arbeitsfriede sei in  der Saarindustrie im vergangenen  
Jahre mehrfach gestort worden. Der letzte Streik habe wenig- 
stens zu einem Abkommen gefiihrt, das eine stórungsfreie Arbeit 
bis Ende Mai 1928 auf Grundlage der yereinbarten Lohne erhoffen  
lasse. Die Arbeitgeberschaft der Saarindustrie sei durchaus nicht

darauf eingestellt, Lohne und Gehalter niedrig zu halten; sie sei 
sich dessen bewuBt, daB ein groBer Teil des sozialen und kul- 
turellen Fortschritts nur durch Verbesserung der Lebenshaltung  
der breiten Massen m óglich sei. Dies konne aber nur in einem  
AusmaBe geschehen, das sich durch die lhnen aufgezwungenen  
W ettbewerbsyerhaltnisse ais tragbar erweise. D ie Grenze dieser 
Tragfahigkeit sei heute erreicht, wenn nicht ubersehritten.

D ie Schwerindustrie des Saargebietes sei in  den letzten  
Jahren in ihrer Roheisenerzeugung iiber den Friedensstand hinaus- 
gewachsen, habe aber die Rohstahlerzeugung yon 1913 immer 
noch nicht erreicht, wahrend in Deutschland, Frankreich, Belgien  
und Luxemburg die Friedenszahl zum Teil iiberschritten wurde. 
W enn aueh das Jahr 1927 fiir die Schwerindustrie des Saar
gebietes einen unverkennbaren Fortschritt bedeute, so bleibe 
doch noch sehr yiel an Erfiillung von W iinschen und Hoffnungen  
iibrig, bis man die Lage ais befriedigend bezeichnen konne; es  
wiirde angestrengtester Arbeit und scharfster Erfassung aller 
M óglichkeiten bediirfen, um in der Zukunft einen gleichmaBigen  
Fortschritt der saarlandischen Schwerindustrie aueh in ihren  
finanziellen Ertragen zu erreichen.

Auf die V e r e in s t a t ig k e i t  im Jahre 1927 iibergehend, b e
richtete der Vorsitzende weiter iiber die Arbeit der neu ein- 
gerichteten F a c h a u s s c h i is s e .  Ausgehend yon dem Gedanken, 
daB der Verein deutscher E itenhiittenleute und naturgemaB aucb  
die „Eisenhiitte Siidwest“ ais Zweigyerein ein rein technisch- 
wissenschaftlicher Verein ist, der die gesam te wissenschaftliche 
Arbeit auf dem Gebiete der Eisen- und Stahlindustrie ein- 
schlieBlich der direktenYerfeinerung zu leisten hat, konnte die Saar
industrie sich nicht langer der Ueberzeugung yerschlieBen, daB 
das Gebot der Zeit eine noch starkere Erfassung aller Fachgebiete  
durch wissenschaftliche Erforschung und praktischen Erfahrungs- 
austausch erfordere. D ie in der yorigen Hauptyersam m lung  
beschlossene Grundung yon Fachausschussen sei im letzten Jahre 
erfolgt, und ihre eifrige Tatigkeit sei der beste Beweis fur das  
dringende Bediirfnis. Innerhalb des Berichtsjahres sind in diesen  
Ausschiissen insgesamt 15 \  ortrage gehalten worden. Mit groBer 
Genugtuung konne festgestellt werden, daB gerade die jiingeren  
Fachgenossen diese Zusammenkiinfte gerne besuchen und sich  
lebhaft an der Aussprarhe beteiligen. D iese Erfolge der Fach- 
gruppen konnten aber nur im engsten AnschluB und durch die  
Mitwirkung der W armestelle Saar unter ihrem yerdienstvollen  
Leiter, Oberingenieur B le ib t r e u ,  erreicht werden. Der Dank  
der „E isenhiitte Siidwest“ gebuhre Herrn Bleibtreu fur seine  
unermiidliche Arbeit auf allen Gebieten des H iittenwesens. So 
ergebe sich ein schones Bild der gemeinschaftlichen Arbeit, nach
dem alle Geheimniskramerei weggeraumt sei. Im  offenen Ge- 
danken- und Erfahrungsaustausch wurden die yerschiedenen Yer
haltnisse besprochen, ohne daB gefragt wiirde, wer einmal der 
Gebende und das andere Mai der Nehm ende sei. In yorbildlicher 
Zusammenarbeit fanden sich die alteren m it ihren jiingeren Fach
genossen zusammen, beseelt von dem Gedanken, durch diesen  
Austausch der Erfahrungen dem Ganzen zu niitzen, n icht zum  
m indesten aueh der bedrangten Saarindustrie.

Im  g e s c h a f t l i e h e n  T e i l  der Tagesordnung gedachte der 
Vorsitzende in ehrenden W orten der im Berichtsjahre yerstor- 
benen Mitglieder, Direktor Pierre P e lk e s  und H uttendirektor  
a. D . Jonas S c h m id t . Zu Ehren der Verstorbenen erhoben  
sich die Versammelten yon ihren Sitzen.

D ie M itgliederzahl betrug am Ende des Berichtsjahres 231 
gegenuber 224 im Vorjahre.

D ie yorgelegte Jahresrechnung yon  1927 wurde genehm igt 
und dem Schatzmeister Entlastung erteilt. Anschliefiend gab  
der Vorsitzende K enntnis von  einem Yorschlage des H aupt- 
yereins, von der Erhebung eines Sonderbeitrages vcn  den M it- 
gliedem  der „E isenhiitte Siidwest" abzusehen. Der H auptverein  
hat sich bereit erklart, fiir die dem Zweigyerein entstehenden  
Unkosten einen jahrlichen Betrag von je 5 J)J l  fiir jedes Mit- 
glied des Zweigyereins abzufiihren. Dieser Yorschlag wurde von  
der Versammlung angenommen; es fa llt also in Zukunft ein  
besonderer M itgliedsbeitrag fiir die „E isenhiitte Siidwest fort.

Aus dem Vorstande schied Direktor S c h m a tz  (Dillingen) 
infolge W egzuges aus. Generaldirektor a. D . S a e f t e l  wurde ais 
Ersatz fiir Direktor Schmatz neu gewahlt; im iibrigen wurde der 
bisherige Vorstand durch Zuruf aus der Yersammlung wieder- 
gewahlt.

Im  AnschluB an den geschaftlichen Teil h ielt 35T.*3ng.
H . M e y e r  einen Vortrag iiber-

Die Anwendung der Metallographie zur Gutesteigerung der 
Erzeugung.

Der Vortrag wiru uem nachst in „Stahl und E isen“ yeróffent- 
licht werden. Der sich anschlieBende lebhafte M einungsaustausch, 
an dem sich 2>I.*3n9- E ichel (Burbach), D irektor N eu  (Neun-
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kirchen), ®t.=^ng. Petersen (Dusseldorf) und Kommerzienrat 
Dr. Hermann Róchling beteiligten, bezeugte die groBe Aufmerk- 
sam keit, die die Ausfuhrungen des Vortragenden fanden.

Hierauf sprach Oberingenieur ®tp!.=Qng. B le ib t r e u  iiber:
Allgemeines iiber die Gasfernversorgung und ihre 

Anwendung in der Industrie.
In  der Einleitung untersohied der Yortragende zwei Arten 

der Eerngasversorgung: 1. durch die H iitten- und Zechenkokereien,
2. durch groBe Zentralgasanstalten.

D ie erste Art ist besonders im Ruhrgebiet durchgefuhrt. Ihre 
Vorteile sind: Bessere Ausnutzung der Kohlensorten und Er- 
fassung groBer Gasmengen, die zum Teil frei sind, zum Teil da
durch freigem acht werden konnen, daB die Koksofen auf Schwach- 
gasheizung um gestellt werden. D ie zweite Art bedarf kiirzerer 
Leitungen, muB aber teuere Gasanstalten bauen.

Darauf schilderte der Redner die Verhaltnisse im Saargebiet. 
Das Sortenproblem spielt hier keine Rolle. Einerseits drangt der 
wachsende GasuberschuB der Schwerindustrie m it semen warme- 
wirtschaftlichen Erfolgen zur Fernversorgung, anderseits verlangt 
das wachsende Bediirfnis der weiterverarbeitenden Industrie 
nach einem heizkraftigen Gase. W enn die óffentlichen Behórden 
hoffen sollten, durch Finanzaufschlage, W egerechte und andere 
Gebiihren groBe Gewinne aus der Fernversorgung ziehen zu 
konnen, so geben sie sich einer Tauschung hin. In  einem Licht- 
bild wurde der heutige Zustand der Fernversorgung veran- 
schaulicht. Seit 1908 liefert die Halbergerhiitte Gas an die 
Gemeinde Brebach und die Stadte Saarbrucken und Saargemiind. 
Im  Jahre 1912 gingen die Rochlingschen Eisen- und Stahlwerke 
dazu iiber, Vólklingen und Um gebung m it Gas zu versorgen und 
auch an die Stadt Saarbrucken Gas abzugeben. Darauf wurde 
die Róchlingsche Kokerei in Altenwald durch eine geschweiBte 
Rohrleitung m it dem Vólklinger W erk verbunden. Vor kurzem  
wurde auch die Burbacher H iitte m it der Stadt Saarbrucken und  
der Leitung von Altenwald nach Volklingen yerbunden. Es sind 
also von den saarlandischen Kokereien bereits vier an der Fern- 
gasversorgung beteiligt. Ais Gasverbraucher sind auBer den  
betreffenden Gemeinden die Richard-Glashiitte in Sulzbach und 
die Fenner Glashiitte zu nennen.

Dieser Gaslieferung durch die H iittenwerke in Hohe von
29 Mili. m3 jahrlich steht noch eine Belieferung von  11 Mili. m3 
jahrlich gegeniiber, die durch zwolf yerschiedene, m eist kleinere 
órtliche Gasanstalten erfolgt.

Ein weiteres Lichtbild zeigte die Anzahl der Koksofen, nach 
ihrer Beheizungsart geordnet, die Kokserzeugung, Gaserzeugung, 
den Gasverbrauch auf den W erken und die Ferngasabgabe nach 
auBen je 24 st. Rund 63 % der gesam ten Gaserzeugung werden 
in den eigenen Betrieben yerbraucht, 34 % in den Stahl- und 
W alzwerken und nur 3,6 % nach auBen abgegeben. Daraus kann 
man also ersehen, daB die H iitten nicht gezwungen sind, das Gas 
abzusetzen; es ware demnach falsch, das UeberschuBgas ais 
Abfallerzeugnis zu bezeichnen, wie es letzthin  in einer Verord- 
nung der Regierungskommission geschah. W ie der Diinger in 
der Landwirtschaft kein wertloser Abfall ist und vom  Bauern 
nicht yerschenkt werden kann, ebenso kann auch das Ueber
schuBgas nicht unter seinem W erte abgegeben werden. Yon den 
Lokom otiven abgesehen, werden die K oksgas erzeugenden Saar- 
werke in kurzem keine K ohlen mehr verbrauchen, sondern nur 
H ochofen- und Koksofengas.

Bis jetzt werden nur 84 Koksofen der Rochlingschen Werke 
m it Hochofengas beheizt und geben ihr gesam tes Gas ab. Wurden 
alle Koksofen auf diese Beheizung um gestellt, so wurden ohne 
Beriicksichtigung der Erzeugungssteigerungen der W erke und 
der yerbesserung der K oksofen 310 Mili. m3 Koksofengas jahrlich 
yerfiigbar. W iirde m an die Ferngasversorgung auf das Saar
gebiet, die siidliche Rheinprovinz, die Pfalz und die Stadt Mann
heim beschranken, so blieben den H iitten  noch 129 Mili. m3 
jahrlich zur Verfiigung. D am it kónnte man z. B . noch rd. 400 000 t 
Siemens-M artin-Stahl erschmelzen, oder die H iitten  kónnten zur 
Herstellung von  Ammoniak, Stickstoff oder kiinstlichem  Benzin 
iibergehen.

Schwieriger ist es, ein richtiges Bild iiber Art und Umfang 
der Nachfrage zu erhalten. D ie 11 Mili. m 3, die von den Gas
anstalten erzeugt werden, bedeuten fiir die H iittenwerke eine viel 
zu geringe Menge, ais daB die W erke die K osten fur die Leitungen 
iibernehmen kónnten. D ie Gemeinden kónnten dann aber das 
Gas billiger abgeben, da sie den W erken nur 3 bis 4  P f. je m3 zahlen 
wurden, gegeniiber den eigenen Gestehungskosten von
6 bis 8 Pf.

W eit wichtiger ist die Versorgung der heute noch gasfreien 
Orte im  siidlichen Teile des Saargebietes. U m  diese zu bewaltigen, 
brauchte man nur kurze und kleine Leitungen. Der Gasverbrauch, 
der jetz t auf den Kopf der Bevólkerung nur 45 m3 jahrlich aus- 
m acht, lieBe sich dadurch auf die doppelte Menge steigern. Der 
hohe Druck in den Ferngasleitungen hat den Vorteil, daB man die 
Leistung bei zunehmender Ausdehnung des N etzes innerhalb be- 
deutend weiterer Grenzen steigern kann, ais dies bei der Versorgung 
durch ein órtliches Gaswerk m oglich ist. Gerade in einem dicht- 
bevólkerten Industriebezirk, der wie das Saargebiet landliehe 
Siedlungsart ohne groBe Stadte besitzt, ist die Ueberlegenheit 
des Ferngases besonders groB. W urden alle Glashiitten auf Koks
ofengas um gestellt, so wiirde der Gasverbrauch um weitere 
25 Mili. m3 jahrlich steigen. Auch der weiterverarbeitenden Eisen
industrie m it ihren verschiedenartigen Oefen bietet die Gasfeue- 
rung manchen Vorteil, wie z. B . geringeren Brennstoffverbrauch, 
bessere Regelbarkeit der Flam m e usw. D ie Entwicklung des 
W armeofens zur W armemaschine wurde an einer Reihe von 
Lichtbildern gezeigt. D ie W armemaschine fordert aber einen 
hochwertigen, heizkraftigen, sauberen Brennstoff, also Koks
ofengas, das sich in vielen kleinen Brennern iiber die ganze 
Maschine verteilen laBt.

Zum Schlusse seines Vortrages erwahnte der Redner noch, 
daB das K oksofengas, so groB auch seine technischen Vorteile 
sind, nur bei niedrigem Preise Verwendung finden kann. Der 
Gewinn, den die W erke je m3 Gas haben konnen, kann daher nur 
sehr gering sein. Steuern, die der Staat darauf legen will, sind 
nicht tragbar. Zu tragen waren hóchstens geringe Anerkennungs- 
gebiihren fiir das W egerecht und die Benutzung kommunaler 
Leitungen.

Der vorgeriickten Zeit wegen muBte auf eine Erórterung 
verzichtet werden.

Ein gem einsam es M ittagessen yereinigte dann die Teil- 
nehmer m it ihren Damen in den Raum en der Saarbriicker Kasino- 
Gesellschaft. Nach aufgehobener Tafel blieben die Versammelten 
noch mehrere Stunden bei Tanz und lebhaftem  Gedankenaus- 
tausch zusammen.

Patentbericht.
D eutsche Patentanmeldungen1).

(P a te n tb la t t  N r. i  yom  26. J a n u a r  1928.)

KI. 7 a, Gr. 10, H  109 627. Maschine zum Trennen von  in  
Paketen ausgewalzten, aneinander haftenden Blechen.
Eugen Hinderer, Hamborn a. Rh.

KI. 7 a, Gr. 16, A 49 141. Verfahren zur Herstellung naht- 
loser Rohre aus einem Hohlkorper. Ewald Alvermann, Dussel
dorf, Flugelstr. 13.

KI. 7 f, Gr. 1, K  102 698; Zus. z. Anm. K  102 147. Verfahren 
und Yorrichtung zur Herstellung yon Ringen aus streifenfórmigem  
W erkstoff. Fried. Krupp, Akt.-G es., Essen a. d. Ruhr.

KI. 10 a, Gr. 17, K  103 471. Kippbarer Kokslóschwagen fiir 
Gaserzeugungsanlagen. August Klonne, Dortmund.

KI. 10 a, Gr. 36, K  98 218. Verfahren zur Vermeidung des 
UeberschieBens bzw. Flieflens der Kohle in stehenden, mittelbar 
beheizten Schwelófen oder Gaserzeugern. j  Kohlenyeredlung, 
A kt.-G es., Berlin N W  40, Roonstr. 9.

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

KI. 12 e, Gr. 2, B  130 325. Yorrichtung zur Reinigung von  
Dampfen und Gasen. O tto Biihring, H alle a. d. S., Fasanenstr. 3.

KI. 12 e, Gr. 3, C 39 836. Yerfahren zum Auswaschen von 
fliichtigen Stoffen aus Gasen oder Dampfen. Cheminoya, Gesell
schaft zur Verwertung chemischer Verfahren m. b. H ., Berlin 
SW 48, W ilhelmstr. 122.

KI. 18 a, Gr. 18, G 65 528. Verfahren zum unmittelbaren 
Herstellen von M etallen und M etallyerbindungen, insbesondere von 
Eisen, im Drehrohrofen. Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G., 
Gelsenkirchen.

KI. 18 b, Gr. 14, K  93 041. Regeneratiyherdofen m it bis an 
den Herd herangefiihrten Regeneratoren. Paul K iihn, Nieder- 
schelden a. d. Sieg.

' KI. 21 d 1, Gr. 73, A 46 378; Zus. z. Anm. A 45 353. Elektrischer 
Antrieb fiir W alzenstraBen m it Leonard-Steuerung, die m it einer 
zweiten W alzenstraBe zusammen arbeiten. Allgemeine Elektri- 
citats-G esellschaft, Berlin NW  40, Friedrich-Karl-Ufer 2— 4.

KI. 24 k, Gr. 5, H  107 200. Mauerwerk fiir m it flieBender 
Schlacke in Beriihrung kommende W andungen. 6- I).
Carl Hołd, Karnap b. Essen, KónigstraBe.
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Stahlerzeugung.
Elektrostahl. E. K othny: F e u e r f e s t e  W e r k s to f f e  fu r  

. _ E le k tr o s ta h lo fe n .*  Einteilung der Elektroófen und  
, Herdform Allgemeine Anforderungen an die Elektro- 
ofpnbaustoffe sowie ihre Beurteilung auf Grund der Eigen- 

, oftpn Sondereigenschaften von Silika-, M agnesit-, Seham otte-, 
Dolomit-, Chromit- und Sillim anitbaustoffen. [Feuerfest 3 (1927)
N r. 10, Ś. 157/64.]

St Kriz: D ie  E n e r g ie v e r lu s t e  a n  L ic n t b o g e n -
E l e k t r o s t a h l o f e n . *  Art und Zweck der durchgefiihrten Unter- 
s u c h u n ^ e n  Ermittlung der Energieverluste und dereń GróBen- 
ordnung bei Lichtbogen-Elektroofen. Transformatorverluste. 
S tro m z u fiih ru n g s y e rlu s te . Kuhlwasserverluste. W armeleitungs- 
und A u sstrah lu n g sv erlu s te  des OfengefaBes. Yerluste durch 
O e f fn u n g s s t ra h lu D g . Verluste durch abziehende Ofengase. Anteil 
der einzelnen Verlustquellen am Gesamtverlust. Vergleich mit 
nach GroCzahlf orschung erm ittelten Betriebswerten. [Arch. 
Eisenhuttenwes. 1 (1927) H. 6, S. 413/9 (Gr. B : Stahlw.-Aussch. 
132).l

" D ie V erw e n d u n g  v o n  E le k t r o ó f e n  z u r  E r z e u g u n g  
yon S ta h l f iir  L ager.*  Beschreibung des Stahlwerks der 
Timken Roller Bearing Co., Canton, Ohio, m it zwei 25-t- und 
einem 7,5-t-Ofen, Bauart Heroult. Einzelheiten der Oefen, 
E n e r g ie z u fu h r ,  Ofenleistung. [Fuels F um . 5 (1927) Nr. 11,
S 1459/62.]

[H. G.] B ók er ,$I.< 3tig. ©. t).: „ W a s i s t  E d e l s t a h l? “ Vor- 
trag, gehalten im „Rundfunk Deutsche W elle", Berlin, am 23. 
September 1927, im Hinblick auf die W erkstoff schau in Berlin vom  
22. Oktober bis 13. Novem ber 1927. o. O. [1927.] (11 J>.) 8°j

Sonderstahle. H e r s te l lu n g  u n d  E ig e n s c h a f t e n  v o n  
l e g i e r t e n  S ta h le n . Einteilung der Sonderstahle. Eigenschaften, 
Anwendung und Ergebnisse m it W -, Cr- und Mn-Stahlen in der 
letzten Zeit. [Engg. 124 (1927) Nr. 3228, S. 688.]

Sonstiges. N. Andrault de Langeron: H e r s t e l lu n g ,  E ig e n 
schaften  und  V e r w e n d u n g  v o n  E is e n k a r b o n y l .*  Physi- 
kalische und chemische Eigenschaften des Eisenpentakarbonyls. 
Synthetische Herstellung und EinfluB von Temperatur, Druck 
und der aktiven Eisenmengen. Praktische Verwendung ais M ittel 
gegen das Klopfen von Explosionsmotoren. Schrifttumsnachweis. 
[Rev. Univ. des Mines 70 (1927) Nr. 4, S. 145/61.]

Metalle und Legierungen.
Allgemeines. J. w. Fum ess: D a s  C h ro m  in  A m e r ik a .  

Aufsatz iiber die Eigenschaften, Erzvorkommen, Herstellung  
sowie die Anwendung in der Metallurgie, Chemie, ais feuerfester 
Baustoff und zu Sonderzwecken. Statistisches. [Forg. Stamp. 
Heat Treat. 13 (1927) Nr. 8, S. 302/5.]

Lagermetalle. Ackermann: U e b e r  d a s  N ic o -M e ta l l .*  
Lagermetalle, Eigenschaften. [Z. V. d. I . 71 (1927) Nr. 48, S. 
1691/3.]

Legierungen fiir Sonderzweeke. D. R . Tullis: N e u e  A lu -  
m in iu m -L eg ieru n g .*  Al-Legiem ng ,,Cindal“ soli hohen W ider
stand gegen Korrosion besitzen. Korrosionspriifergebnisse. [Metal
Ind. 31 (1927) Nr. 21, S. 487/90.]

Sonstiges. H. J. French: K o r r o s io n s -  u n d  h o c h h i t z e -  
b esta n d ig e  M e ta lle .*  Besprechung der Haupteigenschaften  
und der Eignung der technisch angewendeten Metalle in bezug 
auf Widerstand gegen Korrosion und H itze. Zusammenfassender 
Bericht der im Schrifttum weit yerstreuten Angaben unter dem  
Gesichtspunkt ihres besonderen W ertes fiir wirkliche Betriebs- 
Terhaltnisse. [Trans. Am. Electroehem. Soc. 50 (1926) S. 47/89.]

Verarbeitung des Stahles.
Walzen. Leo Becker: K a l ib r ie r u n g  u n d  W a lz u n g  e in e r  

L a stw a g e n sc h ie n e  u n d  d er  z u g e h ó r ig e n  H a k e n la s c h e .  
Kalibrierung der Lastwagenschiene. Zeit- und Kraftbedarf der 
Walzung. Vorschlag einer Giite-Vergleichszahl fiir die W alzen. 
Berechnung der fiir die W alzung der Schiene erforderlichen Ar- 
beitsleistung und des W alzdruckes m it Hilfe der Riedelschen  
Rutschtheorie. Vergleich der errechneten und abgelesenen Werte. 
Kalibrierung der Hakenlasche. Zusammenfassung. [Arch. E isen
huttenwes. 1 (1927) H. 6, S. 421/5 (Gr. C: W alzw.-Aussch. 56).] 

Walzwerksantriebe. A. F . K enyon: H a u p t a n t r ie b  d e r  
250er F e in e is e n s tr a B e  d er  M c K in n e y  S t e e l  C o m p a n y .*  
[Iron Steel Eng. 4 (1927) Nr. 11, S. 455/7.]

Walzwerkszubehor. P. J . Edm onds: L e is t u n g s s t e ig e r u n g  
t o u  S c h e r e n .*  ZweckmaBige Transporteinrichtungen an 
Scheren. [Forg. Stam p. H eat Treat. 13 (1927) Nr. 11, S. 443.] 

U e b e r  d ie  A u s b i ld u n g  v o n  W ip p t is c h e n  f iir  T r io -  
w a lz  w erk e .*  W alzgeriiste m it Standerrollen. W ipptische m it 
zwischen den Standem  eingekrópften Rahm en. W ipptische m it 
yerbreiterten Rahmen. W alzgeriiste m it gekrópften Standem . 
[Demag-Nachrichten 1928, Nr. 1, S. 20/1.]

B le c h d o p p le r  f i ir  F e in w a lz w e r k e .*  Beschreibung des 
Demag-Dopplers. [Demag-Nachrichten 1928, Nr. 1, S. 19/20.] 

Walzwerksófen. A n w e n d u n g  e in e s  M a g n e k tr a n s  zu r  
B e s c h ic k u n g  v o n  K n iip p e lw a r m o fe n .*  [Iron Trade R ev. 81 
(1927) Nr. 22, S. 1357.]

E in  e l e k t r i s c h e r  R o h r g l i ih o fe n .*  Beschreibung eines 
Rohrgliihofens und der Betriebsergebnisse. [Rohrenindustrie 20 
(1927) Nr. 24, S. 406/7.]

Bandeisen- und Platinen walzwerke. A nton Schopf: E in e  
a u t o m a t i s c h e  V o r s tr a B e  f i ir  e in  B a n d e is e n w a lz w e r k .*  
W eitgehende Verwendung von Umfiihrungen. [Centralbl. H iitten  
W alz w. 31 (1927) Nr. 41, S. 584/6.]

Rohrwalzwerke. G. B . Lobkowitz: N a c h k la n g e  z u :  U e b e r  
d ie  G r u n d la g e n  zu m  E n tw u r f  v o n  P ilg e r w a lz w e r k e n .  
[Rohrenindustrie 20 (1927) Nr. 23, S. 383/5; vgl. St. u. E . 47 (1927)
S. 1277/83.]

E. H. McClelland u. Victor S. Polansky: Z u s a m m e n -  
s t e l lu n g  y o n  P a t e n t e n  i ib e r  H e r s t e l lu n g  v o n  R o h r e n .  
Amerikanisehe und englische Patente. F iir deutsche Patente  
Hinweis auf die Num mernliste der deutschen Patentsohriften. 
[Blast Fum ace 15 (1927) Nr. 10, S. 480/1; Nr. 11, S. 534/5.]

Schmieden. H. Mecke: D ie  n e u e n  B e r l in e r  S ta d t b a h n -  
M o to r e n  T y p e  G B M  700 .*  U . a. bemerkenswerte M itteilungen  
iiber die H erstellung der Zahnrader. Das Schmieden, die W arme
behandlung in elektrischen Gliihofen, Gefiigeausbildung usw. 
[A-E-G-M itt. (1927) Nr. 12, S. 467/76.]

Sehmiedeanlagen. Charles Longenecker: S c h m ie d e -  u n d  
Y e r g i i t u n g s a n la g e n  d er  W illy s -O v e r la n d -C o m p a n y .*  
Kurze Allgemeinbeschreibung. [Forg. Stamp. H eat Treat. 13 
(1927) Nr. 9, S. 355/9.1

F. W . Manker: D ie  O e fe n  in  m o d e r n e n  S c h m ie d e -  
a n la g e n .*  Beschreibung der Ofenanlagen yon W illys-Overland- 
Company. [Forg. Stamp. H eat Treat. 13 (1927) Nr. 11, S. 431./2.]

Sonstiges. B e tr ie b  v o n  M e t a l l s t r a n g p r e s s e n .*  Móg- 
lichkeiten der Anwendung fiir E isen und Stahl. [Forg. Stam p. 
H eat Treat. 13 (1927) Nr. 11, S. 450/1.]

Peter Eyermann: U e b e r  d e n  E d e ls t a h lw e r k s b e t r ie b .  
A u s w ir k u n g  d er  B lo c k fo r m e n  a u f  d ie  S e lb s t k o s t e n -  
g e s t a l t u n g .  Yorschlag der ausschlieBlichen Verwendung von  
K antblocken fiir Edelstahlbetrieb und GroBschmieden, die auf 
besonderen Drehbanken geschrubbt werden. [Centralbl. H iitten  
W alz w. 31 (1927) Nr. 49, S. 705/11.]

Weiterverarbeitung und Verfeinerung.
Ziehen. G. de Lattre, Docteur es sciences: T e o h n iq u e  d e  

1’e t ir a g e .  Etude generale. (Mit Fig. u. 1 Taf.) Paris: Editions 
de l ’„U sine“ (1927). (247 p.) 8°. 33 Fr. (B ibliotheąue de 
l ’Usine.) S  B S

Pressen und Drucken. E. R . Frost: M a fc r iz e n a b m e s-  
s u n g e n  a n  e in e r  M a s c h in e  zu m  T ie f p r e s s e n  v o n  H o h l-  
k ó r p e r n .*  Abmessungen der Matrizen und Arbeitsstiicke, Yer- 
meidung yon Fehlern. Art des zu yerarbeitenden W erkstoffes. 
Arbeitstemperaturen. W erkstoff fiir die PreBdorne und ihre 
Behandlung. [Trans. Am. Soc. S teel Treat. 12 (1927) Nr. 6, 
S. 954/67.]

Einzelerzeugnisse. G r o B v e r b r a u c h  v o n  S t a h l  in  
k le in e n  A b m e ss u n g e n .*  Stahlschranke, Automobilpuffer. 
[Iron Trade R ev. 81 (1927) Nr. 18, S. 970; Nr. 20, S. 1236 u. 1240.] 

C. H . Vivian: D ie  H e r s t e l lu n g  v o n  A u t o m o b i lp u f  fern .*  
Abmessungen. Formgebung. W armebehandlung. Reinigung. 
Yem ickeln. PreBluftbetrieb. [Forg. Stam p. H eat Treat. 13 (1927) 
Nr. 8, S. 297/9.]

Gustay Schmaltz: D ie  a m e r ik a n is c h e n  M e th o d e n  zu r  
B e h a n d lu n g  d er  B a n d s a g e b la t t e r  u n d  ih r e  e l a s t i z i t a t s -  
t h e o r e t i s c h e  B e g r iin d u n g .*  D ie Entwicklung der schweren  
Bandsagen in Amerika. Ihre Verwendung im  Vergleich zum  
Sagegatter. D ie Vorgange beim Yerlaufen und Abdrangen der 
Sage. D ie praktischen Yerfahren zur Yorbehandlung breiter

Zeitschriftenverzeichnis nebsl Ablcurzungen siehe S. 113/6. -  E in  * bedeutet: A bbM ungen  in  der Qadle.
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Blatter. Theorie der Spannungszustande im gewóhnlichen und 
vorbehandelten Sageblatt. [Z. Y. d. I . 71 (1927) Nr. 47, S. 1645/53.]

Schneiden und SchweiBen. 
SchmelzschweiBen. C. H . S. Tupholme: D ie  S a u e r s t o f f -  

A z e t y le n - S c h n e id f la m m e  in  G ie B e r e ie n . Erfolgreiehe A n
wendung beim  VerschweiBen kleinerer Fehler von gróBeren GuB- 
teilen  aus GrauguB und Aluminium, die sonst AusschuB waren. 
[Foundry Trade J. 37 (1927) Nr. 592, S. 216.]

K . F . Raudebaugh: G e s c h w e iB te  M o to r g e h a u se .*
[Iron Age 120 (1927) Nr. 22, S. 1507/8 u. 1567.]

Stanley M. Norwood: D a s  S c h w e iB e n  y o n  h o c h c h r o m -  
h a l t ig e n  L e g ie r u n g e n  f i ir  h o c h s t e  A n fo r d e r u n g e n . D ie 
Schwierigkeiten in bezug auf die H altbarkeit der SchweiBnaht 
hochchromhaltiger Legierungen lassen sich auch durch Warme- 
behandlung nicht beheben. E in Gehalt der Legierung yon 8 % N i 
h at sich hierfiir sehr bewahrt. 2 % Si heben den durch den N ickel
zusatz yerminderten W iderstand gegen korrodierende Schwefel- 
yerbindungen wieder auf, wahrend ebenfalls 2 % Mn die SchweiB- 
barkeit allgemein erhóhen. [Trans. Am. Electrochem. Soc. 50
(1926) S. 91/9.]

Lottm ann: E r fa h r u n g e n  b e i  d er  A n w e n d u n g  e l e k 
t r i s c h e r  L ic h tb o .g e n s c h w e iB u n g  im  S c h if fb a u . [Schiff
bau 28 (1927) Nr. 23, S. 533/4; W erft R . H . 8 (1927) Nr. 23, 
S. 526/8.]

A u t o m a t i s c h e L ic h tb o g e n s c h w e iB m a s c h in e z u r  H er-
s t e l lu n g  y o n  S c h w e l le n  a u s  A lt s c h ie n e n .*  [Iron Trade Rey. 
81 (1927) Nr. 22, S. 1358.]

A . Horn: S c h w e iB t e c h n is c h e  S tr e ifz i ig e .*  SchweiBung 
yon Thermisilid. SchweiBen und Schneiden m it M ethan und  
Aethylen. E in neuer Gaskontrollapparat. SchweiBbrennersiche- 
rungen. Das Schneiden yon GuBeisen. [SchmelzschweiBung 6
(1927) Nr. 4, S. 49/51; Nr. 11, S. 189/95.]

E . D ittm er: A n w e n d u n g  d e s  S c h w e iB y e r fa h r e n s  zu r  
I n s t a n d s e t z u n g  z e r s t o r te r  M a sc h in e n .*  Ausbessern eines 
gesprungenen guBeisernen Pumpenkórpers durch elektrische 
SchmelzschweiBung. [Gas W asserfach 70 (1927) Nr. 49, S. 1186/7.] 

Bauer: D er  L ic h tb o g e n s c h w e iB u m fo r m e r , B a u a r t
B r o w n  B o y e r i .*  [B-B-C-M itt. 14 (1927) Nr. 7, S. 180/3.]

Schmelzschneiden. J. L. Anderson: U e b e r w a c h u n g  u n d  
W ir t s c h a f  t l i c h k e i t  d e s  a u to g e n e n  S c h n e id e n s .*  Reinheit 
des Sauerstoffes. Schneidapparatur. Druckregler. Schnitt- 
geschwindigkeiten und Driicke fiir yerschiedene Starken. [Iron 
Trade R ev. 81 (1927) Nr. 23, S. 1421/3 u. 1428.]

I . C. Fritz: U e b e r  d a s  B r e n n s c h n e id e n  y o n  G u B 
e is e n .*  Schwierigkeiten beim Schneiden von GuBstiicken. Ent- 
ziindungstemperatur muB unter der Schmelztemperatur liegen, 
sonst unglatter Schnitt. Zusatz von Stahl oder Entfernung des C. 
GuBschneidbrenner der Firma Weberwerke Siegen. [Gas W asser
fach 70 (1927) Nr. 43, S. 1048/9.]

S. I. L ayroff: S tr u k t u r y e r a n d e r u n g e n  in  d em  W e r k 
s t o f f  b e im  S a u e r s t o f f  s c h n e id e n .*  Makroskopische und 
mikroskopische Untersuchung des Gefiiges. MaBnahmen gegen 
die Gef iigeanderung. EinfluB der Schnittgeschwindigkeit und 
der maschinellen Fiihrung. Bewertung des Verbrennungsvor- 
ganges. EinfluB der Art der Heizflamme. [SchmelzschweiBung 6 
(1927) Nr. 11, S. 201/6.]

Oberflachenbehandlung und Rostschutz. 
Allgemeines. K o r r o s io n  u n d  d ie  N o r m u n g  y o n  S c h u tz -  

i ib e r z i ig e n . Kurzer, allgem eingehaltener Bericht. [M etalInd. 31 
(1927) Nr. 24, S. 551/2.]

E . Sauer und E . Woerner: V er su c h e  m it  r o s t s c h i i t z e n d e n  
U e b e r z iig e n . Schutz von Dachkonstruktionen gegen Rauch- 
und Abgase durch Anstriche, Verbleiung und Yerzinkung. Kor- 
rosionsyersuche. Eine Anstrichmasse der Yerfasser und saure- 
festes Em ail haben sich am besten bewahrt. [Farben-Zg. 32 
(1927) Nr. 17/19; nach Korr. M etallsch. 3 (1927) Nr. 11, S. 252/4.] 

Verzinken. M. R . Thompson: S a u r e  Y e r z in k u n g s b a d e r .*  
Durch geeigneten Gehalt der elektrolytischen Verzinkungs- 
lósungen an Natrium- oder Ammoniumchlorid sowie an Alu- 
miniumchlorid kónnen bei ungewohnlich hohen Stromdichten  
gute Ueberziige erhalten werden. Erórterung. [Trans. Am. 
Electrochem . Soc. 50 (1926) S. 193/228.]

Verchromen. Erie Alexander Ollard: D ie  T h e o r ie  d e s  
Y e r c h r o m e n s .*  D ie Grundlagen des Verchromens. Gebrauch- 
liche Elektrolytzusam m ensetzung. EinfluB eines Saurezusatzes. 
EinfluB des Reduktionsgrades der Chromsaure auf die Giite 
des Ueberzuges. Bestehende Theorien des Verchromens. SchluB- 
folgerungen. Erórterung. [Metal Ind. 31 (1927) Nr. 19, S. 437/9; 
Nr. 20, S. 461/2.]

W . Pfanhauser: F o r t s c h r i t t e  in  d er  V er c h r o m u n g .*  
W ichtigkeit geeigneter Zusamm ensetzung des Elektrolyten, die 
Giitegrad und K osten  der Verchromung bedingt. Deutsche und 
amerikanische Arbeitsweise. Entfernung des im Cr okkludierten 
schadlichen Sauerstoffs nach dem Vakuumgliihverfahren. [Korr. 
Metallsch. 3 (1927) Nr. 11, S. 247/8.]

Sonstige Metalluberzuge. C. H . Faris: D ie  A b s c h e id u n g  
y o n  N ic k e l .  Beschreibung eines Priifyerfahrens zur Bestim 
mung der Starkę des H aftens von  Nickeliiberzugen. [Iron Coal 
Trades R ey. 115 (1927) Nr. 3120, S. 894.]

C. M. H o ff: D ie  H e r s t e l lu n g  y o n  K a d m iu m u b e r z u g e n  
z u  R o s ts c h u tz z w e c k e n .*  Eine yergleichende Betrachtung 
der Eigenschaften des Cd m it denen des Zn ais rostschiitzender 
Ueberzug auf E isen zeigt die Eignung und die besonderen Vor- 
ziige des Cd. Zusammensetzung der Losung. Erórterung. [Trans. 
Am. Electrochem . Soc. 50 (1927) S. 301/13.]

G. Grube und K . Schneider: D ie  O b e r f la c h e n v e r e d e lu n g  
d er  M e ta l le  d u r c h  D i f f u s io n .  3. M it t e i lu n g .  D ie  D if-  
f u s io n  y o n  W o lfr a m  in  E is e n  u n d  d ie  R e n it e n z g r e n z e n  
d er  E is e n -W o lf r a m -L e g ie r u n g e n .*  Diffusionsversuche von 
W  in reine Eisenstabchen und von  Eisen in  Wolframpulyer 
bei 1280, 1330 und 1400°. Berechnung der Diffusionskoeffizienten. 
Abhangigkeit yon  der Temperatur und auch vom  Materiał. Kor- 
rosionsyersuche an Fe-W -Legierungen bis 68,7 % W . Der Misch- 
kristall Eisen-W olframid leistet dem Saureangriff dreimal soyiel 
W iderstand wie W olframid und Eisen allein. [Z. anorg. Chem. 168 
(1927) Nr. 1, S. 17/30.]

Farbanstriche. E in ig e  A n s t r i c h f e h le r ,  ih r e  U r s a c h e n  
u n d  B e s e i t ig u n g .  Aussprache iiber geeignete Farbanstriche 
zur Vermeidung yon  Blasen, Abblattern usw., ferner iiber das 
ReiBen von Lacken und das Grauwerden von BleiweiBanstrichen. 
[J . Oil Col. Chem. Assoc. 10 (1927) Nr. 81; nach Korr. Metallsch. 3 
(1927) Nr. 11, S. 250/1.]

Emaillieren. W alther K ohnecke, $tf>I.=3ttg.: U e b e r  F e h le r  
u n d  M a n g e l in  d e r  E in r ic h t u n g  u n d  im  B e tr ie b  v o n  
E m a il l ie r w e r k e n  f i ir  d ie  B a d e w a n n e n f a b r ik a t io n ,  ih re  
A u f d e c k u n g , U r s a c h e n  u n d  B e s e i t ig u n g .  (Mit Abb.) 
o. O. 1927. (87 S.) 8°. —  H annover (Techn. Hochschule), 
®r.=3ng.-Diss. S B 5

Sonstiges. Jean Cournot: B e h a n d lu n g  y o n  E is e n le g ie -  
r u n g e n  in  k o m p le x e n  P h o s p h a t ló s u n g e n  zu m  S c h u tz  
g e g e n  K o r r o s io n . Bildung eines sekundaren Eisenphosphates 
ais festhaftender und gegen die Atm ospharilien schiitzender Ueber
zug durch Eintauchen in kochende Bader m it 3 bis 4 % Eisen- 
und M anganphosphat. Eigenheiten des Yerfahrens. Korrosions- 
yersuche an weichem Stahl, iiberzogen m it Mennige, Nickel, Zinn 
und Phosphat, warm- und elektrolytisch yerzinkt, sowie sherardi- 
siert m it yerschiedenen korrodierenden M itteln. Der Phosphat- 
iiberzug ist fast allen anderen Schutzm itteln  iiberlegen. Kein 
Schutz gegen Sauren. [Comptes rendus 185 (1927) Nr. 20, 
S. 1041/3.]

W armebehandlung von Eisen und Stahl.
Allgemeines. F a c h a u s d r i ic k e  b e i  d er  W a r m e b e h a n d 

lu n g .*  Festlegung der Begriffe durch Fachausschiisse. [Forg. 
Stam p. H eat Treat. 13 (1927) Nr. 8, S. 300/1.]

Carl L. Ipsen und Albert N . Otis: D ie  W ir t s c h a f t l i c h k e i t  
y o n  e l e k t r i s c h e n  u n d  g e f e u e r t e n  W a r m e b e h a n d lu n g s -  
ó fe n .*  [Forg. Stam p. H eat Treat. 13 (1927) Nr. 11, S. 439/42.] 

Sidney Thom pson: W a r m e b e h a n d lu n g  y o n  t a g l ic h
20  0 0 0  K o lb e n ,  B o lz e n  u n d  a h n l ic h e n  A u t o m o b i l t e i le n .*  
Verwendung gasgefeuerter W armófen m it Vorwarmung im auto- 
m atischen Durchgang und anschlieBender selbsttatiger Durch
fuhrung durch das Abschreckolbad. [Iron Trade R ev. 81 (1927) 
N r. 19, S. 1160/1.]

Martin Ruhem ann: E in  n e u e r  A p p a r a t  z u r  s c h n e l le n  
B e s t im m u n g  v o n  s p e z i f i s c h e n  W iir m e n  f e s t e r  K ó r p e r  
b e i  t i e f e n  T e m p e r a tu r e n .*  (Teilarbeit aus: U n t e r s u c h u n 
g e n  i ib e r  d ie  s p e z i f i s c h e n  W a r m e n  b e i  t i e f e n  T e m 
p e r a tu r e n . Y on Franz Simon.) D as ,,H um p“ -Verfahren zur 
W armebehandlung. Verfahren, bei dem auf Grund der Warme- 
ausdehnung der kritische P unkt jeweils bestim m t wird. Selbst- 
tatige Aufzeichnung des Temperaturverlaufes. [Z. phys. Chem. 
129 (1927) Nr. 5 /6 , S. 321/48 ]

Gluhen. P . Krumme: D ie W a r m b e h a n d lu n g y o n E is e n -  
u n d  S ta h ld r a h t e n .*  Gluhofen. Harteanlagen. [Centralbl. 
H iitten  W alzw. 31 (1927) Nr. 51, S. 743/9.]

C. A. Edwards und J . C. Jones: D a s  G lu h e n  v o n  B le c h e n  
a u s  w e ic h e m  S ta h l .  Yersuche iiber die A bhangigkeit der

Zeitschriftenverzeichnis nebsł Abkiirzungen siehe S. 113/6. — E in  * bedeutet: A bbM u n g en  in  der Quelle.
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r  Werte von der Gliihtemperatur bei verschieden dicken
KW hen [Forg- Stamp. H eat Treat. 13 (1927) Nr. 8, S. 316/9.] 

E le k t r i s c h e  B la n k g lu h o fe n *  [E . T. Z. 48 (1927) Nr. 28,
o 1008/10; Nr. 50, S. 1854/5.]

Harten Anlassen und Vergttten. E le k t r i s c h e  A u s r ii s tu n g  
der H iirterei. [Iron Age 120 (1927) Nr. 23 S. 1584/6 ]

Percy J Haler: H a r te n . E in e  p r a k t i s c h e  U n t e r 
s u c h u n g  iiber s c h n e l le s  A b k u h le n .*  Hartungsarten. Tauch- 
e e s c h w in d ig k e i t e n .  EinfluB der Tauchrichtung auf das Ver- 

v,„n Messungen an flachen Scheiben, vollen und hohlen  
Zylindern. [Mech. Engg. 49 (1927) Nr. 11, S. 1187/91.]

H C. Knerr: W a r m e b e h a n d lu n g  u n d  M e t a l lo g r a p h ie  
des S ta h les .*  (Forts.) Eine praktische Unterweisung in den 
Grundlagen der physikalischen Metallurgie, K apitel 9, Teil 3. 
Oei Salz-, Bleibader. Oefen. Heizvorrichtungen. Warme- 
schutz Einschmelzen, Beschicken. Praktische W inkę. [Forg. 
S ta m p . Heat Treat. 13 (1927) Nr. 4, S. 144/9.]

Narath: „ H a lt e p u n k t h a r te n “ u n d  s e l b s t t a t i g e s  A n 
lassen.* Auf Grund von Zeit-Temperatur-Kurven, die die Um- 
wandlungstemperaturen erkennen lassen und selbstregistrierend  
aufgezeichnet werden, ist ein zuverlassiges und richtiges Harten  
und Anlassen von Werkzeugen usw. móglich. Beschreibung von  
eeeigneten Oefen m it geringer W arm ekapazitat, auch fiir Massen- 
teile kleinerer Abmessungen. [M asch.-B. 6 (1927) Nr. 21,
S. 1057/60.]

Oberflachenhartung. H. Savage: N e u e  Z e m e n t a t io n s -  
verfahren.* Zementationsversuche an Armcoeisenproben m it 
Gasgemischen CO +  Pyridin, sowie CO +  M ethylzyanid. A b
hangigkeit des Stickstoff- und K ohlenstoffgehaltes von der Ze- 
mentationstiefe bei Temperaturen von 800 bis 1100° und ver- 
schiedener Zeitdauer. Das Einwandern von C und N 2 ist bei 
CO +  Pyridin gleichmaBiger. Gewichtszunahme und Abmes- 
sungsanderung der Proben. Art und Verteilung der Gefiigebildner. 
Das Diagramm Eisen-Stickstoff. Das Nitrierverfahren von  
Krupp. Zementation durch Chrom. [R evue universelle des 
mines VII, 16 (1927) Nr. 6, S. 253/74.]

G. Charpy: F o r t s c h r i t t e  in  d er  O b e r f la c h e n h a r tu n g  
von S tah l. Oberflachenhartung durch Nitrid- und Karbid- 
bildung. Gewóhnlich F e3C gebildet, bei Sonderstahlen gemischte 
oder Doppelkarbide durch die Begleitelem ente. Unterscheidung 
zwischen Karburieren und Zementieren. Temperaturen fiir merk- 
liche Karbidbildung und Karbidzerfall nahe beieinander, deshalb 
650° tunlichst nicht iiberschreiten. Angabe der verschiedenen 
Zementationsmittel, dereń einige auf die Eisenbegleiter oxy- 
dierend wirken konnen. [Comptes rendus 185 (1927) Nr. 20, 
S. 990/1.]

R. G. Guthric und Oscar W ozasek: A u f k o h lu n g  v o n  
Stah l du rch  G ase .*  Versuche zur Klarung der Ursache, 
warum die Zementation von Stahl m it praktisch gleich zusammen- 
gesetzten Gasen haufig schwachere oder schlechte Aufkohlung 
ergibt. Eigene Fe-C -02-Hypothese. Sauerstoff ist zur guten  
Zementation unerlaBlich, sei es, daB die Proben vorher oxy- 
dierend gegliiht werden, oder daB 0 2 in Form von C 0 2, H 20  oder 
ais freier 0 2 im Gas enthalten ist. Versuche an fiinf Stahlsorten. 
[Trans. Am. Soc. Steel Treat. 12 (1927) Nr. 6, S. 853/70.]

D ie N itr ie r h a r tu n g .*  Allgem eine R ichtlinien iiber die 
Hartung durch das Nitrierverfahren. Gegeniiberstellung von  
Einsatzhartung und Nitrierhartung. [Kruppsche Monatsh. 8 
(1927) Dezember, S. 208/12.]

O b e r f la c h e n h a r tu n g  d u r c h  S t i c k s t o f f .  [Foundry  
Trade J. 37 (1927) Nr. 588, S. 135.]

EinfluB auf die Eigenschaften. H . Reiniger; D ie  V e r -  
giitung  v o n  e in d im e n s io n a l  v e r a r b e i t e t e n  K o n s t r u k -  
t io n s s ta h le n  d u rch  K o r n g le ic h r ic h tu n g .  Allgemeine Aus- 
fiihrungen. [Auto-Technik 16 (1927) Nr. 21, S. 9/13, Leipzig; 
nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 1, S. 113.]

E. F. Ross: E r h ó h u n g  d e r  F e s t i g k e i t  n ie d r ig g e k o h l-  
ter S ch ra u b en  d u r c h  W a r m e b e h a n d lu n g .*  W eicher 
Schraubenstahl m it 0,08 bis 0,25 % C wird durch schroffes Ab- 
schrecken auf rd. 80 kg/m m 2 gehartet. Beschreibung der Arbeits- 
weise. Anlage der Lamson & Sessions Co. [Iron Trade R ev. 81 
(1927) Nr. 17, S. 1025/7.]

Eigenschaften von Eisen und Stahl und 
ihre Prufung.

AUgemeines. R. W . Bailey: D ie  m e c h a n is c h e  P r u fu n g  
von W e r k sto ffe n .*  Art der zweckmaBig vorzunehmrnden  
Prufung und die Probenentnahme bei groBen Schmiedestucken  
fiir schnell laufende M aschinenteile. D ie Anwendung von R ó n t -
g en stra h len  und die m a g n e t i s c h e  U n t e r s u c h u n g  s m e th  o de

zur Feststellung oberflachlicher und mnerer Fehler. Beschrei
bung eines Priifverfahrens auf Eignung fiir S c h la g b e a n -  
s p r u o h u n g  b e i  h o h e n  T e m p e r a t u r e n , auf den V e r s c h le iB  
von Z a h n r a d e r n , das Verhalten von  D ic h t u n g s m e t a l le n .  
[Engg. 124 (1927) Nr. 3226, S. 622/5; Nr. 3227, S. 663/6.]

M. H . Kraemer: P h y s ik a l i s c h e  P r u fu n g  d e r  W e r k 
s to f fe .*  Bestim m ung der „Verlustziffer“ und des elektrischen  
Leitverm ógens. Feststellung der spezifischen W arme und des 
W arm eleityermógens. [MeBtechn. 3 (1927) Nr. 11, S. 325/9.]

G. Sachs und H . Shoji: Z u g - D r u c k - V e r s u c h e  a n  M es-  
s i n g k r i s t a l l e n  ( B a u s c h in g e r e f f e k t ) .*  [Z. Phys. 45 (1927) 
Nr. 11/12, S. 776/96.]

W . H . R iddlesw orth: S ic h e r h e i t s f a k t o r  u n d  M a te r ia l-  
q u a l i t a t .  [Eng. 144 (1927) Nr. 3755, S. 748/9.]

Prufmaschinen. D ie  g r o B te  P r i i f m a s c h in e  in  d e n  
V e r e in ig t e n  S ta a te n .*  Maschine fiir die Druckpriifung von  
K onstruktionsteilen. Druckkraft rd. 270 t. [Iron Trade R ev. 81 
(1927) Nr. 16, S. 964.]

E ic h u n g  y o n  F e s t ig k e i t s p r i i f m a s c h in e n .  Ergebnis 
der Nachpriifung bei K etten- und Ankerpriifmaschinen. [M itt. 
Materialpriif. u. K .-W .-Inst. Eisenforsch. (1927) Nr. 6, S. 125.] 

ZerreiBbeanspruchung. Friedrich Kórber: D ie  S tr e c k -  
g r e n z e  in  d er  W e r k s to f fp r i i fu n g .*  Allgem eine Betrachtung  
im H inblick auf den W ert der Streckgrenze ais GiitemaBstab. 
[Centralbl. H iitten  W alzw. 31 (1927) Nr. 41, S. 581/4.]

Hartę. W . P. Sykes und Zay Jeffries: K o n s t i t u t i o n  u n d  
E ig e n s c h a f t e n  v o n  g e h a r t e t e m  S ta h l.*  Frisch abge- 
schreckter Stahl von ungefahr 0° C hartet nach, bei weiterer Ab- 
kiihlung in Abhangigkeit von der Temperatur verbunden m it 
Volumenvermehrung durch Austenitum wandlung, bei Erwarmung 
bis etwalOO0 C in Abhangigkeit von Temperatur undZ eit. Volumen-, 
W iderstands- und Hartemessungen (Rockwell) an fiinf Stahlen. 
Besprechung der Ergebnisse und Vergleich m it friiheren Arbeiten  
vom  Standpunkt einer Hartetheorie. [Trans. Am. Soc. Steel 
Treat. 12 (1927) Nr. 6, S. 871/904.]

R . R . Moore: B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  R o c k w e l l - ,  
B r in e l l -  u n d  S k le r o s k o p - H a r te z a h le n .*  Vergleichende 
Versuche an fiinf Norm alstahlen und einem  Cr-Mo-Stahl iiber 
einen Hartebereich von  145 bis 625 Brinelleinheiten. [Trans. Am. 
Soc. S teel Treat. 12 (1927) Nr. 6, S. 968/75.]

R . L. Sm ith: D a s  P r i if e n  , ,g l a s h a r t e r “  S ta h le .  Ver- 
wendung einer D iam antpyram ide nach V ic k e r s  zur Druckharte- 
priifung. H artezahl. Pyramiden- und Brinellharte. [Amer. 
Machin. 67 (1927) Nr. 3, S. 24E /26E ; nach P hys. Ber. 8 (1927) 
Nr. 24, S. 2243.]

Biegebeanspruchung. Arthur Cecil V ivian: N e u e  T h e o r ie  
d er  B ie g e b e a n s p r u c h u n g .*  Selected Engg. Papers Inst. Civ. 
Engs. Nr. 44 (1927) S. 3/16.]

Kerbschlagbeanspruchung. Richard Baum ann: Z u r D u r c h -  
f i ih r u n g  d er  K e r b s c h la g p r o b e  m it  K e s s e lb le c h e n .*  Be- 
fiirwortung der Kerbschlagprobe von  K esselblechen in  der bis- 
herigen Art. Der Einwand, daB kleine Aenderungen der Versuchs- 
bedingungen unzulassigen EinfluB auf die Abnahmeergebnisse 
haben, erscheint n icht beseitigt. [Z. Bayer. R ev.-V . 31 (1927) 
Nr. 16, S. 173/7; Nr. 17, S. 186/90.]

Druckbeanspruchung. Erich Siebel: Z u r W e i t e r e n t -
w ic k lu n g  d e s  S ta u c h v e r s u c h s .  [Z. techn. P hys. 8 (1927) 
Nr. 10, S. 401/4.]

VerschleiB. H . J . French und H . K . Herschman: N e u e  V e r -  
s u c h e  i ib e r  d e n  V e r s c h le iB  v o n  L e h r e n .*  VerschleiB- 
versuche an einem feilenharten, hochgekohlten Stahl, einer Alu- 
m inium -Kolbenlegierung und einem  GuBeisen, m it verchrom tem  
Stahl, nitriertem  Cr-Al-Stahl, Stellit, hoch Cr- und C-haltiger 
Eisenlegierung u. a. ais Lehrenmaterial. Verschiedene Bestreihen- 
folge je nach den Bedingungen. Bestim m ung der MaBveranderung 
des Gewichtsverlustes, der Oberflachenbeschaffenheit. W irkung 
eines nicht m etallischen Schleifm ittels. E ine eigene VerschleiB- 
versuchsm aschine. [Trans. Am, Soc. S teel Treat. 12 (1927) Nr. 6, 
S. 921/53.]

Korrosionspriifung. W olf Johannes Muller: S t r o m d ic h t e ,  
S p a n n u n g s k u r v e n  u n d  Z e i t e r s c h e in u n g e n  b e i  P a s s i -  
y ie r u n g  v e r s c h ie d e n e r  M e ta lle .*  A bhangigkeit der Form  
der Stromspannungskurven verschiedener M etalle von  der zeit- 
lichen Ablesung der Stromdichte, Besprechung der Schaubilder 
von  F e, N i, Cr. Zeiterscheinungen. D ie Passiyierung besteh t in  
einer Um wandlung des M etalles selbst, ihre primare U rsache ist  die 
Bildung einer Deckschicht. [Z. Elektrochem . 33 (1927) Nr. 10, 
S. 401/6.]

L e o n M c C u llo c h :P a ss iv ita t  u n d  K o r r o s io n  d e s  E is e n s .  
D ie iiber den Korrosionsvorgang herrschenden A nschauungen
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werden insofern zu erweitern yersucht, ais das fortschreitende 
R osten  der katalytischen W irkung loslicher Eisensalze zuge- 
sehrieben wird. Erórterung. [Trans. Am. Eleotrochem. Soc. 50
(1926) S. 379/90.]

G. A. Tom linson: D a s  R o s t e n  a n  d e n  B e r i ih r u n g s -  
s t e l l e n  y o n  S t a h l t e i l e n .  Korrosionsyersuche durch Anpressen 
von  K ugeln aus yerschiedenen Stoffen m it relativer tangentialer 
Gleitbewegung auf eine ebene Stahlplatte. Oberflachenbeschaffen- 
heit und GroBe des Druckes sind von  groBem EinfluB auf den  
R ostyorgang. [Proc. R oy. Soc. London (A) 115 (1927) Nr. 771, 
S. 472/83; nach Phys. Ber. 8 (1927) Nr. 23, S. 2157/8.]

Magnetische Eigenschaften. G. C. Marris: M a g n e t is m u s  
u n d  m a g n e t i s c h e  S to f f e .  Physikalische GróBen. M agnetis
mus und Atom aufbau. M agnetische E ffekte. Dia- und Ferro- 
m agnetism us. Theorie, K ristallstruktur und H ysteresis. [Forg. 
Stam p. H eat Treat. 13 (1927) Nr. 8, S. 308/11.]

C. G utton und J . Mihul: D ie  P e r m e a b i l i t a t  d e s  E is e n s  
b e i  h o h e n  F r e ą u e n z e n . B is etw a 1 GauB Starkę des W eehsel- 
feldes bleibt [X praktisch konstant und nim m t oberhalb m it zu- 
nehmender Feldstarke zu, aber viel geringer ais im konstanten  
M agnetfeld. [Comptes rendus 185 (1928) Nr. 22, S. 1197/8.]

EinfluB der Temperatur. Dr. O tto Forsman: D e r  E in f lu B  
d e r  T e m p e r a tu r  a u f  d ie  Z u g f e s t ig k e i t  v o n  M e ta lle n .  
Behandlung der Frage fiir die yerschiedenen Eisen- und Stahl- 
sorten sowie fiir die Nichteisenm etalle. [Tekn. Tidskrift 57
(1927) Bergsvetenskap 11, S. 84/8.]

Sonderuntersuchungen. H. C. Cross und E . E . Hill: D ic h t e
y o n  w a r m g e w a lz t e n  u n d  w a r m e b e h a n d e l te n  K o h le n 
s t o f f  s ta h le n .*  Lineare Abhangigkeit der D ichte vom  Kohlen- 
stoffgehalt bei warmgewalzten und bei gegliihten Stahlen. D ichte- 
kuryen von geharteten sowie yon  angelassenen Stahlen in A b
hangigkeit vom  Kohlenstoffgehalt. [Scient. Papers Bur. Stan- 
dards 22 (1927) Nr. 562, S. 451/66.]

George M. Enos: B e m e r k u n g e n  zu r  F u n k a n p r o b e  y o n  
S ta h l.*  Technik der Funkenprobe. Unterscheidung des C-Ge- 
halts sowie der Legierungselem ente Cr, V, W, ferner zwischen ge- 
gluhtem  und gehartetem  Stahl gleicher Analyse. GroBe Erfahrung 
m acht sehr genaue Schatzung móglich. [Trans. Am. Soc. Steel 
Treat. 12 (1927) Nr. 6, S. 976/81.]

D ie  E r o s io n  y o n  T u r b in e n s c h a u f e in .  Besprechung 
der in  Betracht komm enden erodierenden Stoffe. D ie nach dem  
Ueberschreiten der Sattigungslinie aus dem unterkiihlten Dampf 
plótzlich kondensierten W assertrópfchen sind in Yerbindung m it 
den infolge der Zentrifugalkrafte hohen Driicken fiir die Zer- 
stórung yerantwortlich. Versuche yon Brown-Boveri. [Engg. 124 
(1927) Nr. 3227, S. 651/2.]

Stanley P. Rockwell: D a s  D i la t o m e t e r  zu r  W a r m e b e 
h a n d lu n g .*  Anwendung eines einfachen D ilatom eters in yer
bindung m it einem  Thermoelement zur Kontrolle der Temperatur 
eines W erkstiickes beim Harten, Gluhen oder Anlassen. D as zu  
behandelnde Stiick ist selbst der Probestab, dessen Langenande- 
rungen aufgezeichnet werden. [Forg. Stamp. H eat Treat. 13 
(1927) Nr. 4, S. 132/3 u. 150.]

F . Sauerwald, E . N ow ak und H. Juretzek: U e b e r  d ie  
S c h w in d u n g  d er  M e ta l le  u n d  L e g ie r u n g e n .*  Zusammen- 
hang zwischen der rein thermischen Langenanderung und den  
Angaben technischer Schwindungsmesser. Anordnung zur B e
stim m ung der rein thermischen Ausdehnung unter Ausschaltung  
von N ebeneinfliissen. [Z. Phys. 45 (1927) Nr. 9/10, S. 650/62.] 

Baustahle. H e r s t e l lu n g  u n d  V e r w e n d u n g  v o n  h a r -  
t e r e m  B a u s ta h l .*  Bericht iiber eine Erórterung der Am. Soc. 
Steel Treat. W iinsche des K onstrukteurs und Bestellers. Yerwen- 
dung von Nickelstahl, Chromnickelstahl, Silizium stahl, yergiitetem  
Stahl, saurem Stahl. [Iron Age 120 (1927) Nr. 20, S. 1389/91.] 

Eisenbahnmaterial. E m il Ruker: D a s  H a r tg u B r a d  u n d  
s e in e  B r e m s u n g . [Glaser 101 (1927) Nr. 10, S. 151/5; 
102 (1928) Nr. 1, S. 6/11.]

Bleche und Rohre. John L. Cox: D r u c k p r o b e  e in e s  g e -  
s c h m ie d e t e n  D r u c k le i t u n g s r o h r e s  v o n  2 2 0 0  D u r c h 
m e ss e r .*  [Mech. Engg. 49 (1927) Nr. 12, S. 1307/8.]

Draht und Drahtseile. G. A. Alder: D ie  H e r s t e l lu n g  y o n  
S ta h ld r a h t .  W armebehandlung. Ziehen. Patentieren. Anzu- 
strebende Gefiigeausbildung. D ie Bedingungen beim galyanischen  
Verzinken und ihr EinfluB auf die Abnahme der Biege- und Tor- 
sionszahlen. Fehler im Draht. [Iron Coal Trades R ev. 115 (1927) 
Nr. 3119, S. 862; Nr. 3120, S. 891/2.]

F elix  Leprince-Ringuet: E ig e n s c h a f t e n  v o n  F o r d e r -  
s e i l e n ,  n a c h  s t a t i s t i s c h e n  D a t e n ,  Y e r s u c h e n  u n d  B e -  
t r ie b s b e o b a c h t u n g e n .*  Auswertung der Zahlen fiir Zug-, 
Biege- und Torsionsbeanspruchung yon rd. 700 Seilen. Starkę

Streuung der W erte. D ie praktische Lebensdauer der Seile laBt 
sich in A bhangigkeit yon der Kilom eter-Tonnenleistung yoraus- 
bestim m en. [Comptes rendus 185 (1927) Nr. 19, S. 928/30.]

Rostfreie Stahle. M. G. Corson: N e u e s  i ib e r  E is e n -  
S i l i z iu m - L e g ie r u n g e n .*  D ie Ursache fiir die schlechte 
Bearbeitbarkeit und groBe Spródigkeit der hoch korrosions- 
bestandigen Legierung m it 13 bis 17 % Si wird in dem Auf- 
treten der Verbindung F e 3S i2 (oder FeSi) bei Gehalten iiber 
14,4 % Si auf Grund eingehender Untersuchungen gefunden. 
Die korrosionsbestandige Verbindung soli F e 3Si sein. D ie Rich- 
tigkeit des heute geltenden Eisen-Silizium-Diagram ms wird be- 
zweifelt. (W eitere Veróffentlichungen sollen folgen.) [Iron Age 
120 (1927) Nr. 12, S. 797/8.]

Stahle fur Sonderzwecke. V. N . K riyobok, B . M. Larsen, W.
B. Skinkle und W . C. M asters: E in ig e  E ig e n s c h a f t e n  y o n  
n ie d r ig g e k o h l t e m  M a n g a n s ta h l .*  Umwandlungspunkte 
fiir Stahle m it geringem C-Gehalt und bis rd. 3,2 % Mn. Zu 
em pfehlen fiir W arm behandlung, Abschrecken und Anlassen 
zwischen 350 und 600°. Gute Festigkeitseigenschaften, hoher 
W iderstand gegen Dauer- und Schlagbeanspruchung. E igen
schaften, denen der niedriglegierte Cr-Ni-Stahl gleichwertig. 
Zeilenstruktur im  gew alzten Zustand scheint eine Eigenart dieses 
Stahles zu sein. [Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs., Techn. Publi- 
cation Nr. 24 (1927) S. 1/30.]

GuBeisen. U e b e r  d ie  A b k i ih lu n g s g e s c h w in d ig k e i t  
u n d  d ie  G ie B te m p e r a tu r .*  Ihr EinfluB auf KomgroBe, 
Seigerung, Gasgehalt und Lunkerung. A bhangigkeit der Festig
keit von  GuBeisen von der Abkiihlungsgeschwindigkeit. [Foundry 
Trade J . 37 (1927) Nr. 584, S. 71/2; Nr. 589, S. 157/8.]

E in ig e  m e c h a n is c h e  E ig e n s c h a f t e n  y o n  G u B eisen . 
Untersuchungen von  M o o r e , L y o n  und I n g l i s  iiber die be- 
sondere W iderstandsfahigkeit von  GuBeisen gegen wiederholte 
Druckbeanspruchung. [M etallurgist (1927) Dezember, S. 188.] 

E in f lu B  u n d  F o r m  d e s  S c h w e f e l s  im  G u B eisen . 
Verhaltnis von Silizium  zu Schwefel. EinfluB des Schwefels auf 
Seigerung, harte Stellen, m echanische E igenschaften und Fehler. 
[The Iron & Steel Industry and British Foundrym an 1 (1927) 
Nr. 2, S. 37/9.]

L e g ie r t e  G u B e is e n s o r te n .  A llgem eine Betrachtung der 
die Legierung yon  GuBeisen m it Si, N i und Cr betreffenden Fragen 
an H and englischer und amerikanischer Arbeiten. [Metallurgist 
(1927) Dezember, S. 179/80.]

Arthur B . Everest: A lu m in iu m -G u B e is e n .  Festigkeits
eigenschaften und Verhalten in der W arme yon GuBeisen mit 
Aluminium- und Aluminium-Chrom-Zusatz. [Foundry Trade 
J. 37 (1927) Nr. 592, S. 208/10.]

H ans-Giinther H aase: S a u r e -  u n d  a l k a l i f e s t e s  G uB 
e is e n .*  Versuche iiber den EinfluB von K ohlenstoff, Silizium, 
Mangan, Phosphor, Schwefel, N ickel und der GuBhaut auf die 
Loslichkeit des GuBeisens in Sauren und Laugen bei yerschiedener 
Temperatur und K onzentration. SchluBfolgerungen fiir die zweck- 
maBigste Zusamm ensetzung. [St. u. E . 47 (1927) Nr. 50, S. 2112/7.] 

H ans Jungbluth: U e b e r  G ra u g u B  u n d  S c h w a r z g u B  
f i ir  E r n t e m a s c h in e n . Auszugsweise vorgetragen gelegentlich 
der W erkstofftagung Berlin 1927. Zusamm ensetzung, Gefiige und 
Festigkeiten von GrauguBmaschinenteilen. Schwarzer und weiBer 
TemperguB. Besondere K ennzeichen. R ichtige Bemessung der 
Querschnitte der GuBteile. Giiteziffern. Bilderrahmenbruch. 
Fehler beim SchwarzguB. [KruppscheM onatsh. 8 (1927) Dezember, 
S. 193/203.]

A ugustę Le Thom as: D ie  , , E r b l i c h k e i t “  b e im  G u B 
e is e n .  Zwei durch entsprechende Behandlung gefugemaBig ganz 
yerschiedene Giisse desselben GuBeisens yerhielten sich nach 
erneutem  U m schm elzen wieder yollstandig gleich. Auch die dila- 
tom etrische Untersuchung ergab keine wesentlichen U nterschiede. 
[Comptes rendus 185 (1927) Nr. 26, S. 1595/8.]

Hans-G iinther H aase: S a u r e -  u n d  a l k a l i f e s t e s  G u B 
e is e n .  (Mit 10 Abb.) D usseldorf: Verlag Stahleisen m. b. H. 1927. 
(7 S.) 4°. —  Clausthal (Bergakadem ie) $r.=£jtig.-Diss. —  Vgl. St.
u. E. 47 (1927) S. 2112/7. 5  B S

TemperguB. Rudolf S totz: U e b e r  d ie  m a g n e t is c h e n  
E ig e n s c h a f t e n  y o n  T e m p e r g u B .*  Messungen an weiBem, 
Schwarzem und schwarzkernigem TemperguB. D ie Ergebnisse 
bestatigen die Versuche friiherer Arbeiten. [E . T. Z. 48 (1927) 
Nr. 25, S. 876/9.]

StahlguB. H ans Malzacher: S c h w in d u n g s s p a n n u n g e n  
in  S ta h lg u B s t i ic k e n .*  Zusam m ensetzung der GuBspannungen 
aus W arme- und Schwindungsspannungen. E ntstehung der 
Schwindungsspannungen durch den W iderstand der Form. Bei- 
spiele. [St. u. E . 47 (1927) Nr. 50, S. 2108/12.]

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkiirzungen siehe S. 11316. — E in  * bedeutet: AbbiM ungen in  der Qu,elle.
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S o n s tiS K  G  P r e s e o t t  W f e r : E i n i g e  E i g e n s c h a f t e n  v o n  

F l e k t r o l T t e i s e n . *  E s  w e r d e n  d i e  Y o r t e i l e  r o n  H e k t a j h ^ f e e a -

se ^ a ik o -  sole hen aus weichem  Stahl m  bezug « r f  Ab- 
W - h J t ó t  Kaltirerarbeituns und W iderstand gegen Punkt- 

korrosion besprochen. Erórterung. “Trans. Am . Electrochem . 
Soc- 50 (1926) &• 371 S-5

M e t a l lo g r a p h ie .  

f l l r m " —  3 L  t .  S c h w a r z :  M e t a l l o g r a p h i s c h e  P r u -  

f n n  r e n  G e f u g w a f b a a  m e ta ll is c h e r  S t o f f e . H e r s t e t t u n g  m d  

n - J L a c h - n g  d e r  J f a t a t o r M M e -  B e d e u t u n g  d e r  G e f l g w m t e r -  

C n r ^ e t a i J ł c r k e i t e n  a n d  S « s m a s L  S ch w e fe l-  and  
P t o n t a r a b d r o c k e -  Y e r s c h i e d e n e  G e f S g e m n s K M a n g e n .  E i n f l u i  

ra e d u n isch e r  a n d  t h e r m is c h e r  B e a r b e i t u n g e n .  R e k r i s t a l n s a t i o n . 

H ir t e n  m d  Y e r g u t e n  d e s  S t a h le s . M i k r o  p  h o  t o g r c p h ie  a n d  N e a e -  

„ njyn TTiilia ■ ■ » ■ ■ ■ !  nT m it  Z e n t r a l h l e n d e  a n d  p o ł a r is ie r t e m  

I  ł m f a d t .  R ó n t g e n a n t e r s u c h u n g e n .  S c h l u i-

Tlefiw cha. 3  (1927' N r. 10, S. 2So 8: N r. 11.
S j ** 5w]

A ffa n te  and Einriehrangen. C. J . Sm ith: E m  n e u e s  
D i f f e r e n t i a l d i l a t o m e t e r  z u r B e s t im m u n g  r o n  V o lu m e n -  
i i d e n a g e n ,  d ie  b e i d e r  V e r f e s t ig u n g  a u f t r e t e n .  Be- 
azhreibuug der Apparatar and Messungen an S n -B u ^ u -P b . Sn. 
'Proceed Rov. Soo_ London, Serie A 115 (1927 5Ó4 70; nacn
Chem. Z eatn lU . 98 (1927) Bd. IL  Nr U .  S. 1736.]

W. P. Fishel: H e r s t e l lu n g  T on  T o n e r d e  zu m  F e r t ig -  
polieren  an d  d er  S c h u tz  p o l ie r t e r  u n d  g e i t z t e r  O b e r -  
flłc h e n - Genaae Beschreibung der H erstellung von  Tonerde m  
femster Saspension. Schutz ron  SchM fen durch Ueberrieken mit 
snem duichsiehtigen la e k S h n . der einzelne Gefugeerscheinangen  
11 jesoEder^ Irl-ir im  mikrosko piso hen B ild  herrortreten --Ł-- - 
1^ ’ im . Soc. Steel Treat. 12 (1927. Nr. 6, S. 982 XI

Pnifrerfahren. H . C. Dew s: V e r fa h r e n  z u r  M e s su n g  d er  
K ontraktionJ* GeschieŁtEcher R uckblick . [Foundry Trade 
J. 37 1,1927) Nr. 5*9. S. 162-]

Alfred Schalze: M e ssu n g  d e r  M a g a e t o s t r ik t io n  a n  
einigen L e g ie r u n g sr e ih e n .*  Messungen an Legierungen v cn  
Eisen-Sickel.' Eisen-Kobalt und Kobalt-NickeL Meumethode. 
Die Mignetostriktionsmessung ist zur Aafklarung —on K c n st it i-  
tiiwAław i dieser Legierungen geeignet. [Z- teonn. Phys. 8 1,192 
Sr. 11. S- 495 302-1 - „

Pifrakaiisch-tiieEiisdie Glekhgewiehte. C. B e n e d ic^  u n d  ±Ł 
Lófcjuist: U eb er  d a s  S y s t e m  E is e n -S a u e r s to f f .*  Auszug 
ans einem Yortrag Tor dem  Kongrei3 des Internationalen Ver- 
bandes fur die Materialprufung der Technis. Amsterdam 19 _ . .  
[Z. V. d. L 71 (1927. Nr. 45. S7 1576 7.]

Franz Skaopr: U e b e r  d ie  K a r b id e  d e s  W o lfr a m ^  a n d  
ikrę A n w en d u n g .*  Bildung and  Zerfall der W jitram^arbide 
unter verschiedenen Bedingungen- Aasgangsstoffe ^ und F.uj-

1 iler Gasphase. Róntgenantersuchungen. [Z. ELesniro- 
c W  33 (1927) Nr. 11, S. 437 91.]

H r s  Groebler: B e it r a g e  z u r  U n t e r s u c h u n g  d e r  0 x y d e  
des E ise n s . b e s o n d e r s  d e s  E i s e n o i y d a l s .  ,Mit o Abb.
D i K t t x f : T e i f a g S b U B B n s .b . f i .  1927. S. -=’■ -■ ■
(T eda. Hm Łm Ł J p.), Xt.>^0g.-Dis^- —  A u s: --Staiu  E isen 4.
(1927 S. 1984 S. '  =  B =

Fantau. Franz W ever: S t a a c h s t r u k t u r e n  k a b i s c h
k r is ta llis ie r e n d e r  IT etaU e.*  [Z-techn. Phys. S ( ,l9 i Nr. 10, 
S. 404 7.]

C. J. Smithells and H- P . R ooksby: E in  a n g e w ó a n l ic n e s  
K le in g e fu s e  in  E is e n  u n d  W o lfr a m . Aehnliche Becbac—- 
trm-- wit1 sie F. S .T r i t t o n  [M etallurgist (1927. JunL S. SS 90]  
in  Elektrolyteisen im (JaBzustande m achte. bei W olfram. Am baa  
der jrr ien  Eristalle aus zaMreichen fast gleiohorientierten kleinen  
Komem. ‘Naturę 120 (1927) Nr. 3015. S. 226 7; nach Phys. Ber. S 
(1927) Nr. 23. S. 2153.]

August Otto Jung: D ie  R a u m g it t e r s t r u k t u r  a n d  
G itte r k o n s ta n te n  d e s  k u n s t l i c h e n  u n d  n a t u r l ic h e n  
S ic k e le ise n s . (Mit 1 F ig.) Jena 1927. (2S S.) S’ł . —  -Jena
Lnirersitat . M athem adsch-nanirw issenschaftli:ie D iss. ™ B m 

Gefugearten. -J. L. Francis: D e r  E in f la 3  d e r  c h e m is c h e n  
Z u sa m m en se tzu n g  a u f  d e n  m e n g e n m a ij ig e n  A n t e i l  —er  
e in ie ln e n  G e f u z e b ild e r  in  h o c h w e r t ig e m  G u ia e ise n . Die 
Wirsang von gebundenem C. Graphit. Si, S, P  und Mn auf die 
Ifenge des aaftretenden Periits. Elinfache rechnerische E rm itt- 
hmg an Stelle schwieriger Rechnungen und groaer Scnder- 
erfahrung. Zahlenbeispiele. [The Iron  ^  S teel Jndustry and  
Brrnsh Focndrymen 1 1927 N r. 3. S . 87 9 .]

Łłltbeartjeinmg. W . GeiJi und J . A  M. van  Liem pt: A to m -  
d e fo rm a tio n en  b e i  b e a r b e i t e t e n  M e t a l le n .  Yersuche uber

■ije A e n d e r u n g  d e r  eie ittriscnen  L e n r a i i g s s i t  a n  i t g e c e i z r e n  

W o ł f n u n d ń l t t e n  b e s t a t i g e n . i  i _  b e i  d e r  K a l t f c e a r c a s u n g  l i t  

A t o m e  d e f o r m ie r t  w e r d e n .  Z .  F Ł y s .  4o 1927 N r .  9 l 1) .  ę*»l --

F .  S auerw - aid . H . P a t a l o n g  a n d  H. R a tfrk e : T T e b e r  d i e  B e -  

e i n f l u s s a n g  d e r  Y e r d a m . p f u n g s g e s - ' a . w i n . d : g i e i t  i a r e n  

K a l t b e a r b e i t u n g  m i t  e i n e r  N : t : z  u ? e r  d i e  

i n d  U m w a n d l u n g s p u n k t e  k a l t b e a r  . e i t e t e r  M e t a ,  e  *  

( Z u r  k r n e t is c h e n  T h e o r i e  v o n  K a l t c e a r c e r t a n g  u m  F .e^risuau i-  

sa tio n . E l r k c h u n g  d e r  A to m fc e w ig f ic h J te r t  ’- n  - .a u m g r tte r  n u r ia . 

K a l t  b e a r b e i t u n g .  d i e  s ic h  i n  e in e r  erftc^hten ^ e r i a m p r u —gs- 

g e s c ń w in d ig k e r t  b e i  Zn-  u n d  A g - B I e c h e n  n a c h w e i s e n  Qed- Ł n e -  

tisc h e  A r b e r s h y p c c h e s e  d e r  K a l t b e a r b e i t u n g  u n d  F .e i n s t a 2 i -  

s a t io n . S c h m e l z p c n k T s e r n i e d r i g u n g  < i » i l  K a l t s e a r b e r t a n g .

[Z. Phys. 41 (1927t N r. 4 5 . S- 3.5.3 77.T
E in ilu i tod Bet=.ecg^ng-en. E . G. M ińin  und Ł  L  

S e ig e r u n g  g e ló s t e r  S t o f f e  a n d  in r  E in r lu a  a u f  d  - - ^"er-
t e i l a n g  d'es K o h le n s t o f f s  im  S tah L *_  ................ ilfc » » * •
Fur das A uftreten von proeutektoidem  Ferrit oder Zementrs 
sind in hohem M aie Einschlusse l g M t i m t f e Ł  m u n g e  Folgę  
der Seigerung sind weiche SteZen. Zusammennang mjn  ̂& -  
mudungserscheinungen wird * er m otet. J lrans. Am- Soc- ^^.eei 
Treat. 12 (1927' Nr. 6- S.9C-5 20-]

Fehler und Bmchursachen.
A l f e U B O n e s .  John D . Gat: V e r g ,e i ’ h  z w t s : n e n  d em  

id e a le n  u n d  d em  H a n d e ls s ta h L *  H  U L  Bicc^sfeńler. B icck- 
seigerung. T.rrr c r̂~~r i-:—r-'T. B iisen - m  - Zei . — i -—_ -— " 
Ursachen. [Fors. Stam p. H eat Treat- 13 1' -̂ Nr. a* 79 -
Nr. 4 . S . 124 4 ]  _

Blierschećm agen- E r m u d u n g s r is s e  in  A c n s sn .*  Die 
Bildung Ton Eirmudungsrissen and  die Verrańren ra mrer recht- 
zeitigen Entdeckung. [3 le t» fc r a s*  (192'T Dezem ber. S . 1S3 5.

H . Y n ea a s:  O b e r f l ic h e n c ia e r r is s e  a n  S c h ie n e n .*
Untersuchung an drei Scńienenscrten: T V w iw it» H »  H  ge- 
hartere Sooierstahlscnienen un-,1 genartete Thcmassrańlscmenen. 
Festugkeits- und ScńLagprufergebn^sse. Erzeugung t o h  ? - ise n  
durch mehr oder weniger starkes Schleifen eines Zuges uber die 
Versuchsschiene- Art und Ursachen der R iibE dung. Gefahren 
der RLiarten. M htel zur Ahschwacńnng der R iiw irkung. Inner? 
Querrisse. [R ev. M et. Mem. 24 (1927 Nr. 9 , S . 4S5 9ó: N r. 10,
S. 601 13: N r. 11 , S . 671 82.]

Korrosion. A n g r i i f  d u r c h  S c h m ie r ó le .  _BaH. Techn. 
Bur. Vernras 9 (1927' N r. 11- S. 226 8.J

H . Auli: R o s tu n g e n  a n d  K o r r  o s io n e n . ~7.. B ayer.R e^.-V . 
31 (1927) N r. 23, S- 23ć *50; N r. 24, S. 2i5S 70.]

TT B aaerm eister: K o r r o s io n  a n d  S c h u tz  d e r  M e t a l e  
im  S e e w a s s e r . “Schi5bau 2S (1927 N r. 21, S. 4<59 71: N r. 24.
S. 563 5.]

A  Bolzinger: E in e  S t a d ie  u b e r  d ie  E r s c h e m u n g e n  l e r  
e l e k t r o l v t i s c h e n  Z e r s t ó r a n g  t o ł  R o h r e n . _ ‘ie  e le itro -  
Ivasche Korrosion Ton erdgebetteten R ohren durch vagacun- 
iierende Strome. Schutz durch Farbanstricke. isolierende BeLage 
n r . i Ueberwachung der elektriscńen V ergange. _Gas Jo um . - 9 .  

S. 499 501. 551 3  ̂ 62S 9 . 754 6: N antes. Eurouean Gas Com- 
nanv: nach Chem. ZentralbL 93 (1927) B d. IL  Nr. 26. S- 2 7 5 0 /  

"W. H . C reatifełdt: M e ta l lz e r fa H  u n d  M e ta l ls c h u tz -*  
Geschichte der Korroeionsforschung. D as W esen uer K :r r ;a c n  
and theoretische Erklarungsversache. D ie verscm edenen An- 
grrffsarten: direkte O rydation bei hohen Temperaturen. K or
rosion durch atmospharische E in flu se- durch naturuone W is e r  
and  durch srark angreif ende F lu sig k e iten . Kurze Bescnrei te n g  
und Anwendungsm ogiichkeit der Terschiedenen Scnutzm a i-  
nahmen. [Areh. Ejsenhattenw es. 1 (1927 H . 6 , S- 427 33 ,Gr. E : 
W erkstoffaussch. 116)-]

R . A  D engg und EL J . Donker: D ie  K o r r o s io n  -ron E is e n  
a n d  s e in e  a n o d is c h e  P o la r is a t io n .*  KorrosionsTersuche an  
■s-erschiedenen Eisensorten- D ie M im malaurcnscn_agspannung  
fur ein  M etali in  einem  besum m ten E le itrc ly ten  und ihr W ert 
gegeniiber dem  Sauerstoffpotentiil ist fur die Korrosion r m -  
gebend. Erklarang der Pankukorrosion. “Korr. MetaZseh- 3 
1927 N r. 11, S . 241 6.]

Erich K . O. Schm idt: K o r r o s io n  d u r c h  K r a f t s t o f f e .*  
Yersuche aber das Verhalten verschiecener M etalle und Metail- 
legierungen in verschiedenen Brennstoifen  und Brennstoff- 
gemischen, Stahl wird von  Benzin und Benzoi nicM , toc. B m in i-  
ALkohol-Gemischen dagegen ziem lich stark angegriffen. _Kcrr. 
Metallsoh. 3 (1927) Nr? 12, S .2 7 0  4 .]

R obert Stum per: D ie  S p o n g io s e  d e s  G a i e i s e n s .*  Be- 
griffsbesrimmung. Merkmale und G rundtedingurgen tur das r^n- 
treten der Snongiose ,graphidsche Zersetzung . G efugeaursau
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und Analyse der zersetzten Schichten. [Korr. M etallsch. 3 (1927) 
Nr. 12, S. 265/8.]

Chemische Prufung.
Allgemeines. H . Dieterle: C h e m is c h e  A n a ly s e  k le in s t e r  

M en g en .*  Mikrochemische W aage. K ohlenstoff-W asserstoff-und  
K ohlenstoff-Stickstoff-Bestim m ung auf nassem W ege in der 
Elem entaranalyse. Stickstoffbestim m ung nach Dumas. [Z .V . d .I .
71 (1927) Nr. 48, S. 1683/8.]

Chemische Apparate. A. 0 .  Jones: V e r w e n d u n g  e in e r  
a b g e b r o c h e n e n  B i ir e t t e .  AbschlieBen des oberhalb der Bruch- 
stelle abgesprengten Teiles der B iirette durch einen m it Bohrung 
und AusfluBrohr yersehenen Gummistopfen. [Journ. Soc. chem. 
Ind. 46 (1927) 8. 882/3; nach Chem. Zentralbl. 98 (1927) Bd. II , 
Nr. 24, S. 2620.]

Łaboratoriumseinrichtungen. H o c h f r e ą u e n z o fe n  n a c h  
R ib a u d . Beschreibung eines m it poróser K ohle isolierten Ver- 
suchsofens fiir hohe Temperaturen. Leistungsaufwand zum Er- 
reichen von  Temperaturen von 2000 und 3000° in Oefen von  
100 cm3 Inhalt 2 bzw. 7 kW . Erreichbare Temperaturen bei
10 kW  und verschieden groBem Ofeninhalt. [GieB.-Zg. 24  
(1927) Nr. 20, S. 579.]

Brennstoffe. M. Dendalle: E le m e n t a r a n a ly s e  u n d  th e r -  
m is c h e  B e h a n d lu n g  d e r  K o k s k o h le .  Bedeutung der E le
mentaranalyse. EinfluB einer Yorerhitzung der K ohle bei der 
Feststellung des Yerkokungswertes. [Chim. et Ind. 17 (1927) 
Sonder-Nr., S. 306/7; nach Chem. Zentralbl. 98 (1927) II . Bd., 
Nr. 18, S. 2254.]

Gase. O. H ackl: U e b e r  d ie  V e r a n d e r u n g  v o n  G a s-  
p r o b e n  w a h r e n d  d er  A u fb e w a h r u n g  u n d  A b h ilfe  
d a g e g e n . Untersuchungsergebnisse iiber das Eindringen von  
Sauerstoff und Stickstoff in m it Yollgumm istopfen verschlossene 
Gasprobeflaschen. Vermeidung dieser Nachteile durch mehr- 
faches Ueberziehen der Stopfen m it Paraffin. [Chem.-Zg. 51 
(1927) Nr. 102, S. 993/4.]

D ie  B e s t im m u n g  d e s  K o h le n o x y d g e h a lt e s  in  d en  
A b g a s e n  y o n  G a s v e r b r a u c h s a p p a r a te n . Arbeitsweise und  
Ergebnisse m it dem Jodpentoxydverfahren nach T a u s z -  
J u n g m a n n . [Gas W asserfach 70 (1927) Nr. 43, S. 1052.]

J. Tausz und K . Jungm ann: D ie  B e s t im m u n g  v o n  
K o h le n o x y d  m i t t e l s  J o d p e n to x y d .*  Ursachen fiir das bis- 
herige Versagen. Ausfiihrung der Analyse. Eingehende. B e
schreibung der Apparatur und der Arbeitsweise. [Gas W asserfach 
70 (1927) Nr. 43, S. 1049/51.]

P . N . Grigorjew: Z ur F r a g e  d er  B e s t im m u n g  y o n  
K o h le n o x y d  m i t t e l s  Q u e e k s i lb e r o x y d s .  Nachpriifung 
der Anwendungsm óglichkeit und Genauigkeit der Bestimm ung  
von K ohlenoxyd in Luft durch Ueberleiten iiber Quecksilberoxyd 
nach dem Verfahren von M o ser  und O. S c h m id . Beeinflussung  
der Ergebnisse durch gesattigte und ungesattigte Kohlenwasser- 
stoffe und Yermeidung dieses Fehlers. [Z. anal. Chem. 72 (1927) 
Nr. 6 /7 , S. 264/6.]

R . Jeller: G r a p h isc h e  B e r e c h n u n g  v o n  G a s y e r b r e n -  
n u n g s a n a ly s e n .*  Ausfiihrliche Darstellung der graphischen  
Erm ittlung brennbarer Gase, wie W asserstoff, Methan, Aethan  
und K ohlenoxyd, sowie yon Stickstoff. [Z. anal. Chem. 72 (1927) 
Nr. 6/7, S. 249/61.]

Brutzkus: R e c h n u n g s v e r f  a h r e n  b e i  G a s a n a ly s e n .
Rechnungsgang zur mengenmaBigen Erm ittlung der Um setzungen  
in einem  Gasgemisch durch Umrechnen der Gaszusammensetzung 
nach der Um setzung auf den Stickstoffgehalt des Ausgangs- 
gem isches. [Comptes rendus 185 (1927) Nr. 17, S. 861/3.] 

Legierungen. E . Deiss: Z ur A n a ly s e  d er  S t e l l i t e ,  
A k r it e  u n d  a h n l ic h  z u s a m m e n g e s e t z t e r  L e g ie r u n g e n .  
Schwerlóslichkeit mancher H artschneidm etalle in Sauren. N ot- 
wendigkeit der Zerkleinerung des M etalls zu feinstem  Pulver. 
Einfacherer Analysengang bei Proben, die sich bei zwei- bis drei- 
stundiger Behandlung m it Salzsaure lósen. Ferner A nalysen
gang fur nicht oder unyollstandig lósliche Legierungen, die auf- 
geschlossen werden m ussen. [M etali Erz 24 (1927) Nr. 22, 
S. 537/41.]

Feuerfeste Stoffe. L. Lemal: B e s t im m u n g  d er  T ita n -  
s a u r e  in  f  e u e r f e s t e n  S te in e n .  Reduktion von Eisenoxyd und 
Titandioxyd m ittels Zinks und Titration beider m it K aliu m- 
perm anganat. N ach R eduktion der Lósung m it Zinnchloriir wird 
Eisen durch Titration m it Kaliumbichrom at bestim m t und die 
Titansaure aus der Differenz errechnet. [Buli. Soc. chim. Belg. 36 
(1927) S. 395/6; nach Chem. Zentralbl. 98 (1927) Bd. II , Nr. 19,
S. 2337/8.]

=  E in z e lb e s t im m u n g e n .  =
Eisen. W illiam Gidley E m m ett: D ie  A n w e n d u n g  v o n  

T it a n c h lo r id  b e i  d e r  y o lu m e t r i s c h e n  B e s t im m u n g  y o n  
K u p f e r u n d E is e n .  Titration m it Titantrichlorid nach K n e c h t  
und H ib b e r t  bei gewóhnlicher Temperatur und in Gegenwart 
freier Saure. M oglichst schnelle Ausfiihrung der Titration ist 
erforderlich. Arbeitsvorschriften. [Journ. chem. Soc. (1927) 
S. 2059/62; nach Chem. Zentralbl. 98 (1927) Bd. II , Nr. 22, 
S. 2515.]

Mangan. E. V. H olt und H . F . Harwood: D ie  A b tr e n n u n g  
d e s  M a n g a n s  in  d e r  G e s t e in s a n a ly s e .  Nachpriifung der 
yerschiedenen Verfahren zur Trennung des Mangans von Eisen, 
Aluminium, K alzium  und Magnesium. ZweckmaBigste Arbeits
weise durch Fallung m it Bromwasser. [Minerał. Magazine 21 
(1927) S. 318/23; nach Chem. Zentralbl. 98 (1927) Bd. II , Nr. 23, 
S. 2557.]

Schwefel. Charles C. H aw es: S c h n e l lv e r f a h r e n  z u r  B e 
s t im m u n g  d e s  S c h w e f e ls  in  E is e n e r z e n .*  Ueberfiihren des 
im  Erz enthaltenen Pyrits durch Gluhen m it gepulvertem  silizium- 
haltigem  Eisen zu Schwefeleisen, das m it Salzsaure Schwefel- 
wasserstoff entw ickelt, der jodometrisch bestim m t wird. Arbeits
weise, Apparatur, H erstellung der Jodlosung. Beleganalysen. 
[Min. Met. 8 (1927) Nr. 251, S. 462/4.]

Nickel und Kobalt. W . Singleton: N a c h w e is  u n d  B e 
s t im m u n g  v o n  N ic k e l  u n d  K o b a lt .  Besprechung der yer
fahren zur Trennung und Bestim m ung von N ickel und K obalt. 
M itteilung einiger neuer Verfahren. [Ind. Chemist chem. Manu- 
facturer 3 (1927) S. 406/10; nach Chem. Zentralbl. 98 (1927) 
Bd. II , Nr. 19, S. 2329.]

Chrom und Vanadin. E. Zintl und Ph. Z aim is: D ie  p o t e n t io -  
m e tr is c h e  A n a ly s e  d er  S t a h lh a r t u n g s m e t a l l e  u n d  
S p e z ia l s t a h le .  (1. M itteilung.) B e s t im m u n g  y o n  C hrom  
u n d  V a n a d in  n e b e n  E is e n .  Bestim m ung von Chrom, Vanadin  
und Eisen m it Chromosulfat. Bestim m ung von Chrom und Vanadin 
in Gegenwart groBer Eisenmengen. Beleganalysen. [Z. angew. 
Chem. 40 (1927) Nr. 44, S. 1286/91.]

Vanadin und Wolfram. S. G. Ciarkę: D ie  T r e n n u n g  d e s  
V a n a d in s  y o n  W o lfr a m . Gute Ergebnisse durch Kupferron- 
fallung. Arbeitsyorschriften bei kleinen Vanadinmengen. 
[A nalyst 52 (1927) S. 466/9; nach Chem. Zentralbl. 98 (1927) 
Bd. II , Nr. 19, S. 2087.]

Molybdan. J. Kassler: K o lo r im e t r i s c h e  B e s t im m u n g  
d e s  M o ly b d a n s  im  S ta h l .  Bestim m ung des M olybdans auf 
Grund der Farbenreaktion von M olybdaten in  schwach saurer 
Lósung m it Rhodankalium und Zinnchloriir. Arbeitsweise bei 
yanadinfreien und yanadinhaltigen Stahlen. Bereitung der 
Lósungen. Arbeitsgang. Beleganalysen. [Chem.-Zg. 51 (1927) 
Nr. 98, S. 953/4.] V '

W armemessung, MeBgerate und Regler. 
Temperaturmessung. S. R . H ind und R . S. Troop: D ie  

B e r e c h n u n g  d er  m i t t l e r e n  T e m p e r a tu r e n  in  e b e n e m  
O fe n m a u e r w e r k .*  [Trans. Ceram. Soc. 26 (1926/27) S. 249/53.] 

D ie  W a r m e m e ss u n g  m it  e l e k t r o l y t i s e h e n  Z a h le r n .*  
[Chal. Ind. 8 (1927) Nr. 91, S. 655/8.]

Warmeubertragung. A. Schack: Z u r K r i t ik  d e r  A e h n l i c h 
k e i t s t h e o r i e  d e s  W a r m e iib e r g a n g e s . Kurze Beschreibung  
der Aehnlichkeitstheorie. Gleichbleiben der K ennwerte keine hin- 
reichende Bedingung fiir Aehnlichkeit. Unabhangigkeit der yer
schiedenen K ennwerte yoneinander ein Fehler der Aehnlichkeits
theorie. Abweichungen praktischer M essungen. Nachpriifung der 
Aehnlichkeitstheorie unter praktischen Bedingungen erforderlich 
[St. u. E . 47 (1927) Nr. 47, S. 1989/90.]

H ugh M. Brown: D ie  W ir k u n g  e in e s  m a g n e t i s c h e n  
F e ld e s  a u f  d ie  W a r m e le i t f a h ig k e i t  v o n  F e , C u , A g  
u n d  A u. Bestim m ung der prozentualen Abnahme des Warme” 
leitvermógens yerschiedener M etalle, auch des Eisens, unter dem  
EinfluB longitudinaler und transversaler Felder. [Phys. R ev. (2)
30 (1927) Nr. 3, S. 364; nach Phys. Ber. 8 (1927) Nr. 24, S. 2324.] 

Warmetechnische Untersuchungen. W illiam  H . M cAdams: 
G r a p h is c h e s  V e r fa h r e n  z u r  B e s t im m u n g  d e r  W a r m e -  
y e r lu s t e  v o n  R o h r le i t u n g e n .*  [Chem. Met. Engg. 34 (1927) 
Nr. 10, S. 599/600.] 8 K '

Lothar Possner: D ie  T e m p e r a tu r a b n a h m e  d e r  R a u c h -  
g a s e  in  S c h o r n s t e in e n . [Wftrme 50 (1927) Nr. 52, S 883/4  ] 

Werner K och, $ r .-$n g .: U e b e r  d ie  W a r m e a b g a b e  g e -  
h e iz t e r  R o h r e  b e i y e r s c h ie d e n e r  N e ig u n g  d e r  R o h r -  
a c h se . (Mit 51 Abb.) Miinehen und Berlin: R . Oldenbourg 1927. 
(29 S.) 4°. 4,80 J U l.  (Beihefte zum  G esundheitsingenieur 
Reihe 1. H eft 22.) jg B _

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S . 11316. — E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.
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snnstiees F . Jombart: U e b e r  T e m p e r  a tu r r e g e lv o r r  i c h - 
tu n g en  * Ei'nteilung der Regelgerate nach ihrer W irkungswe.se 

der Ofenart, fiir die sie yerw endung fmden. Regelvornch- 
i e n f i i r  Temperaturen bis 200, 500° und hohere Temperaturen. 
Einzelheiten der Regelvorrichtungen fiir verschiedene Ofenarten. 
S ch re ib u n g  yerschiedener Einr.chtungen und ihre Anwendung.
HJev Mćt. Mem. 24 (1927) Nr. 10, S. 573/090

E in  T e m p e r a t u r r e g le r  f u r  g a s b e h e i z t e  u n d  e le k  
tr isch e  O efen .* Beschreibung eines Reglers, dessen Wirkungs- 
wpise auf der yerschiedenen Warmeausdehnung zweier Stoffe 
beruht. [E n g g .1 2 4  (1927) Nr. 3230 , S. 7 4 6 /7 .]

Sonstige Mefigerate und Regler.
Allgemeines. Georg K einath, ®r.«3ng : D ie  T e c h n ik  e le k -  

tr isc h e r  M eC gerate . 3., vollst. umgearb A ufl Munchen und 
Berlin- R Oldenbourg. 8°. —  Bd. 1: MeBgerate und Zubehor. 
Mit 561 Textbildern. 1928. (VIII, 612 S.) 33 JlJl, geb. 35 M L

Gas- Luft- und Dampfmesser. E . J. Laschinger: N e u e  
Form e in e s  P r e B lu f tm e s s e r s .*  Anwendung einer Ventil- 
klappe, dereń Ausschlag in Verbindung m it der Gestaltung der 
DurchfluBoffnung von der Durchflufimenge abhangt. [Eng. 144 
(1927) Nr. 3755, S. 747/8.]

W E Germer, Obering.: D ie  G r u n d la g e n  d er  D a m p f  - 
m essung n a c h  d em  D i f f  e r e n z d r u c k p r in z ip .  Mit 29 Text- 
abb. u. 1 Taf. Munchen und Berlin: R . Oldenbourg 1927. ^(58 SJ
8°. 2 JłJl. “

Sonstiges. A. Korhammer: S c h a u b ild e r  zu r  B e s t im 
mung der L u f t f e u c h t ig k e i t .*  Erleichterung der Auswertung 
bei der Psychrometermethode. [Z. Bayer. R ev.-V . 31 (19/7) 
Nr. 21, S. 236/7.]

Eisen, Stahl und sonstige Baustoffe.
Eisen und Stahl. E . Kogler: P a n z e r h o lz .*  Die Anwendung 

ein- oder doppelseitig m it Holzfurnieren verkleideter Feinbleche. 
[Werksleiter 1 (1927) Nr. 21, S. 548/9.]

S ta h l g e g e n u b e r  E is e n b e t o n  f i ir  B r iic k e n . Vorteile 
des Stahles sind bekannte Dauerhaftigkeit, schnelle Aufstellung  
und yorhergehende Prufung des W erkstoffes. [Iron Age 120 
(1927) Nr. 22, S. 1511.]

Heinrich Saller: D y n a m is c h e  M e s su n g e n  am  L is e n -  
bahnoberbau.*  Zuschriftenwechsel m it Geiger und Ch. DrieBen. 
[Organ Fortschr. Eisenbahnwes. 82 (1927) Nr. 8, S. 151/4; Nr. 24, 
S. 529/30.]

N o r m te ile  f iir  S ta h lh a u s e r .*  [Iron Age 120 (1927) 
Nr. 22, S. 1514/5.]

0 . Kommerell, 'Sr.^ng., Direktor b ei der Reichsbahn, Berlm, 
und $ipl.*3ng. W. Rein, Berlin: E n g e r e r  W e t tb e w e r b  um  
E n tw iirfe  f iir  e in e  f e s t e  S tr a B e n b r i ic k e  i ib e r  d e n  R h e in  
in K ó ln -M u lh e im . Mit 222 Abb. im T ext. Berlin: Julius 
Springer 1927. (107 S.) 4°. 6 JlJl. —  Aus: „D er Bauingenieur“ , 
Zeitschrift fiir das gesamte Bauwesen. Jg. 8, 1927, H eft l^ b is  28 
und 30. “  B ™

Eisenbeton. Ernst Friedrich Maier: Z ur F r a g e  d er  E is e n  - 
b e to n sch w e lle .*  U m  die bisherigen U ebelstande, insbesondere 
Bildung von M ittelrissen bei Eisenbetonschw ellen zu beheben, 
wird eine neue Schwellenform yorgeschlagen, gleichzęitig fiir das 
Auflager eine K om bination von H olzeinlage m it Eisenschwelle. 
Der Aufbau erscheint reichlich kom pliziert. [Bautechn. 5 (1927) 
Nr. 52, S. 751/2.] .

Richard Grim: B e to n  im  M e e r w a sse r .*  A usw ahl emes 
geeigneten Bindem ittels. AbschluB des B etons von  Meerwasser. 
Normenaufstellung. [Zement 16 (1927) Nr. 49, S. 1180/90.] 

Schlackenerzeugnisse. A. Fuchs: U e b e r  d ie  K la s s e n e in -  
te ilu n g  d es  K le in s c h la g s  u n d  d ie  S t e l lu n g  d er  s a u e r -  
la n d is c h -b e r g is c h e n  G r a u w a c k e n s a n d s t e i n e .  R ichtlinien  
fiir die Beurteilung der fiir Steinschlag nutzbaren Lagerstatten. 
Darin befindet sich aueh ein  Auszug aus alteren Versuchen von  
Schubert iiber die Eignung von Steinschlag, aueh solohem aus 
Hochofenschlacke, ais G leisbettungsstoff. [Z. prakt. Geol. 35 
(1927) Nr. 8, S. 120/4; Nr. 9, S. 133/9.]

Normung und Lieferungsvorschriften.
Normen. N e u e  e n g l i s c h e  N o r m e n  f i ir  H o c h o f e n -  

zem en t. [Zement 16 (1927) Nr. 49, S. 1177/8.]

Betriebswirtschaft und Industrieforschung. 
Allgemeines. O. Bredt: D a s  W i r k u n g s g r a d p r o b l e m .  

Begriffsbestimmung des W ortes „W irkungsgrad1 . [W erkst.- 
Techn. 22 (1928) Nr. 1, S. 13/4.]

M. Maul: D ie  e l e k t r i s c h e n  L o c h k a r t e n - M a s c h i n e n . *  
H ollerith. S tatistische M aschinen. W eitere Entw icklung. Loch- 
m aschinen. Sortiermaschinen, Tabellierm aschinen. H ilfsem ncb-
tungen. [E . T. Z. 48 (1927) Nr. 49, S. 1789/94; Nr. 50, S. 1841/6.]

H. E . Oelbermann: B e a r b e i tu n g  u n d  A b r e c h n u n g  v o n  
I n s t a n d s e t z u n g s a u f t r a g e n .*  A. Grundgedanken. B . e- 
arbeitung und Abrechnung der In sta n d se tzu n g sa u f trage ei inze  
abrechnung: I. Ausschreibung der In sta n d se tzu n g sa u ftra g e .
II . Aufgaben d es Betriebsburos d es In sta n d se tz u n g sb e tn e b e s .
III . Aufgaben der W erkstatten. IV . Materialwesen. V. Aufgaben  
des Lohnbiiros. V I. Aufbau der Betriebsbuchhaltung. V II. Ab- 
rechnungswesen. C. Hinweis auf die Bearbeitung und Abrechnung 
der Intsandsetzungsauftrage bei summarischer Abrechnung. 
[Arch. Eisenhiittenw es. 1 (1927) H. 6, S. 445/52 (Gr. F : B etnebsw .- 
Aussch. 17).]

H a n d w o r te r b u c h  d e r  B e t r i e b s w ir t s c h a f t .  Hrsg. von  
Professor Dr. H. N icklisch in Verbindung m it zahlreichen B etnebs- 
wirtschaftlern an in- und auslandischen Hochschulen und aus der 
Praxis. S tuttgart: C. E . Poeschel, Verlag. 4°. —  Lfg. 18: Produk- 
tionsprozeB, betriebswirtschaftlicher —  Rosario (Borsenplatz^
1927. (Sp. 641— 960.) 7 J lJ l. ■

H . H innenthal, Geschaftsfiihrendes Vorstandsm itglied des 
Reichskuratorium s fiir W irtschaftlichkeit: Di® d e u t s c  e
R a t io n a l i s i e r u n g s b e w e g u n g  u n d  d a s  R e ic h s k u r a t o r iu m  
fu r  W ir t s c h a f t l i c h k e i t .  Berlin (NW  6): Reichskuratorium  
fiir W irtschaftlichkeit (1927). (39 S.) 8°. (R K W .- ero en
lichungen. Hrsg. v . Reichskuratorium  fiir W irtschaftlichkeit.
N r. 4 . ) __In h a lt : W as is t  R a tio n a lis ie ru n g  ? R a tio n a lis ie ru n g  der
Unternehmungen, Rationalisierung der W irtschaft. Gemein- 
schaftsarbeit: Vereinheitlichung, Fertigung, Verwaltung und Ver- 
teilung. D as Reichskuratorium  fiir W irtschaftlichkeit, seine 
Griindung, sein Aufbau, seine Arbeitsweise. D azu (Anhang 1) 
Geschichtlicher Ueberblick: 1. D ie Vereinheitlichungsbewegung 
bis zur Griindung des D eutschen N o r m e n - A usschusses; 2. D ie 
Rationalisierungsbewegung. (Anhang 2) Geschaftsordnung es 
Reichskuratorium s fiir W irtschaftlichkeit. ™ “

Betriebsfuhrung. H . Becker, Dr., Professor an der Technischen  
H ochschule zu Berlin, Dr. H. P laut und Dr. I . R u n g e :  A n  w e n - 
d u n g e n  d e r  m a t h e m a t i s c h e n  S t a t i s t i k  a u f  P r o b le m e  
d er  M a s s e n f a b r ik a t io n .  Mit 24 Abb. im  T ext. Berlin: Julius 
Springer 1927. (V I, 119 S.) 8°. 7,50 J lJ l. —  In  der Ueberzeugung, 
daB es fiir die Technik yon gróBter Bedeutung ist, w enn m an a,uf 
sie die Verfahren der w issenschaftlichen Statistik  anw endet, gibt 
der Verfasser hierfur ein yollig durchgearbeitetes M usterbeispiel 
aus einer kennzeichnenden M assenfabrikation, und zwar der Gluh- 
lam penherstellung. Der Inhalt gliedert sich nach einer allgem einen  
Einleitung in einen praktischen Teil (m it den U nterabteilungen . 
Beurteilung einer Menge auf Grund einer Probe, Vergleich zweier 
Mengen auf Grund zweier Proben, Zusammenhang zweier E igen
schaften, Abnahmebedingungen und Risiko) und einen m athem a
tischen Teil; am Schlusse ist einLiteraturverzeichnis abgedru^kt.

Zeitstudien. Hans Freund und Ernst W ustehube: B e i t r a g  
z u r  F r a g e  d e r  Z e i t e r m i t t lu n g  u n d  z u r  p la n m a B ig -  
w is s e n s c h a f t l i c h e n  A r b e i t s z u w e is u n g  b z w . G r u p p e n -  
z u s a m m e n s e t z u n g  b e i  r e in e n  H a n d a r b e i t e n  a u f  G ru n  
a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r  U n t e r s u c h u n g e n  b e s o n d e r s  
a n  S c h lo s s e r a r b e i t e n .  (Mit 74 Abb. u. 2 Taf.) Berlin: Julius 
Springer 1927. (154 S.) 8°. —  D arm stadt (Techn. H ochschule^

P sychotechnik . E. Bramesfeld und H . Taubeneck: E r f  o lg s -  
k o n t r o l l e n  i ib e r  p s y c h o t e c h n i s c h e  E ig n u n g s p r i i f u n g e n t  
[Ind. Psychotechn. 4 (1927) Nr. 11, S. 321/43.]

S elbstkostenberechnung. C arl-Em st Schulz: D a s  P r o b le m  
d e r  P r e i s u n t e r g r e n z e  b e i  t e c h n i s c h  u n d  k o s t e n m a B ig  
m ite in a n d e r  v e r f lo c h t e n e n  B e tr ie b e n .  [Betriebsw irtsch. 
Rdsch. 4 (1927) Nr. 11, S. 205/8.]

K .R um m el: D a s  S e lb s t k o s t e n w e s e n  a u f  E i s e n h u t t e n -  
w e r k e n  m it  b e s o n d e r e r  B e r i ic k s i c h t ig u n g  d e s  S ta n d -  
p u n k t e s  d e s  I n g e n ie u r s .  A u f  der Grundlage der Arbeiten des 
Selbstkosten-A usschusses des Vereins deutscher E isenhiittenleute  
sem einfaBlich dargestellt. T ext- und Tafelband. Dusseldorf: 
Verlag Stahleisen m. b. H . 1927. (V III, 87 S„ 10 Taf.) 4P, bzw.
Quer-4°. 18 J lJ l. ■  ® “

Gerhard Ludwig: K r i t i s c h e  D a r s t e l lu n g  d e r  b e ib s t -  
k o s t e n b e r e c h n u n g  e in e s  B e r g w e r k s -  u n d  H i i t t e n b e -  
t r i e b e s  d e r  M e t a l l in d u s t r i e  a n  H a n d  d e r  O r g a n is a t io n  
d e r  M a n s f e ld s c h e n  B e r g -  u n d  H i i t t e n w e r k e .  (Mit Abb.) 
H alle a. d. S .: W ilhelm  K napp 1927. (92 S.) 8°. —  Berlin (Techn. 
H ochschule), 'E t.^ng.-D iss. ™ B ■»

Zeitschriftenyerzeichnisnebst Abkurzungen siehe S . 113/6. -  E in  * bedeuM: Abbildungen m  der QuelU.
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Wirtschaftliches.
Allgemeines. P. Baare: D ie  w ir t s c h a f t l i c h e n  V e r h a lt -  

n i s s e  in  D e u t s c h la n d .  [St. u. E. 47 (1927) Nr. 47, S. 2017/9.] 
M. Schlenker: W ir t s c h a f t  u n d  K o n ju n k t u r fo r s c h u n g .  

W ert und M óglichkeit wissenschaftlicher Konjunkturforschung  
ist  abhangig yon  ausreichender Versorgung m it statistischen  
Unterlagen durch die W irtschaft. Zum eigenen Vorteil sollte die 
W irtschaft nicht yerabsaum en, die Konjunkturforschung zur Er- 
reichung ihrer Ziele zu unterstiitzen und zu fordern. [St. u. E . 47 
(1927) Nr. 49, S. 2076/81.]

D ie  w ir t s c h a f t l i c h e n  K r a f t e  d er  W e lt . Herausge- 
geben von der Dresdner Bank, Berlin. [Selbstyerlag] 1927. (145 S.) 
4°. —  Versucht n icht nur rein statistisch , sondern auch in knapper, 
zusam m enfassender Porm die Entwicklung der W eltwirtschaft 
seit der V orkriegszeit darzustellen. Erf aBt werden Land wirtschaf t, 
koloniale R ohstoffe und GenuBmittel, industrielle Energieąuellen, 
Industrie der m etallischen Rohstoffe, Kali-Industrie, yerarbeitende 
Industrien, W elthandel und W eltyerkehr. Das BDd des w irt
schaftlichen W eltgeschehens in dem letzten  Abschnitt garender 
Entwicklung, das so auf kleinem Raum  geboten wird, ist dank der 
ubersichtlichen Gliederung des Stoffes recht anschaulich. S  B 5  

Einzeluntersuchungen. Ernst Ledermann, Dr., Volkswirt 
R . D . V.: D ie  O r g a n is a t io n  d e s  R u h r b e r g b a u e s  u n te r  
B e r i ic k s ic h t ig u n g  d e r  B e z ie h u n g e n  zu r  E is e n in d u s tr ie .  
Berlin und Leipzig: W alter de Gruyter & Co. 1927. (X , 322 S.) 
8°. 12 J łJ l. (Moderne W irtschaftsgestaltungen. Hrsg. v. K urt 
W iedenfeld. H . 12.) “  B  5

Eisenindustrie. D ie  E is e n -  u n d  S t a h l in d u s t r i e  a n  d er  
e n g l i s c h e n  N o r d - W e s t - K u s te .*  W irtschaftliche Aussichten. 
[The Iron & Steel Industry and British Foundrym an 1 (1927) 
Nr. 2, S. 47/50.]

Paul E d. Mund: D a s  L a g e r g e s c h a f t  im  E is e n h a n d e l .*  
[Z. Betriebswirtsch. 4 (1927) Nr. 12, S. 900/21.]

A. Yogler: S t a h l  u n d  E is e n  u n d  d ie  d e u t s c h e  W ir t 
s c h a f t .  Vortrag vor der Hauptyersam mlung des Vereins deut
scher E isenhiittenleute am 23. Oktober 1927 in Berlin. [S t. u. E. 
47 (1927) Nr. 45, S. 1894/8.]

E. Faber, Docteur es-sciences commerciales e t  śconom iąues, 
Licencie es-sciences politiąues, diplóme en sciences consulaires 
de I’Universite de Lausanne: L a  M e t a l lu r g ie  du  L u x e m -  
b o u r g . Etude de geographie physiąue, soeiale e t  economique. 
(Mit 24 Taf. u. 7 BI. Abb.) Luxembourg: Editions Luxembour- 
geoises, Dr. Robert Hausemer, 1927. (156, I I I  p . )  8°. S  B  S  

Friedensvertrag. Max H ahn: J a h r e s b i la n z  d er  R e p a r a -  
t io n s f r a g e .  D ie inneren Griinde fiir die K ritik des General- 
agenten an der deutschen W irtschaftspolitik. Die vom  General- 
agenten aufgeworfenen Fragen iiber die Durchfuhrungsmóglich- 
keiten des Dawes-Planes. Gegenwartiger Stand der Reparations- 
fragen. [Ruhr und Rhein W ir+sohafts-Zg. 9 (1928) Nr. 1, 
S. 3 /6.]

Handelsvertrage. U e b e r s ic h t  i ib e r  d ie  E u r o p a is c h e n  
H a n d e ls y e r t r a g e ,  m it einem  Anhang, enthaltend die franzó- 
sische und englische Uebersetzung der Einleitung und ein Voka- 
bularium fiir cLie Beniitzung der Tabellen. Zweite Auflage, richtig- 
gestellt nach dem Stande vom  September 1927. [Hrsg. vom] 
Oesterreichischen N ationalkcm itee der Internationalen Handels- 
kammer. W ien: [Selbstyerlag des Herausgebers] 1927. (V III, 
60 s .)  4°. 6 Sch. : b :

Schrottwirtschaft. B . Schm idt: B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  
E is e n e r z e u g u n g  u n d  S c h r o t ty e r b r a u c h .  [St. u. E . 47
(1927) Nr. 49, S. 2097/8.]

Statistik. J . W . R eiehert: D ie  W e l t g e w in n u n g  a n  E is e n  
u n d  S t a h l  im  J a h r e  1 9 2 7 . Ausfiihrliehe statistische U eber
sicht. [Ruhr und Rhein W irtschafts-Zg. 9 (1928) Nr. 1, S. 6/11.] 

Buchfuhrung und Bilanz. K urt Schmaltz, Dr., Diplom-Kauf- 
m a n n :B ila n z -  u n d  B e t r i e b s a n a ly s e  in  A m e r ik a  in  H in -  • 
s i c h t  a u f  ih r e  V e r w e r tb a r k e i t  f i ir  d ie  d e u t s c h e  W ir t 
s c h a f t .  D argestellt auf Grund der amerikanischen betriebswirt- 
schaftl. Literatur. S tuttgart: C. E. Poeschel, Verlag, 1927. (X IV , 
281 S.) 8°. 14,50 J lJ l, geb. 16 J łJ t. (Die Biicher: Organisation. 
Eine Schriftenreihe, herausgegeben vonProfessor Dr. H. Nicklisch, 
H andelshochschule Berlin. Bd. 7.) 2  B 5

Verbande. H a n d b u c h  w i r t s c h a f t l i c h e r  V e r b a n d e  u n d  
V e r e in e  d e s  D e u t s c h e n  R e ic h e s  sowie der Industrie- und  
H andels-, Gewerbe-, Handwerks- und Landwirtschaftskam mern  
und sonstiger wirtschaftlicher Interessenyertretungen und Zweck- 
organisationen. 3. Aufl. Jg. 1928. Berlin (W  10) und W ien (I): 
Industrieverlag Spaeth & Linde 1928. (X I, 1060 S.) 8°. Geb. 
33 .TUI. =  B  S

Wirtsehaftsgebiete. v. Bubnoff: U e b e r  d ie  E n tw ic k lu n g  
d e r  K e r t s c h e r  E i s e n e r z - L a g e r s t a t t e n .  Piane fur den Aus- 
bau und die K ohlenversorgung der H iitte  Briansk (Siidstahl- 
Trust). [Z. Oberschles. Berg-H iittenm . V. 66 (1927) Nr. 12, S. 815.] 

Fritz Endem ann: D ie  K r is e  in  d e r  d e u t s c h e n  E ise n  
e r z e u g e n d e n  I n d u s t r i e  im  J a h r e  1 9 2 4 . Borna-Leipzig: 
Robert N oske 1925. (56 S.) 8°. —  K oln (U niversitat), Wirtschafts- 
und sozialw issenschaftl. D iss. 5  B  S

S a a r  w ir t s c h a f  t s s t a t i s t i k .  Hrsg. im  Auftrage derHandels- 
kammer zu Saarbrucken, des Vereins zur W ahrung der gemein- 
sam en wirtschaftlichen Interessen im  Saargebiet, der Fachgruppe 
der Eisen schaffenden Industrie im  Saargebiet und des Arbeitgeber- 
yerbandes der Saarindustrie, e. V ., yom  Saarwirtschaftsarchiy. 
Saarbrucken: [Selbstverlag des Herausgebers.] 4°. —  H. 1. 
Dezember 1927. (36 S.) 9 Fr. —  „D as H eft kniipft an die durch 
Krieg und Inflationszeit unterbrochenen statistischen  Veroffent- 
lichungen der Handelskam m er zu Saarbrucken an, die alljahrlich 
in den Jahresberiehten erschienen." D ie yorliegende Statistik  
beginnt daher durchweg m it 1913 und erstreckt sich bis in das 
laufende Jahr. Behandelt werden in diesem  ersten H efte Kohlen
bergbau, Eisenindustrie, Glasindustrie, Eisenbahn- und Sehiffs- 
verkehr, Bewegung der Firmen im Handelskammerbezirk Saar
brucken, Indexziffern und W ahrung. —  Vgl. St. u. E. 48
(1928) S. 54/5 . S  B  =

Wirtschaftspolitik. Herbert von Beckerath, Dr., o. o. Pro- 
fessor der N ationalókonom ie an der U niyersitat Bonn: R e p a r a -  
t i o n s a g e n t  u n d  d e u t s c h e  W ir t s c h a f t s p o l i t ik .  Eine 
programmatische K ritik der deutschen W irtschaft der Gegenwart. 
B o n n :  K urt Schroeder 1928. (107 S.) 8°. 2,50 JłJi. S  B 5

C. U ngew itter, D r.: A u s g e w a h lt e  K a p i t e l  a u s  der 
c h e m is c h - in d u s t r i e l l e n  W i r t s c h a f t s p o l i t i k  187  7 — 1927. 
Ueberreicht der 50jahrigen H auptyersam m lung [des] Verein[s] 
zur W ahrung der Interessen der chem isehen Industrie Deutsch- 
lands, e. V. (Mit einem  Vorwort yon  H ans Blankenstein.) (Mit 
Abb.) Berlin: [Selbstyerlag des Vereins] Novem ber 1927. (3 BI., 
489 S.) 4°. =  B  S

Zusammenschlusse. Leonidoff : D ie B e z ie h u n g e n z w is c h e n  
S t a h l t r u s t  u n d  C h e m ie tr u s t .  Im m er starkere Mannigfaltig- 
keit der Beziehungen zwischen Stahltrust und Chemietrust und 
immer starkeres Aneinanderriicken der Interessengebiete. [Wirt- 
schaftsdienst 12 (1927) Nr. 52, S. 2029/31.]

Verkehr.
f Allgemeines. W illy B ottger: D a s  S e lb s t k o s t e n p r o b le m  

in  d e r  V e r k e h r s w ir t s c h a f t  u n d  d e r  P la n w ir t s c h a f t s -  
g e d a n k e . W irkungsgrad und Selbstkosten im  Verkehr; die Ab- 
hangigkeit der Verkehrsentwicklung yon  den Versandpreisen. 
Der Massenyerkehr ais Frage wirtschaftlicher Betriebsgestaltung. 
Massenverkehr und W asserstraBe. K raftw agen und Schienenweg. 
W ettbewerb und Versand. Preisgestaltung. [Techn. W irtsch. 20
(1927) Nr. 12, S. 321/6.]

Eisenbahnen. D e u t s c h e r  R e ic h s b a h n - K a le n d e r  1928. 
(Hrsg.: T t.^ rtg . Dr. H ans Baum ann.) (Leipzig: Konkordia- 
Verlag [1928].) 4°. [AbreiBkalender.] 4  J lJ l. ■— Der Inhalt des 
Kalenders, iiber dessen W esen und Zweck hier schon bei seinem 
yorjahrigen ersten Erscheinen berichtet worden ist —  ygl. St. u. E. 
47 (1927) S. 160— , hat diesm al den innigen Zusammenhang der 
Reichsbahn m it der deutschen W irtschaft in den Vordergrund 
gestellt unter Beriicksichtigung der yielen  besonderen Beziehungen 
zwischen der Reichsbahn und den einzelnen Zweigen der deutschen 
Industrie. Daneben kom m t wiederum die Schónheit der deutschen 
Landschaft in zahlreichen wohlgelungenen Bildern zur Geltung.

Tarife. W ic h t ig e ,  z u r  E n t s c h e id u n g  s t e h e n d e  G iiter-  
t a r i f  w i in s c h e  d e r  S c h l i i s s e l in d u s t r i e n .  [S t. u. E . 47 (1927) 
Nr. 47, S. 2015/7.]

Soziales.
Allgemeines. H ans-A lesander A p o lan t: W i r t s c h a f t s f r ie d -  

l i c h e  u n d  W e r k s g e m e in s c h a f t .  Ablehnung der wirtschafts- 
friedlichen Arbeiterbewegung w egen ihrer unm óglichen Voraus- 
setzungen und ihres falschen Aufbaues. [Soz. Praxis 36 (1927) 
Nr. 52, S. 1298/1302.]

H a n d w ó r te r b u c h  d e r  A r b e i t s w i s s e n s c h a f t .  Unter 
M itwirkung von 280 Fachleuten des In- und Auslandes hrsg. y . 
P riyatdozent Dr. Fritz Giese. H alle a. d. S . : Carl Marhold. 8 ° .—  
Lfg. 5: Dam pfe und Gase —  England. 1927. (Sp. 1281— 1600.) 
9 j  q  —

Arbeitszeit. D e r  K a m p f  u m  L o h n  u n d  A r b e i t s z e i t
in  d e r  E i s e n in d u s t r i e .  D ie Tarifyerhandlungen der Parteien.

Zeitschriftenverzeichnis nehst Ablcurzungen siehe S . 113/6. -  E in  * bedeutet: A bbildungen in  der Quelle.
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Die ersten am tlichenStillegungsyerhandlungen. D ie falscheGegen- 
bereehnun" der Gewerkschaften und die Antw ort der Industrie. 
Der Be<unn des Sehliehtungsverfahrens. D ie A ntwort des Reichs- 
rheitsministers. Der Sehiedsspruch. Ausblick. [Ruhr und Rhein  

WŁrtschafts-Zg. 9 (1928) Nr. 1, S . 17/23.]
J W. Reichert: A r b e i t s k a m p f  u n d  A r b e i t s f r ie d e  in  

Her S t a h l i n d u s t r i e .  Vorgeschichte. Yerlauf des Kam pfes. 
Folgen u n d  Folgerungen. [Arbeitgeber 18 (1928) Nr. 1, S. 4 /9 .]  

D er S e h ie d s s p r u c h  in  d e r  E i s e n in d u s t r i e .  [S t. u. E. 
47 (1927) Nr. 52, S. 2236/9.]

M. Schlenker: D er  A b w e h r k a m p f  d er  E is e n in d u s t r ie .  
G eschichtliche Entwicklung. Bedeutung der Arbeitszeitver- 
ordnung fiir die Schwerindustrie. Vergleich m it andern Landem , 
nie F ord eru n g en  der Gewerkschaften. Der weitere Gang der Ver- 
handlungen. [St. u . E . 47 (1927) Nr. 51, S. 2190/4.1

S t i l l e g u n g s p o l i t i k  d er  G e w e r k s c h a f t e n .  Der Kam pf 
um Lohn u n d  Arbeitszeit in  der Eisenindustrie. Ausfiihrliche Dar- 
stellung des bisherigen Yerlaufes der Auseinandersetzungen  
zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften iiber die kunftige 
A rbeitszeit und die Lóhne in der Schwereisenindustrie. [W irtsch. 
Nachr. fiir Ehein u. Ruhr 8 (1927) Nr. 49, S. 1592/7.]

D er V o rsto fi g e g e n  d ie  S o z ia lp o l i t ik .  Im Arbeitszeit- 
und Lohnkampf der GroBeisenindustrie ist die Yeroffentlichung  
genauer Zahlenunterlagen notw endig. Taktisches Vorgehen der 
Eisenindustrie rerdient MiBbilligung, da es einen Angriff auf die 
Staatshoheit darstellt. [Magazin der W irtschaft 3 (1927) Nr. 50, 
S. 1893/6.]

D ie V e r k iir z u n g  d er  A r b e i t s z e i t  in  d e r  G r o B e is e n -  
in d u str it. St. u. E. 47 (1927) Nr. 46, S. 1967/8.]

Lóhne. Heinr. Góhring: L o h n s t e ig e r u n g  u n d  I n d e x -  
zahl u n ter  b e so n d e r e r  B e r i ic k s ic h t ig u n g  d er  Y e r h a lt -  
nisse im  B e r g b a u  s o w ie  in  d e r  E is e n -  u n d  M e t a l l 
industrie. [St. u. E . 47 (1927) Nr. 52, S. 2241.]

Der L o h n a n te i l  in  d e r  E i s e n in d u s t r i e .  Der m ittel- 
bare und unmittelbare Lohnanteil spielt bei allen Selbstkosten- 
faktoren der Eisenindustrie die ausschlaggebende und entsehei- 
dende Rolle. [Wirtsch. Nachr. fiir Rhein u. Ruhr 8 (1927) Nr. 50. 
S. 1625/9.]

L ohne d er H o c h o f e n - ,  S t a h l -  u n d  W a lz w e r k s -  
arbeiter in  d en  V e r . S t a a t e n ,  D e u t s c h la n d  u n d  G roB - 
britannien .* Yergleichende Angaben. [Iron Age 120 (1927) 
Nr. 21, S. 1444.]

Unfallverhutnng. Eibel: D a s  M e t a l l s p r i t z g u B y e r f  a h r e n ,  
die durch s e in e  A n w e n d u n g  f i ir  d ie  A r b e i t e r  s ic h  e r -  
gebenden G e fa h r e n  u n d  d ie  M a B n a h m e n  zu  ih r e r  V er -  
hutung.* [Zentralbl. Gew.-Hyg. 14 (1927) Nr. 11, S. 393/90^  

A llg em ein e  M a B n a h m en  f i ir  U n f a l l s i c h e r h e i t .  Fall- 
werke. Elevatoren. Kraftm aschinen. G asleitungen. Gaserzeuger. 
Plattformen. Aufgange. Martinofen. Bahnhófe. Transmissionen. 
Azetylen-Erzeuger und anderes mehr. [Iron Steel Eng. 4 (1927) 
Nr. U , S. 463/76.]

Oskar NeiB: U r s a c h e n  e le k t r i s c h e r  U n f a l l e  in  L ic h t -  
b o g e n -S e h w e iB a n la g e n  u n d  d e r e ń  Y e r h iitu n g .*  [Schm elz
schweiBung 6 (1927) Nr. 11, S. 196/200.]

Gewerbehygiene. Fritz Brauer: B e t r ie b s g e f a h r e n  u n d  
A rb e itersch u tz  b e i  A n w e n d u n g  d e r  G a s s c h w e iB u n g .*  
[Reichsarb. 7 (1927) Nr. 35, S. I I I  229/33.]

Sonstiges. T o d lic h e r  U n f a l l  am  S i e m e n s - M a r t in -  
Ofen. Stichflamme durch Zusatz yon  W alzsinter. [Reichsarb.
7 (1927) Nr. 35, S. II I  244/5.]

Gesetz und Recht.
Handels- und Gewerberecht. V . Furlan: D ie  in t e r n a t i o -  

nale K a r t e l lg e s e t z g e b u n g . Der gegenwartige Stand der 
Kartellgesetzgebung in  den einzelnen L andem . K artellphanom en  
und wirtschaftliches Gleichgewicht. Internationale K artelle und 
Handelspolitik. D ie Stellungnahm e der W eltwirtschaftskonferenz. 
[Z. Oberschles. Berg-H uttenm . V. 66 (1927) Nr. 12, S. 791/8.] 

Sozialgesetze. G e s e tz  i ib e r  A r b e i t s v e r m i t t lu n g  u n d  
A r b e it s lo s e n v e r s ic h e r u n g . Vom  16. Ju li 1927. K om m entar 
gemeinsam mit Dr. Fritz B em dt, Regierungsrat im Reichsarbeits

ministerium, Margarete Ehlert, Oberregierungsrat in der Reichs- 
arbeitsverwaltung, Dr. Bernhard Lehfeldt, M inisterialrat im  
Reichsarbeitsministerium, und Dr. Friedrich Syrup, Geheimer 
Regierungsrat, Prasident der R eichsanstalt fiir A r be its verm it tlung  
und Arbeitslosenyersieherung bearbeitet von Dr. Oscar W eigert, 
Geheimer Regierungsrat, M inisterialdirigent im  Reichsarbeits- 
m inisterium. Berlin (SW  61): Reimar H obbing; Berlin (W 9): 
Franz Yahlen 1927. (539 S.) 8°. In Leinen geb. 13,20 J U l.  
(Biicherei des Arbeitsrechts. N eue Folgę. Bd. 6.) —  Die y e r 
fasser, die zum Teil im Reichsarbeitsministerium, zum Teil in der 
Reiehsarbeitsyerwaltung am Zustandekommen des Gesetzes 
fiihrend mitarbeiten durften, haben sam tliehe A bschnitte und  
Paragraphen des in das wirtschaftliche und soziale Leben tief ein- 
greifenden Gesetzes griindlich bis in alle Einzelheiten der Begriffs- 
auslegung erlautert und dabei nicht nur ihre personliche Sach- 
kenntnis verwertet, sondern auch, soweit m oglich, die einschlagige 
sonstige Literatur nebst den Entscheidungen der Gerichte und  
Behorden herangezogen. Das Buch bietet zunachst (auf 84 Seiten) 
den am tlichen G esetzestext im Zusammenhange, w eiter die etwa  
450 Seiten umfassenden Erlauterungen, bei denen zur besseren 
U ebersicht die Gesetzesparagraphen noch einmal abgedruckt sind, 
und am Schlusse ein umfangreiches Sachyerzeichnis. 5 B ■

B ildung  u n d  U n te rr ich t.
Allgemeines. B e r ic h t  i ib e r  d ie  F a c h s i t z u n g  „ A u s -  

b i ld u n g s w e s e n "  auf der V .-D.-I.-Versam m lung, Mannheim, 
Mai 1927. -— B e r i c h t  i ib e r  d ie  T a g u n g  d e s  D e u t s c h e n  
A u s s c h u s s e s  f u r  T e c h n i s c h e s  S c h u lw e s e n ,  Berlin, 
Oktober 1927. Berlin (W 35, Potsdam er StraBe 119b): Selbst- 
vcriag des D eutschen Ausschusses fiir Technisches Schulwesen
1927. (238 S.) 8°. (Abhandlungen und Berichte iiber Tech
nisches Schulwesen. VeranlaBt und herausgegeben to m  D eu t
schen AusschuB fiir Technisches Schulwesen. Bd. 9.) —  Der 
erste der beiden Berichte befaBt sich einmal m it der E ntw ick
lung und dem Stande der Praktikantenfrage, zum andem  m it 
der Bedeutung der Ingenieurtatigkeit fiir die Giitererzeugung 
auBerhalb der Maschinenindustrie, wahrend der zweite Bericht 
zunachst die Bedeutung der W erkstofffrage fiir den technischen  
Unterricht, fem er die Bedeutung des technischen Unterrichts 
fur die Einfuhrung der Normen in die Praxis, und sodann  
Fragen des Technischen Hoehschul- und M ittelschul-, sowie des 
Berufs- und Mittelschulwesens behandelt. E in Aufsatz iiber 
W erkstoff und Normung in den Arbeiten des D eutschen A us
schusses und Literaturangaben zur W erkstofflehre bilden den  
weiteren Inhalt des Bandes. S  B “

Arbeiterausbildung. G ustav Kriiger: D a s  L e h r l in g s -
p r o b le m  in  d er  G ieB er e i.*  K ritik  der heutigen Formerlehr- 
lings-Ausbildung auf Grund einer Rundfrage bei Lehrlingen. 
Vorschlage fiir die kunftige Gestaltung der Lehrzeit. [GieB. 14
(1927) Nr. 53, S. 931/4.]

Hochschulausbildung. Fr. Romberg: A u s  d e r  A r b e i t  d e s  
V e r b a n d e s  D e u t s c h e r  D ip lo m - I n g e n ie u r e .  Stellung- 
nahme zu der W eiterentwicklung der technischen Hochschulen  
und der Frage der Ingenieurkam mem. [Technik und K ultur 18
(1927) Nr. 11, S. 203/8.]

Ausstellungen und Museen.

W e r k s to f f s c h a u  u n d  W e r k s t o f f t a g u n g  B e r l in  1927.* 
Kurze Beschreibung der W erkstoffiibersicht der Gruppe N icht- 
eisenmetalle. Ausziigliehe W iedergabe der in  der Gruppe Stahl 
und Eisen gehaltenen Vortrage nebst den sich anschlieBenden Er- 
órterungen. [S t. u. E . 47 (1927) Nr. 51, S. 2149/89.]

Sonstiges.
U e b e r  d ie  T a t ig k e i t  d e s  V e r e in s  d e u t s c h e r  E is e n -  

h i i t t e n l e u t e  im  J a h r e  1 9 2 7 . [S t. u. E . 47 (1927) N r. 52,
S. 2205/21.]

Friedrich Henning: U e b e r  d e n  A u fs c h lu B  y o n  R o h -  
p h o s p h a t e n  d u r c h  S in te r u n g  m it  m o le k u la r e n  M e n g e n  
S o d a , K a lk  u n d  K ie s e ls a u r e ,  P h o n o l i t h  u n d  L e u z it .  
H annoyer 1927: Buchdruckerei des Stephansstifts. (39 S.) 8°. —  
H annoyer (Techn. H ochschule), ®r.»^jng.-Diss. S  B S

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkiirzungen siehe 8 . 11316. — E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.
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Statistisches.
Kohlenforderung des Deutschen Reiches im Monat Dezember 19271).

D ezem ber 1927 J a n u a r  bis D ezem ber 19277)

E rhebungsbez irke Stein-
kohlen

t

B raun-
kohlen

t

K oks

t

PreB-
kohlen

aus
Stein-

kohlen
t

PreB kohlen  
aus B raun- 

kohlen

t

S tein-
koh len

t

B raun-
kohlen

t

K oks

t

PreB kohlen
aus

Stein-
kohlen

t

PreBkohlen
aus

B raun-
kohlen

t

O berbergam tsbezirk: 
Breslau, Niederschlesien . . 
Breslau, Oberschlesien . . .
H alle ......................................
C la u s th a l..................................
D o r t m u n d ..............................
Bonn (ohne Saargebiet) . .

510 205 
1 680 593 

5 215 
52 189

2)9 768 157
3) 858 098

929 642

4)6 755 153 
258 310

3 980 180

77 712 
120 815

8 624 
2 450 341 

224 015

12 259 
16 446 
4 418 
9 164 

309 744 
47 857

201 523

1 465 432 
16 648

875 556

5 844 278 
19 377 829 

56 386 
571 163 

113 549 365 
10 036 051

9 837170

70 307 963 
2 220 893

44 250197

921 042
1 239 084

99 791 
26 787 795

2 535 625

177 984 
228 306 

44 429 
109 848 

3 372 100 
461 670

2 231 796

17 258 650 
182 558

10 360 288

PreuBen (ohne Saargebiet) .
Y o r j a h r ..............................
Berginspektionsbezirk:

M U nchen ..................................
B a y r e u th ..................................
A m b e r g ..................................
ZweibrUcken............................

12 874 457
13 378 369

171

11 923 285 
10 896 699

116 771 
64 036 
83 329

2 881 507 
2 758 461

399 888 
447 129

2 559 159 
2 552 376

149 435 072 
140 973 427

3 013 

1 395

126 616 223 
115 337 592

1 195 040 
612 743 

6)695 148

31 583 337 
26 625 475

4 394 337
5 158 794

30 033 292 
28127 718

Bayern (ohne Saargebiet). .
Y o r j a h r ..............................
B ergam tsbezirk:

Z w ic k a u ..................................
Stollberg i. E ...........................
Dresden (rechtselbisch) . . . 
Leipzig (linkselbisch) . . .

171
176

167 260 
155 088 

29 890

264136 
238 486

205 544 
758 121

18 295 2 555 
1 154

526

16 906

11 060 
239 141

4 408 
36 149

1 896 833 
1 798 595 

336 624

6)2 502 931 
2 211 619

2 044 043 
8 707 283

225 993 28 236 
18 701 

5160 181 480 
2 890 744

Sachsen......................................
Y o r j a h r .............................

Baden ......................................
ThUringen..................................
H e s se n ......................................
B raunschw eig .........................
A n h a l t ......................................
Uebriges Deutschland . . .

352 238 
391 865

11 534

963 665 
935 983

481 200 
36 915 

383 696 
79 621

18 295
19 517

39 657

4 235
5 040 

37 493

6 588 

2 054

250 201 
262 472

5)232 100

62 672 
3 155

4 032 052 
4147 160

126 068

10 751 326 
10 053 534

5 993 369 
426 890 

3 537 463 
977 509

225 993 
176 936

451 202

52 097 
95 883 

416 896

86 911 

20 922

3 072 224 
2 910 231

5)2 662 992 
3 063 

621 204 
70 007

Deutsches Reich (ohne Saar
gebiet) ..................................

; Deutsches Reich (ohne Saar
gebiet): 1926 .................

Deutsches Reich (jetziger Ge- 
bietsumfang ohne Saarge
biet): 1 9 1 3 ..........................

Deutsches Reich (alter Ge- 
bietsum fang): 1913 . . .

13 238 400 

13 782 699

11 320 534 

15 599 694

14132 518 

13197 104

7 448 631 

7 448 631

2 939 459 

2 812 983

2 438 438 

2 674 950

450 258 

496 890

411170

441 605

3 107 287 

3 117 308

1 730 057 

1 730 057

153 597 600 

145 279 174

140 753158 

1 190109 440

6)150 805 711 

139 150 557

87 228 070 

87 233 084

32 260 532 

27 297 398

31 667 515 

34 630 403

4 971163

5 901 593

6 490 300 

6 992 510

36 462 782 

34 358 043

21 976 744 

21 976 744

l) Nach , ,Reichsanzeiger“ N r. 22 vom 26. J a n u a r  1928. 2) Davon entfallen auf das Ru 
rheinisch 411 4061. 4) Davon aus Gruben links der Elbe 4 064 380t .  5) EinschlieBlich Bayern. 
1927 yorlaufige, fiir die Y orjahre endgUltige Zahlen.

«) EinschlieBlich der Berichtigung aus dem Yormonat. 7) FUr

Frankreichs Eisenerzfórderung im September und Oktober 1927.

F orderung Y o rra te  am  E nde 
des M onats

B eschaftigte A rbeiter

Bezirk
M onats
d u rch 
sch n itt

1913
t

Sep
tem ber

1927

t

O ktober

1927

t

Sep
tem ber

1927
t

O ktober
1927

t

1913

Sep

tem b er

1927

O ktober

1927

, a (  M etz, D ieden- 
^  bc J  hofen . . . .  
°  c  |  B riey, Longwy, 

u ^ N ancy . . .
N o rm a n d ie .....................
A n jou , B re tagne . . .

Andere B ezirke . . . .

1 761 250 
1 505 168 

159 743 
63 896 
32 079 
32 821 
26 745

1 628 815 
1 916 297 

118 240 
139 488 

46.709 
15 553 

6 117

1 683 819
2 011 925 

126 272 
140 939
47 570 
20 015 

5 574

637 920 
1 015 672 

395 381 
184 644 

31 503 
14 573 
21 295

688 168 
1 072 520 

387 827 
175 000 

41 089 
14 191 
22 066

17 700 
15 537 

2 103 
2 808 
1471 
2 168 
1250

13 840 
15 447

1 656
2 629 
1100

876
279

14 038 
16127

1 677
2 675 
1142

889
283

zusam m en 3 581 702 3 871 219 4 036 114|2 300 988j2 400 861 43 037 35 827 36 831

Belgiens Bergwerks- und Hiittenindustrie im Dezember 1927.

November
1927

Dezember
1927

K o h len fo rd e ru n g ................................................... t
K okserzeugung....................................................... t
B r ik e t th e r s te l lu n g ...............................................t
Hochófen im  Betrieb Ende des Monats . . . 
Erzeugung an:

Schw eiBstahlfertigerzeugnissen..................... t

2 256 130 
451 700 
133 570 

55

313 090 
299 900 

9 040 
260 330 

15 460

2 359 360 
465 160 
142 850 

55

316 870 
301 480 

9 210 
272 460

15 150

Im  ganzen Jahre 1927, verglichen m it dem Vorjahre und dem  
Jahre 1913, wurden erzeugt: 1913

R o h e i s e n .......................................  2 484 690
R o h s ta h l ........................................... 2 404 780
F e rtig e rzeu g n isse .......................... 1 857 860

1926
t

3 399 260 
3 289 410 
2 781 690

1927
t

3 751 440 
3 604 820 
3 062 220

Eisenerzfórderung und -versand der Ver- 
einigten Staaten im Jahre 1927.

N ach den v o r la u f ig e n  Ermittlungen 
des U nited States Geologieal Suryey1) belief 
sich die E is e n e r z f ó r d e r u n g  der Ver- 
einigten Staaten ausschlieBlich des mehr ais 
5 % Mangan enthaltenden Erzes im Jahre 
1927 auf rd. 62 766 4 0 0 1 (zu 1000 kg) gegen 
68 704 968 t  im  Yorjahre, hatte somit eine 
Abnahme yon  etw a 9 % aufzuweisen. Die 
Y e r la d u n g e n  ab Grube fielen von 
70 401 517 t  im  Jahre 1926 auf etwa 
62 306 200 t  im Berichtsjahre oder um rd.
11 %. D ie Erzvorrate, besonders in den
Bezirken Michigan und Minnesota, erfuhren 
im Berichtsjahre eine Zunahme um 5% ;  
auf Lager befanden sich am Ende des 

Jahres 1927 noch rd. 10 204 700 t  gegen 9 718 9 3 4 1 zu Ende 
des Vorjahres.

Etw a 83 % der v e r s a n d t e n  Erze stam m ten aus dem 
G e b ie te  d e s  O b eren  S e e s ,  wo rd. 52 518 100 t  gefórdert und
von wo rd. 52 001 900 t  verschifft wurden. Gegeniiber den Vor-
j ahrsergebnissen (58 057 702 bzw. 60 943 997 t) betragen die Ab- 
nahmen 10 bzw. 15 %.

Die Roheisen- und Stahlerzeugung der Vereinigten Staaten 
im Dezember 19272).

D ie Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten hatte im 
Monat Dezember eine geringe Zunahme um  insgesam t 36 926 t, 
dagegen arbeitstaglich eine Abnahme um  1716 t  oder 1,9 % zu 
yerzeichnen. D ie Zahl der im  Betriebe befindlichen Hochofen 
nahm gegeniiber dem Vormonat um  2 ab; insgesamt waren nur

*) N ach Iron Trade R ev. 82 (1928) S. 134.
2) Nach Iron Trade R ev. 82 (1928) S. 169/70.
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16S to »  354 r a k n d m *  Hochofen oder 47,7 J 0 im Betrieb. Im
■inzelnen std h e ach  die Roheisenerzeugung, -rerglichen mit der

d ^ Y orm oruK S. w iefo lg t: S o t .  1927 D ą .  lg g r
(m. i; su. 1000 kg)

1 Gesamterzeugung.................................... -  *W  453 2 741 379
' darunter Ferromangan u. Spiegeleisen 24 7621) 2S 254

Arbeitstagliche E rzeugung................... 9 0 1 4 8  88 432
2 Anteil der S ta h lw e rk sg ese llsch a fte n  . 2 CHI 7S0 2 070 193
3 7*hl der H o ch o fen ................................. 359 354

daTon im F e u e r .....................................  1*1 *  1 ®
Insgesamt worden nach den Erm ittlungen der .Jron  Trade 

ReTiew” im abeelaufenen Jahre 36 S69 738 t  Roheisen erzeugc 
<re^n 39 726 556 t im Jahre 1926 und 36 952 330 t im Jahre 1925. 
Die a r b e it s ta g l ic h e  Erzeugung bezifferte sich im Jahres- 
ćurchschnitt 1927 auf 101 013 t  gegen 106 840 t im  Jahre 1926 
und 86 267 t im Jahre 1924.

Die Stahlerzeugung Tiahm im Berichtsmonat gegeniiber dem  
Yormcnac um 49 359 t oder 1.6 % zu. Nach den Berichten der 
dem „American Iron and Steel I n s t i t u f  angeschlossenen Gesell- 
schaften. die 95 .4 0 0 0 der gesamten amerikanischen Rohstahl- 
erzeugung Tertreten, wurden im  Dezember T on diesen Gesefl- 
sehaften 3 053 516 t  FluBstahl hergestellt gegen 3 006 428 t im  
Yormonat. Die Gesamterzeugung der Yereinigten Sraaten ist 
»nf 3 200 751 t zu schatzen, gegen 3 151 392 t  im  Yormonat und 
betragt damit etwa 74.62 0 , der Leistrungsfahigkeit der Stahl- 
werie. Die arbeitstagliche Leistung betrug bei 26 Arbeitstagen  
(26 im Yormonat) 123 106 t  gegen 121 208 t im Yormonat.

x) Berichtigte Zahl.

Im  Dezember 1927. rerglichen mit 
Monac und den einzelnen Monaten d es  
f  olgende Mengen Stahl erzeugt:

^Jjne ricaa . I ro n  iad. 
Sceei Iasfeitofce** angesciilcs- 
sene G^eLlsciiAf^ei %

d e r Ecnsca^ilersetz^in^}

dem  vorhergeh.enden 
Jahres 1926. wurden

Gcsefeafcsfee ŁeśsEong' 
jŁTrr.yh^r ScŁllwerła- 

jgseilacaar^Bi

IS2* 1327 132S I »
(m t  ul 1000 Łrll

J a n u a r  .  - 3  9 S 4  9 4 S 3  6 4 4  3 1 4 4  1 9 8  3 2 5 3  8 2 0  0 3 5

F e b r u a r  .  . 3  6 5 0  1 6 1 3  6 6 5  1 5 2 3  8 4 5  6 1 2 3  8 4 1  8 7 8

M a r z  .  .  . 4  3 0 9  3 6 6 4  3 6 0  3 0 8 4  5 4 0  1 1 5 4  5 7 1  0 7 7

A p r i l  . .  . 3  9 5 9  4 7 S 3  9 6 8  9 9 0 4  1 7 1  4 9 2 4  1 6 0  3 6 7

M a i  . . .  . 3  7 8 8  0 9 6 3  8 9 1  7 8 1 3  9 9 0  8 2 7 4  0 7 9  4 3 5

J u n i . . . . 3  6 0 1 0 7 7 3  3 6 1  4 6 0 3  7 9 3  8 9 9 3  5 2 3  5 4 4

J u K  . . . . 3  5 0 5  4 5 1 3  0 8 0  6 5 2 3  6 9 3  1 5 3 3  2 2 9  19<5

A u g u s t  .  . 3  S 4 4  S S O 3  3 6 4  2 2 1 4  0 5 0  7 5 7 3  5 2 6  4 3 7

S e p t e m b e r  . 3  7 7 3  9 2 0 3  1 3 2  7 6 6 3  9 7 5  9 9 7 3  2 8 3  8 2 2

O k t o b e r  .  . 3  9 2 9  3 3 7 3  1 8 7  9 2 1 4 1 ^  7 3 7 3  3 4 1 6 3 7

N o v e m b e r  . 3  5 7 3  6 8 0 3  0 0 6  4 2 8 3  7 6 5  0 3 6 3 1 5 1 3 9 2

D e z e m b e r  . 3 3 3 3  5 3 7 3  0 5 3  5 1 6 3  5 2 2  2 3 4 3  3 0 0  7 5 1

Xach der obi^en ZnsammenstellTiiig wurden in den Terem igten  
Staaten im Jahre 19:27 insłiesamt -43 729 5T0 t  R chstahl erzeagt 
gesen  47 687 1S4 t  im Torjahre- Arbeitstaglich dnrchsc hnirtlich  
belief sich. die Erzeagung des BerLchtsjahres aaf 140 d09 t gegen  
153 335 t  im  Jahre 1926. Im  Jahresdiircłechratt waren die W erke 
zu S6.6 J0 ihrer I^istim ^sfahigkeit beschaftigt- Der Łochste Be- 
schaftignngsgrad war im Marz mit 93*54 aQ. der niedrigste im  
Xovem ber m it 73,47 % ra verzeichnen.

Wirtschaftliche Rundschau.
Die Lage des deutschen Eisenmarktes im Januar 192S.

L RHEINLAND-W ESTFALEN. —  Bemerkenswerte Yer- 
schiebungen in der Kon] unktcrlage hat der Berichtsmonat noch  
nicht jebracht. wohl aber sind kurz T or AJblauf des alten Jahres 
in wichtigen Beziehungen tiefgreifende Aenderungen eingetreten, 
die Zweifel d a ra n  berechtigt erscheinen lassen. ob der Fortbestand  
der Konjunktur auf absehbare Zeit gesichert ist. Derm emma l  
steŁt die Tolle Auswirkung der bereits dnrchgefu hrt en oder noch  
dnrchzufuhrenden Arbeitszeitrerkurzungen und Lohnerhóhungen 
in der Eisenindustrie noch btr vor: die durch sie bedingte Steigerung 
der Selbstkosten k a n n  in  ihrem ganzen TTmfange heute noch nicht 
ubersehen werden. Zum anderen sind fur die nachste Zeit fast 
auf allen Erzeugungsgebieten Lohn- und A rbertseitrerhand- 
lungen Ton solchem Umfang und solcher Schwere z u  erwarten, 
daB schon hierdurch ein stark es Merkmal der Fnsicherheit fu r  den 
weiteren Konjunkturrerlauf gegeben fet. Besonders erwahnt 
seien li iw  nur die m it aller W ahrscheinlichkeit b e T o rs te h e n d e n  
Anseinandersetzungen im  Bergbau. W enn m an die Art und W eise 
betrachtet, in der diese Auseinandersetzungen in  den jungsten  
Yersammlungen der Bergarbeitergewerkschaften angekundigt 
worden sind und sich der Tatsache erinnert. daB die Fuhrer des 
Alten Bergarbeiterrerbandes erklart haben. die Bergleute muBten 
sich mit dem Gedanken eines Streikes am  1. Mai Tertraut machen. 
kann młn sich schon heute Torsteflen, in weichem Geiste die kom- 
menden Yshandlungen von seiten der Gewerkschaften gefiihrt wer
den sollen und welche neuen Belastungen der W irtschaft drohen.

Es zeigt skh  eben im m e r  mehr, da3 die starksten Hemmungen  
fur unserer: wirtschaftlichen W iederaufstieg in  unserem u ber - 
triebenen sozialen System zu suehen s in d  wobei die T. ebertreibung 
nicht nur in den eigentlichen Soziallasten, sondern ebenso in  der 
ubersturzten Entwicklung der Lóhne und der Arbeitszeit liegt. 
Die Terantwortlichen Stellen rerm ogen sich noch immer nicht 
Ton der unberechtisten Ansicht freizumachen, m an konne unbe- 
denkhch einer eeschwachten und kapitalarmen W irtschaft soziale 
Lasten aufburden, dereń Tragbarkeit selbst fur eine starkę, 
kaprtalgesattigte und in  kraftiger Aufwartsentwicklung befind- 
Kche Wirtschaft auBerst zweifelhaft sein durfte. D ie Terantwort
lichen Stellen beweisen m it jeder neuen Entscheidung und MaB- 
nahme deutlicher. daB sie die dringenden Gebote der wirtschaft- 
Echen Lage nicht erkennen. Es kann gar nicht deutlich. und oft 
genng gesagt werden. daB eine derartige Sozialpolitik nur noch  
dem Namen nach eine wirklich soziale Politik  ist. daB sie dagegen  
in ihrer tatsachlichen W irkung die N ote der W irtschaft immer 
mehr Terscharft und auf die Dauer die Lebensgrundlagen des 
ganzen Yolkes zerstóren muB.

Wenn nicht bald in  dieser sozialen Ueberentwicklung. die in  
ttnserer Lage geradezu widem aturlich ist. eine Aenderung eintritt, 
so ist es sicher. daB die W irtschaft in komm enden schweren Zeiten  
uber die wirksamste Sicherung gesen KrisenstóBe und pldtzkehen  
Konjunkturwechsel, namlich ausreichende innere Rucklagen.

nickt Terfugen wird. Daruber, daB die unTermeidbaren Folgen
—  Feierschichten. Stillegungen —  in  erster Linie den Arbener 
treffen miissen, scheinen sich die Gewerkschaften ebenso Sorgen 
zu machen wie der Reichswirtschaftsminister. gegen ciessen 
neueste Anordnting, wenach die Erzeugerkartelle alle Beschiusse. 
Yereinbarungen und Yerfugungen uber Preisfestsetzung tmd 
Preisregeltmg T or dem Inkr-afttreten dem ReichswirtscŁafts- 
ministerium zu uberreichen haben. scharfster W iderspruch  
erhoben werden muB. Gerade der Reichswirtschaftsm inister iss 
uber die Notlage der Eisen schaffenden Industrie aufs genaoeste 
unterrichtet. Sein Yorgehen bleibt daher unTerstandlich. tmd 
dii-g um so mehr. ais er es nicht einmal fur notwendig befunden hat.

Ergebnis der Besprechungen abzuw arten. ru denen er  ̂ertreter 
der Eisenerzeoger und -Terbraucher bereits eingeiaden hat.

D ie Einstellung der Behórden und Gewerkschaften zur W irt
schaft erscheint um so unbegreiflicher angesichts der Tatsache.

rl.ł.' neue Jahr den Beginn des ersten normalen Dawes-Jahres 
mit seiner 2.5-MiIliarden-Fcrderurg bringt und d a j  fem er im neuen 
Jahre die Tilgung der 5 MiHiarden G .-J(  betragenden Belastung der 
deutschen Industrie einsetzt. AuBer den Zrnsen. die im  ersten Jahre 
(1. September 1925 bis 31. August 19261 2.5 J0 =  125MiIL G.-.M 
und Ton da an 5 0 a =  250 Mili. G .- ./  betrugen. wird nun auch noch  
die Tilgung mit 1 0Q =  5*j ViTI. G.-.M fiłllig. was zusammen jahrlich 
6 ° ,  =  300 Min. G.-.M ausm acht. D ie L is te n  aus dem D aw es-P lan  
und die nebenher gehenden in n e r e  n K riegslasten erreichen eine 
H óhe T on  laufend jahrlich 4Milliarden _Rj(. die. wie immer wieder 
auch T o n  am tlichen Stellen betont w ird  nur aus den wirklichen  
U e b e r s c h u s s e n  der deutschen W irtschaft bestritten werden  
sollen, die sich mit dem ganzen Yolke auf das e in e  Ziel einstellen  
musse. durch bewuBte fnterordn u n g aller anderen E rw agingen  
unter den Zweck der A ktirgestaltung unserer Handelsbilanz die 
Mósdichkeit zu schaffen. dem  nach uns komm enden Geschlecht 
ein T on auBeren Yerpflichtungen freies D eutschland zu hinter- 
Iassen. Yergleicht man damit. daB die deutschen Soziallasten fur 
1927 uber 4 Milharden J tJ l  betragen haben und noch weiter steigen  
werden. wahrend sie 1913 nur 1356 MLII. .0, ausm achten. bedenkt 
m an ferner die erwahnten neuesten sozialen Anordnungen und  
Absichten. erwagt man die Tatsache. daB die Steuerlast fur 1927 
r d  11 MUliarden JłJL  betrug gegen 4.7 MiHiarden .*  im  Jahre 
1913 und der Reichshaushalt fur I92S m it einem  Steuer- 
M ehraufkom m en Ton 442 MUL J ł.0  gegen das t a t s a c h l i c h e  
Aufkom m en t o c  1927 rechnet. und uberblickt m an den fclgenden  
Stand der deutschen AuBenhandelsbilanz aus 1927. dann wird man 
finden. es sehr schwer ist. auf alles das und auf die ruhmende 
Anerkennung. die der Reichskanzler Dr. M a n  dem  Reichsarfceits- 
m inister Dr. Brauns zu dessen 60. Geburtstage im  B lick auf die 
deutsche Sozialgesetzgebung aussprach. keine Satire zu schreiben.

D as Dezember- und Jahresergebnis der d e u t s c h e n  H a n 
d e l s b i la n z  fur 1927 ist. w ie befurchtet. sehr schlecht: es betrug:
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Deutschlands 
_ . ~ , Gesamt-
Gesamt- Gesamt- Wareneinfuhr-

Warenemfuhr Warenausfuhr Uebersohufi
in  M illionen JU l

Jan. bis Dez. 1925 . . 12 428,1 8 798,4 3 629,7
M onatsdurchschnitt . . 1 037,4 732,6 304,8
Jan. bis Dez. 1926 . . 9 950,0 9 818,1 131,9
Monatsdurchschnitt . . 829,1 818,1 11,0
Januar 1927 ..................  1 093,3 798,4 294,9
F e b r u a r ...........................  1 092,2 755,8 336,4
Marz ................................  1 085,0 841,2 243,8
A p r i l ..........................................................  1096,3 797,0 299,3
M a i ....................................  1 173,3 833,7 339,6
J u n i ....................................  1 197,3 748,2 449,1
J u l i ....................................  1 277,3 847,0 430,3
A ugust ...........................  1 160,8 868,6 292,2
S e p te m b e r ....................... 1 175,0 932,9 242,1
O k to b e r ...........................  1 244,7 960,9 283,8
N o v e m b e r ....................... 1 290,5 909,6 380,9
D e z e m b e r ....................... 1 257,3 953,0 304,3
Jan. bis Dez. 1927 . . 14 143,1 10 218,7 3 924,4

Im  Jahre 1926 brachten die ersten fiinf Monate nocb einen 
A usfuhruberschuB  von 569,4 Mili. J łJ l =  monatlich durch
schnittlich 113,9 Mili. JłJl-, aber m it Juni 1926 setzte der E in -  
fuhruberschuB ein. Nur der September bildete m it noch 13 Mili. 
J łJ l  A u sf  uhruberschuB eine Ausnahme, jedoch in den librigen 
sechs Monaten yon Juni bis einschlieBlich Dezember 1926 war die 
Einfuhr bereits um 726,8 Mili. J łJ l  gróBer ais die Ausfuhr =- durch
schnittlich 121,1 Mili. J łJ l. Das hat sich dann bisher ununter- 
brochen, meist sogar in s t e ig e n d e m  MaBe, fortgesetzt, so daB 
nun das Jahr 1927 m it 3924 Mili. J łJ l  E in fu h r u b e r sc h u B  ab- 
schlieBt und damit obige 3629 Mili. JłJH  des Jahres 1925 noch 
iiberholt. Demgegeniiber ist es ein schlechter Trost, daB F e r t ig -  
w a r e n  einen A u sf  uhruberschuB yon 5083 Mili. J łJ l  lieferten. 
Dafiir schlieBen L e b e n s m it t e l  und G e tr a n k e  m it 3931,6 
sowie R o h s t o f f e  und h a lb fe r t ig e  W a r e n  m it 4909,6 Mili. J łJ l 
E infuhruberschuB . In  seiner jiingsten Haushaltsrede sagte der 
Reichsfinanzminister u. a., die Fórderung der Ausfuhr werde die 
Reichsregierung auch weiterhin sich angelegen sein lassen. An- 
gesichts der obigen Zahlen ware man gespannt gewesen zu horen, 
was denn b is h e r  zur Fórderung der Ausfuhr wohl t a t s a c h l i c h  
g e s c h e h e n  is t !

Auch andere, fiir die Gesamtwirtschaftslage bezeichnende 
Entwicklungsrichtungen konnen bedenklich stimmen. So sind 
die Zahlen der E r w e r b s lo s e n  weiter erheblich gestiegen, wie 
folgende Gegeniiberstellung ausweist:

15. Dez. 1927 31. Dez. 1927 Mehr 
mannliche H auptunterstiitzte . 708 810 1 037 000 46 %
weibliche „ • . 121 776 151 000 24 %

830 586 1 188 000 35 %
mannliche Krisenunterstutzte . 141 199 177 000 25 %
weibliche ,, . 30 458 34 400 13 %

171 657 211 400 23 %
Insgesam t Unterstiitzte . . . .  1 002 243 1 399 400
am 31. Okt. 1927 U nterstu tzte. 452 701 452 701

Mehr gegen 31. Okt. 1927 . . 549 542 946 699
-= 121 % =  209^%

Die durch die W itterung gebotene Einstellung der Bauten, 
die sich naturlich auch auf die bei solchen in Betracht kommenden 
Nebengewerbe auswirkt, spielt bei der starken Erwerbslosen- 
zunahme naturlich eine groBe Rolle. Die Arbeitsamter berich- 
teten  neuerdings wieder, die starkę Zunahme der Erwerbslosen- 
zahlen erklare sich bei den Saisonarbeitslosen insbesondere da
durch, daB diese, die in friiheren Jahren Ersatzarbeit annahmen, 
dazu jetzt keine Neigung mehr haben, weil die Erwerbslosen- 
unterstiitzung nach dem Durchschnittslohn des letzten Viertel- 
jahres gezahlt wird. D ie Unterstiitzung wird also dem Broterwerb 
durch A r b e it  yorgezogen. Dieser bedauerliche MiGstand bedarf 
dringend schleuniger Abhilfe durch sachgemaBe Aenderung der 
betreffenden Bestimmungen.

Der T e u e r u n g s s t a n d  entwickelte sich wie folgt:
GroBhandel L ebenshaltung

Januar 1925 ..................................... 1,382 1,240
1926   1,207 1,398

„ 1927 ..................................... 1,359 1,446
Juni 1927 .........................................  1,379 1,477
Dezember 1927 ................................  1,396 1,513
D ie Teuerungssenkungsaktion der Reichsregierung hat also 

yollkom m en versagt, wozu sie selbst wohl am m eisten beigetragen 
hat. Da die Mieten, die Postgebiihren, die Steuern und Sozial-

lasten dauernd gesteigert wurden, so konnte es nicht ausbleiben, 
daB z. B . der Stand der LebenshaltungsmeBzahl Ende 1927 um
0,273 =  22 % iiber den von Anfang 1925 hinausging.

Die Zahl der K o n k u r se  ist von 445 im Oktober auf 574 im  
Noyem ber 1927 weiter gestiegen und iiberholte dam it noch die 
bisherige Hóchstzahl des Jahres 1927, namlich die vom  Marz m it 
557. Ferner ist auch bezeichnend, daB im Noyem ber 1927 die 
Zahl der W echselproteste 5526 betrug, sich also m it der des 
Oktobers (5520) auf ungefahr gleicher Hohe hielt. Beides sind 
Zahlen, die bis dahin 1927 auch nicht entfernt erreicht waren.

Kohlenfórderung sowie Eisen- und Stahlerzeugung bewegten  
sich ungefahr im Rahm en der des Vormonats. Im  Dezember 1927 
wurden an der Ruhr an 253/„ Arbeitstagen (durchschnittlich  
399 218 t) 10 130 155 t  K ohle gefórdert und 2 f.02 241 t  Koks her- 
gestellt. Besehaftigt waren Ende Dezember 398 043 Arbeiter, 
und es wurden 21 842 Feierschichten eingelfgt. D ie Yorrate 
gingen auf 1,54 Mili. t  zuriick. Ferner betrug in diesem Monat 
die deutsche Erzeugung an Roheisen 1 149 680 t, an Rohstahl 
1 367 684 t, an W alzerzeugnissen 1 090 756 t. Der Vergleich der 
Fórderung und Erzeugung stellt sich in  yolien J a h r  es  mengen 
wie folgt:

M onats Monats Monats
1925 durch

s ch n itt
1926 durch

sch n itt
1927 durch

s ch n itt
t t t t t t

R uhrkohle 104 335 556 8 694 630 112192 119 9 349 343 118 022 353 9 835 196
R u h rk o k s. 22 572 834 1 881 069 22 437 735 1 869 811 27 416 839 2 284 736
Deutsches

Roheisen 10176 699 848 058 9 643 519 803 626 13 102 528 1 091 877
D eutscher

Rohstahl 12194 501 1 016 208 12 341 636 1 028 469 16 305 330 1 358 777
D eutsche
Walzerzeug-

1 069 932nicse . . 10 246 076 853 839 10 276 082 856 340 12 872 285

Das Mehr aus 1927 gegen 1926 betrug m ith in :
=  5 ,2%  
=  22,2 % 

35,8 % 
32,1 % 

=  25,3 %

an Ruhrkohle1) ...........................  5 830 234 t
an R u h r k o k s ................................  4 979 104 t
an R o h e i s e n ................................  3 459 009 t
an R o h s t a h l ................................  3 963 694 t
an Walzerzeugnissen . . . .  2 596 203 t
Diese Ergebnisse befriedigen an sieb gewiB, nur diirfen sie 

nicht zu der Meinung yeranlassen, das abgelaufene Jahr habe 
das gebracht, was sonst unter einer guten Konjunktur yerstanden 
wird, wozu m it Recht ein den Zeitverhaltnissen und dem Geld- 
werte entsprechender Gewinn gehórt. In  dieser Hinsicht lieB aber 
das Jahr 1927, was Łmmer wieder betont werden muB, noch viel 
zu wiinschen iibrig. Hierzu trugen neben den bescheidenen In- 
landserlósen namentlich auch die hóchst niedrigen W eltmarkt- 
preise und die daher m it der Ausfuhr yerbundenen groBen Yer- 
luste bei. Wir erfreuen uns eben nur einer I n la n d s -M e n g e n -  
Konjunktur, und dabei diirfte es wohl auch in  nachster Zukunft 
b e s t e n f a l l s  yerbleiben. Auch den einstweilen noch allein aus- 
schlaggebenden Inlandsmarkt konnen sehr leicht Krisen treffen, 
z. B. Arbeiterforderungen, Geldmangel fiir die Fortsetzung des 
Wohnungsbaues usw. Das Yerhaltnis der Inlandserlóse zu den 
Herstellungskosten haben die jetzt notgedrungen yorgenommenen  
Erhóhungen der Verkaufspreise nichts weniger ais gebessert; 
denn sie decken nicht die Mehrherstellungskosten. Unter der 
allseitig anerkannten MaBigung, welche sich die Werke bei den 
Preiserhóhungen auferlegten, hat der Geschaftsgang nicht ge- 
litten, ist yielmehr im ganzen Januar gegen yorher im wesent- 
lichen unverandert geblieben, soweit nach der Preiserhóhung die 
Lebhaftigkeit nicht aus d em  Grunde immerhin etwas nachlieB, 
daB y o r h e r  b e s o n d e r s  s ta r k  gekauft war. Der Eingang an 
Reichsbahnauftragen war zwar durch die Streckung der in Aus- 
sicht stehenden Bestellungen etwas schwacher, aber gróBere Aus- 
landsauftrage brachten einen teilweisen Ausgleich dafiir. Das Aus- 
landsgeschaft war im ubrigen still. W ie sehr unter dem Druck 
der Um stande die E is e n a u s f u h r  z u r iic k g e g a n g e n  ist, die 
E is e n e in fu h r  aber z u g e n o m m e n  und dam it der E is e n -  
A u sfu h r iib e r sc h u B  abgenommen hat, so daB an dem Aus- 
fuhruberschuB der Fertigwaren E is e n  yerhaltnismaBig wenig 
beteiligt ist, zeigen die folgenden Zahlen:

Jan. bis Dez. 1925 . . . 
Monatsdurchschnitt 1925 
Jan. bis Dez. 1926 . . .

D eutschlands
Eisen-

Eisen- Eisen- A usfuhr-
E in fu h r A usfuhr UeberschuC

in  1000 t
1448 3548 2100

120 295 175
1261 5348 4087

*) Der Streik der englischen Kohlenbergleute endete am  
31. Oktober 1926.
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D eutschlands
Eisen-

E isen- E isen- A usfuhr-
E in fu h r A usfuhr U ebersohufi 

in  1000 t
M onatsdurchschnitt 1926 . . 105 445 340
Januar 1927 ........................ 188 515 327
F e b r u a r ........................................  387 191
M a r z ............................................  156 419 263
April ........................................  233 372 139
Mai ........................ 223 380 157
Juni ........................................  253 336 83
Juli ........................ 253 352 99
August ........................................  300 345 45
Septem ber.................................... 269 358 89
O k to b er ........................................  299 353 54
N o v em b er ....................................  296 336 40
D e z e m b e r ....................................  232 353 121
Jan. bis Dez. 1927 .................. 28971) 45311) 1634
Monatsdurchschnitt 1927 . . 241 378 137

Der Riickgang der E is e n a u s fu h r  erklart sich aus den 
iiberaus niedrigen, von den Frankenlandern ausgehenden W elt- 
marktpreisen, zu denen die deutsche Eisenindustrie wegen der 
mit ihnen verbundenen groBen Yerluste nur m it groBer Vorsicht 
und Beschrankung in den W ettbewerb eintreten kann. Diese 
hochst niedrigen Preise sind sodann auch m it die Ursache der 
bedauerhch starken und erheblich gestiegenen E is e n e in fu h r .  
Dereń Vermehrung im Jahre 1927 gegen 1926 um 1 635 490 t  
zuzuglich der Yerminderung der Eisenausfuhr um 816 900 t, die 
beide gleicherweise bedauerlich sind, ergibt zusammen den Riick- 
gang des Ausfuhruberschusses um 2 452 390 t! Wenngleich die 
Beschrankung der deutschen Eisenausfuhr naturgemaB auch die 
Verluste beschrankt, welche die Ausfuhr m it sich bringt, so be- 
harren dafiir die Weltmarktpreise auf einem so ungemein niedrigen 
Stande, daB die Verluste auch bei Zuriickhaltung noch sehr groB 
bleiben. Die Internationale Rohstahlgemeinschaft hat leider 
nicht zu erfiillen yermocht, was man yon ihr hinsichtlich einer 
Hebung der Weltmarktpreise erhoffte. Diesem Uebel vermógen 
eben nur internationale oder mindestens kontinentale Verkaufs- 
yerbande abzuhelfen, wie sie fur W alzdraht und Róhren bereits 
bestehen.

Im einzelnen ist uber die Marktlage noch folgendes zu be- 
richten:

Der Guterverkehr auf der R e ic h s b a h n  nahm im Dezember 
ab, jedoch nicht in demselben Umfange wie 1926; auch der Fracht- 
stuckgutverkehr ging zuruck. Im  Dezember wurden 3 811 313 
Wagen gegeniiber 4 156 142 Wagen im Noyember fiir den Giiter- 
yerkehr gestellt. Auch im Ruhrgebiet ging der Verkehr etwas 
zuruck. Die Wagengestellung betrug im Tagesdurchschnitt: fiir 
Brennstoffe 28 300 Wagen zu 10 t, fiir andere Giiter 6100 Wagen 
zu 10 t, letzthin stieg die Gestellung auf 7300 Wagen zu 10 t  
(gegeniiber 7500 im Vormonat); an G-Wagen 2800; an sonstigen  
Wagen 1300. Ende Dezember wurden die Duisburger und Ruhr- 
orter Hafen wegen starken Frostes einige Tage fiir Waschprodukte 
gesperrt. Der Schiffahrtsverkehr wurde eingeschrankt und kam  
teilweise zum Erliegen.

Der Wasserstand des R h e in s  war im  Berichtsmonat gtinstig. 
Die Rheinschiffahrt hatte in den ersten Tagen der Berichtszeit 
noch sehr unter den Nachwirkungen des Frostes zu leiden. Auf 
dem Rhein-Herne-Kanal konnte der Betrieb erst am 6. Dezember 
wieder auf genommen werden, so daB Verladungen ab Kanał im  
ersten Drittel kaum in Frage kamen. Anfangs wurden Tages- 
mieten von 6 Pf., dann von 5, 4% und 4 Pf. je Tagtonne abge- 
schlossen. In letzter Zeit wurde nur noch in Fracht angenommen, 
und zwar am 9. zu 1,05 JIJU, am 12. zu 1,15 J łJ t, am 19. zu 1 J lJ l  
und am 24. Dezember zu etwa 0,80 bis 0,85 J łJ l  je t  Frachtgrund- 
lage Ruhrort—Mannheim. Kahnraum war geniigend yorhanden.

Die Frachten nach R o t te r d a m  haben ebenfalls nachgelassen. 
Von 1,40 J lJ l am Monatsanfang gingen sie nach und nach auf
1,20 !RJl, 1 J lJ l und am 22. Dezember auf 0,80 J lJ l  je t  ohne 
Schleppen zuruck. Das Schleppgeschaft war bei maBiger Beschaf- 
tigung und geringem Angebot an Schleppgut unverandert.

Am 1. Januar 1928 trat der bekannte Schiedsspruch iiber die 
Aenderung der A r b e i t s z e i t  und die Erhóhung der L ó h n e ,  
ebenso wie auch die Verordnung vom  16. Juli 1927 in Kraft. 
Soweit auf Grund dieses Tarifes und der Verordnung bereits im  
Januar die Arbeitsbedingungen geandert werden muBten, konnten  
diese Umstellungen im aUgemeinen ohne gróBere Schwierigkeiten 
durchgefiihrt werden.

Ein Teil der in dem Schiedsspruch nicht geregelten Fragen, 
wie die Berechnung des Lohnausgleichs und die Festsetzung fiir

M Endsumme der berichtigten Monatsergebnisse.

die Arbeitszeit der RóhrengieBereien, ist jedoch noch nicht ent- 
schieden. Die Antrage der Siemens-Martin-Werke auf Hinaus- 
schiebung der Frist fiir die Einfuhrung des Dreischichtensystems 
sind dagegen inzwischen vom  Reichsarbeitsminister gepriift und 
entschieden worden. Eine Anzahl Siemens-Martin-Werke hat eine 
Fristverlangerung von einigen Monaten erhalten. Die Arbeits- 
bedmgungen der Angestellten blieben, soweit sie nicht durch die 
Aenderung der betriebliehen Arbeitszeit beeinfluBt wurden, 
unverandert.

Die Lage der S ie g e r la n d e r  G ru b en  erfuhr keine Aende
rung. Forderung und Absatz bewegten sich auf der Hohe des Yor- 
monats. Preisanderungen sind nicht erfolgt. Im  L a h n - D i l l -  
G e b ie t  und in O b e r h a u se n  yerscharften sich die Verhalt- 
nisse weiter. Es wird immer schwieriger, Erze zu Preisen zu 
yerkaufen, die einigermaBen den Selbstkosten entsprechen. Die 
Preise wurden um 0,20 J lJ l  je t  erhóht.

Die Erzzufuhren aus dem A u s la n d e  yerliefen fiir die Rhein- 
werke im groBen und ganzen ohne Stórungen. Die Ende Dezember
1927 einsetzende Unterbrechung der Zufuhren infolge des starken 
Prostes war innerhalb einiger Tage wieder behoben. Dagegen sind 
die am Dortmund-Ems-Kanal gelegenen Werke wahrend der 
ersten H alfte des Berichtsmonats durch den starken Frost von  
jeglicher Erzzufuhr auf dem Wasserwege abgeschnitten gewesen. 
Erst in der zweiten H alfte des Monats Januar war es moglich, 
Erze iiber Rotterdam durch den Rhein-Herne-Kanal zu erhalten. 
Ueber den Dortmund-Ems-Kanal konnten, abgesehen von dem  
starken Frost, auch keine Erze hereingenommen werden, weil der 
Streik der Binnenschiffer noch immer nicht beigelegt ist.

Auf dem Erzmarkt selbst ist im Laufe des Berichtsmonats 
insofern eine Aenderung eingetreten, ais am 23. Januar 1928 die 
Grubenarbeiter sowohl in Mittelschweden ais auch in Lappland  
in den Streik getreten sind. D ie hiesigen Hochofenwerke, welche 
m it fast der H alfte ihrer Erzversorgung auf die Zufuhren von  
Schweden angewiesen sind, waren gezwungen, sich umzustellen, 
und es ist ihnen infolge des reichlichen Angebotes in phosphor- 
armen spanischen und afrikanischen sowie phosphorreichen nord- 
franzósischen Erzen und Minetten gelungen, den Ausfall an 
schwedischen Erzen fiir die nachsten Monate in diesen Prove- 
nienzen einzudecken zu normalen Preisen. Man rechnet nicht 
m it einer langen Dauer des Streiks, weil ein Teil der schwedischen 
Grubenarbeiter nicht fiir den Streik war.

Durch diese Zukaufe der Huttenwerke hat sich der Erzmarkt 
natiirlich etwas belebt. E s wurden gróBere Kaufe getatigt in 
la  Bilbao-Rostspat, desgleichen in guten afrikanischen Braun- 
eisensteinen. Die phosphorreichen Normandie-Erze, I. Sorte, 
sind gekauft worden zu 15/9 sh je t  frei Rheinkahn Rotterdam , 
Basis 48 % Fe, 14 % S i0 2. In  kalkiger Minette wurden gróBere 
Absehliisse getatigt zur Lieferung im 1. Halbjahr 1928 zum Preise 
von 4,20 J łJ l  je t  ab Grubenstation, Basis 32 % Fe i. Tr. Trotz 
dieser Zukaufe ist das Angebot in Erzen aller Art, insbesondere 
in spanischen und afrikanischen Erzen, immer noch stark, doch 
greifen die Werke, sobald es sich um weniger gute Sorten handelt, 
nicht zu, trotz giinstiger Preisstellung. Die Schwedenerzverschif- 
fung wird einstweilen anhalten, weil in Naryik und Oxelósund 
noch gróBere Vorrate vorhanden sind.

D ie Verbraucher von M a n g a n e r z e n  hielten m it Neu- 
kaufen allgemein noch zuruck und beschrankten sich auf die Her- 
einnahme kleinerer Mengen, die zu verhaltnismaBig niedrigen 
Preisen an den Markt kamen. Anderseits waren die groBen 
Grubengesellschaften m it ihren Angeboten ebenfalls noch zu- 
riickhaltend; fiir groBe Mengen bester Qualitat wird die bisherige 
Preisforderung von 17% d je Einheit Mangan und Tonne frei 
Rheinkahn Rotterdam  bzw. Antwerpen noch aufrecht erhalten.

In  A b b r a n d e n  sind ebenfalls im Laufe des Berichtsmonats 
gróBere Kaufe zustande gekommen in der Preislage von 8,40 fl. 
je t  frei Ruhr, Basis 60% Fe und hochstens 0,4%  Cu, 5 % Nasse- 
Toleranz, wahrend fiir Montecantini-Abbrande, die jetzt auch in 
gróBeren Mengen auf den Markt kommen, 9,00 fl. je t  frei Ruhr, 
sonst bekannte Bedingungen, bezahlt wird. Durch diese Kaufe 
diirfte der restliche Bedarf der Werke fiir dieses Jahr gedeckt 
sein. In  F e in e r z e n  war das Angebot ebenfalls groB, doch be
stand dafiir weniger Kaufneigung bei den Werken infolge der 
billiger gewordenen Abbrande.

I n W a lz e n - ,  S c h w e iB - , P u d d e l-u n d  S ie m e n s - M a r t in -  
S c h la c k e n  ist gegeniiber dem Vormonat eine wesentliche Aen
derung nicht zu yerzeichnen.

Das K o h le n g e s c h a f t  hat sich giinstig entwiclcelt. In  F ett-  
koblen waren infolge des zustande gekommenen italienischen  
Abkommens alle Zechen gut beschaftigt; die bisher notleidenden 
Fettstiicke konnten nunmehr glatt abgesetzt werden, ebenso 
in Auswirkung hiervon auch die Fórderkohle und bestmelierte. 
In  kleinen Niissen und Kokskohlen war die Nachfrage derart
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D ie  P r e i s e n t w i c k l u n g  in  d e n  M o n a t e n  N o y e m b e r  u n d  D e z e m b e r  1 9 2 7  u n d  J a n u a r  192 8 ,

1927 1928 1927 1928

N ovem ber | Dezem ber J a n u a r N ovem ber D ezem ber J a n u a r

Kohlen und Koks: JUL je . | JUL je t JUL je  t JUL je t JUL je t JUL je  t

F lam m fórderkoh len  . . 14,39 1 14,39 14,39 S tahleisen , S iegerlander
85,— 85,— os

K o k sk o h len ........................ 15,97 15,97 15,97 Q u a lita t, ab  Siegen
H o ch o fen k o k s ................... 21,45 21,45 21,45 S iegerlander Z usatzeisen , ab
G ie B e re ik o k s ................... 22,45 22,45 22,45 Siegen:

96,— 96,— 96,
Erze: 98,— 98,— 98,

R o h sp a t (te l q uel), . . 14,70 14,70 14,70 g r a u ........................ 100,— 100,— 100,—
G erósteter S pateisen- K a lt erblasenes Z usatzeisen

s t e i n ................................. 20,— 20,— 20,— der kleinen  S iegerlander
M anganarm er oberhess. 

B rauneisenstein  ab
H iitten , ab  W erk:

105,— 105,— 105
107
109

—
G rube (G ru n d p re is  auf 107,— 

109,—
107,— 
109,—B asis 41 % M etali, g r a u ........................

1 5 %  S i0 2 u . 15% Spiegeleisen, ab  Siegen:
99,—

104,—
109,—

99,—
104,—
109,—

QQ

M anganhaltiger B rau n 
eisenstein  :

9,30 9,30 9,50 6—  8 % M angan . 
8— 1 0 %  „  . 

10— 12%

yy,
104,
109,

1. Sorte ab G rube . 12,30 12,30 12,50 T em perroheisen, g rau , groiies
93,50 93,502. S orte  ,,  ,, . . 10,80 10,80 11,00 F o rm at, ab W erk .

3. S orte  ,, . 7,30 7,30 7,50 GieBereiroheisen I I I ,  L uxem -
67,— 71,N dssauer R ote isenstein b u rg er Q ualit'at, ab  Sierck 67,—

(G rundpreis  au f Basis Ferrom angan  80 % , Staffel
von 42 % Fe u . 28 % 
S i0 2) ab G rube . . .

4 -  2,50 JU L, frei Em pfangs-
270— 280 2 7 0 - 2809,30 9,30 9,50 s t a t i o n ....................... 270— 28 0

L o th r . M inette, Basis 
3 2 %  F e  ab  G rube .

fr. F r. 
26 bis 28

fr. F r. 
26 bis 28

fr. F r. 
26 bis 27

F errosiliz ium  75 % 2) (b k a la  
7,—  JU L), frei V erbrauchs- 
s t a t i o n ................................... 390— 395 400—405 4 0 0 - 405

je nach Q ualita t — Skala 1,50 F r. F errosiliz ium  45 % 2) (S kala

B riey-M inette  (37 bis
6.—  fre i Y erbrauchs-

240—250 2 4 0 -2 5 0 2 4 0 --250
3 8 %  F e), B asis 35%  
F e  ab  G rube . . . . 33 bis 34 33 bis 34 34 bis 35 F errosiliz ium  1 0 % , ab  W erk 121,— 121,— 121,—

Skala 1,50 Fr. Yorgewalztes und gewalztes
B ilb ao -R u b io -E rze : Eisen:

Basis 50 %  F e  cif sh sh sh G rundpreise, sow eit n ic h t
R o tte rd am  . . . . 1 9 /-bis 19/6 19 /- bis 19/6 19 /- bis 19/6 an d e rs  b em erk t, in  Tho-

1.—12. 13.—31.B ilb a o -R o s tsp a t: m as-H andelsgu te
B asis 50 % F e  cif

17 /- bis 18/-
R ohblócke . . ^ ab  S chn itt- 97,50 97,50 97,50 100—»)

R o tte rd a m  . . . . 1 7 /-bis 18/- 1 7 /-bis 18/- Vorgew. B lócke 1 p u n k t 105,— 105 — 105 — 107,50®)
A lgier-E rze: K niippel . . . | D o rtm u n d 112,50 112,50 112.50 115,—=»)

B asis 50 % F e cif
18/- b is l8 /6

P la tin en  . . .  1 od. R u h ro rt 117,50 117,50 117,50 120,—3)
R o tte rd a m  . . . . 1 8 /-bis 18/6 1 8 /-bis 18/6 S tabe isen  . . 'j ab 134bzw .l28 4̂ 134 bzw.1284) 134 bzw.1284) 137 bzw.1334)

M arokko -R if-E rze :
B asis  60 % F e cif 

R o tte rd a m  . . . .
Form eisen  . . > O ber- 131 bzw.1254) 131 bzw.1254) 131 bzw.1254) 134 bzw.1304)

22/6 22/6 22/6 B andeisen  . . J hausen 154 154 154 158 bzw.1545)

Schw edische phosphor- K esselbleche S.-M. . ' 173,90 173,90 173,90 181,—«)
arm e E rze: Dsgl. 4,76 m m  u . dar-
B asis 60 % F e fob K r K r K r iiber, 34 bis 41 kg ab

N a r v ik ....................... 16,25 16,25 16,25 F estigke it, 25 % Essen
153 ,-« )I  a hochha ltige  M a n g a n - d d d D e h n u n g ................. 148,90 148,90 148,90

E rze m it e tw a 52 % Mn 18 18 171/2 B ehalterb leche . . . - 146 60 146,60 146,60 1 51— «) I
n o m i n e 1 1 M ittelb leche ^

Schrott, F rach tg ru n d lag e 3 b is u . 5 m m  1 ab 145-150 150-155 145-155 155 ,-6 )
E ssen :

Spane ............................
S tah lsc h ro tt . . . .

JUL
52,75
62,25

JUL
52,50
61,90

JUL x)
52,90
61,80

F einb leche > , 
1 b isu . 3 m m  I W erk 
u n te r  1 m m  J

160-165
167,50-172,50

165-170
172,50-177,50

165-
175-

-1 7 5
-1 8 0

Roheisen:
GieBereiroheisen Gezogener b la n k er H an- 1 vom  1. 8. 27 bis 18. 1. 28 ab 19. 1. !

\  ab  O ber- 86,50 86,50 86,50 d e lsd ra h t . . . . i 207,50 215,—
78,— 78,— 82,— Y erzink ter H a n d e lsd rah t >-£ 242,50 250,—
87,50 87,50 87,50 S chrauben- u. N ieten- (U

O u-arm es S tah le isen , ab d ra h t , S.-M. . . O 225,— 232.50
S ie g e n ............................ 85,— 85,— 85,— D ra h ts tif te  . . . . JDa 217,50 227,50

*) E rs te  H a ll te  J a n u a r . — 2) Bei Ferrosiliz ium  g iit der P re is  von  390 [400] M l (7 5 % ) bzw. 240 JLK  (4 5 % ) fiir  z w e i  oder m e h r e r e  
Ladungen , w ahrend sich  der P re is  von  395 [405] M l (7 5 % ) und  250M l (4 5 % ) au f e i n e  L adung  bez ieh t. —  3) P re ise  fiir L ieferungen iiber 200 t. 
Bei L ieferungen von  1 bi§ 100 t  erhoh t sich der P re is  um  2,—  M l, von  100 bis 200 t  um  1,—  M l. —  4) F rach tg rund lage  N eunk irchen-S aar. —  5) Fracht
grundlage H om burg-S aar. —  6) Ab 16. J a n u a r  1928. —  F iir  K esselbleche nach  d en  neuen Y orschriften  fiir L anddam pfkessel b e t ra g t d e r P re is  191,—  M l.

stark, daB die abgerufenen Mengen nicht voll abgeliefert werden 
konnten und Lieferungsriickstande zu yerzeichnen sind. Die 
noch yorhandenen geringen Lager konnten weiter yermindert 
oder geraumt werden. Notleidend sind zur Zeit nur die groben 
Gasniisse und Gasflammsttickkohlen, ebenso Briketts. Leider sind  
die Aussichten fiir besseren Absatz dieser Sorten noch recht gering.

K o k s  war sehr gesucht. Der Hochofenkoks wurde sowohl von  
inlandischen ais aueh von auslandischen Huttenwerken auBerst 
stark begehrt, und in Brechkoks herrschte infolge der einge- 
tretenen K alte eine gar nicht zu befriedigende Nachfrage. In  
beiden Sorten konnten die angeforderten Mengen nicht voll zur 
Ablieferung gelangen.

D ie Lage auf dem S e h r o t tm a r k t  ist unyerandert. Die 
W erke haben inzwischen ihren Bedarf fiir das erste Vierteljahr 1928 
durch Kaufyertrage eingedeckt. Eine Auswirkung der Eisenpreis- 
erhohung auf dem Sehrottmarkt ist nicht eingetreten, ist aueh 
wohl nicht zu erwarten.

D ie Gefahr, daB es zur Verwirklichung des Stillegungs- 
antrages kommen wiirde, hatte im  Monat Dezember einen groBen 
Teil der R o h e is e n v e r b r a u c h e r  zu starken Bevorratungen ver- 
anlaBt. Infolgedessen brachte der Monat Januar einen merklichen 
R iickgang in den Abrufen yon  H am atit und GieBereiroheisen. 
Der Stahleisenabsatz hielt sich jedoch auf der Hohe des Yormonats.

D ie Lage auf den A u s la n d s m a r k t e n  hat keine Belebung 
erfahren. D ie Zuriickhaltung der Kaufer setzte erneut ein, und 
das Auslandsgesehaft war wieder sehr ruhig. D ie Preise sind im 
allgemeinen fest geblieben und n icht w eiter zuriiokgegangen.

Das H a lb z e u g g e sc h a ft  m it den inlandischen Abnehmern 
hielt sich auf der iiblichen H ohe. Im  Auslande trat in  der zweiten 
M onatshalfte ein starker Bedarf hervor, und die Preise konnten 
etw as erhoht werden.

In  F o r m e is e n  lieB die Neigung zur Tatigung neuer Ab- 
schliisse nach, nachdem sich der H andel im  Dezember zu den 
alten Preisen reichlich versorgt hat. D ie Abrufe gehen gut ein. 
Im Auslandsgesehaft ist nach langerer Stockung eine Besserung 
eingetreten, und die Preise wurden infolgedessen etwas fester.

In  s c h w e r e n  O b e r b a u s t o f f e n  halten die Reichsbahnen 
nach wie yor m it ihren Abrufen zuruck, so daB die Beschaftigung 
in  schweren Profilen nicht ausreichend ist trotz mehrerer groBerer 
Auslandsauftrage. In  leiehten Oberbaustoffen sind groBere Auftrage 
hereingekommen, dereń Abrufe in der nachsten Zeit beyorstehen.

Auf dem S t a b e i s e n m a r k t  wurde m it R iicksicht auf die 
starken Kaufe des Vorm onats im laufenden M onat entsprechend 
weniger gekauft, die Spezifikationen dagegen gingen gut ein. Das 
A uslandsgesehaft, das zu Beginn des Monats ruhig war, wurde —
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• e rw arte t —  gegen Mitte Januar wieder lebhafter. D ie im  
Tanuar fiir die Ausfuhr zur Verfugung stehende Menge Stabeisen  
kónnte mit Leichtigkeit abgesetzt werden. Die Preise haben sich

bef6Nachdem im Dezember sowohl die AbschluBtatigkeit ais 
uch die Abrufe in B a n d e is e n  weit iiber den ublichen Rahmen 

hinausgegangen waren, wurde das Geschaft im  Januar wieder 
ruhig und bewegte sich in normalen Bahnen. D ie Nachfrage aus 
dem Ausland war in den letzten W ochen sehr stark, was nicht 
ohne EinfluB auf die weitere Entwicklung der Preisfrage ge-

bl'ebpgr1SBeschaftigungsgrad in r o l le n d e m  E is e n b a h n z e u g  
hielt sich annahernd auf der Hóhe des Vormonats, wahrend der 
Eingang an neuen Auftragen nicht sehr befriedigte, was auf die 
von°der Deutschen Reichseisenbahn yorgenommene Einschran- 
kung der Beschaffungen sowie auf den Mangel an belangreichen 
Bestellungen des Auslandes zuriickzufiihren ist. D ie Anforde- 
rungen von Materiał zu Instandsetzungszwecken fiir die Klein- 
und S traB en b ah n y erw a ltu n g en  entsprachen im allgemeinen dem 
bisherigen Durchschnitt.

Auf dem G r o b b le c h m a r k t  war der Eingang an Auftragen  
aus dem In la n d  befriedigend. Auch die Abrufe auf getatigte  
Abschliisse gingen regelmaBig ein. Aus dem A u s la n d  wurden 
einioe gróBere Auftrage in Schiffbaumaterial erteilt. Die Werke 
sind weiterhin gut beschaftigt.

In M it te lb le c h e n  waren Nachfrage und AbschluBtatigkeit 
im In lan d e geringer ais im Dezember. Der Eingang von Aus- 
fiihrungsauftragen brachte aber hinreichende Beschaftigung. Die 
Erkenntnis, daB die Preise der letzten Zeit dringend eine Auf- 
besserung erheischen, hat zur Preisforderung von 155 J łJ i  Grund- 
preis Frachtgrundlage Essen bzw. Dillingen gefuhrt. Der A u s-  
landsm arkt bot bei den immer noch sehr niedrigen Preisen im  
allgemeinen kein Betatigungsfeld.

Der F e in b le c h m a r k t  gestaltete sich im Monat Januar 
besonders lebhaft. Auf Grund des yorherrschenden Bedarfs 
konnten nennenswerte Abschliisse getatigt werden. Insbesondere 
trat der Handel in Ansehung der zu erwartenden Eisenpreis- 
erhóhung mit starkeren K aufen hervor. Der Auftragsbestand in 
Sch w arzb leeh en  erfuhr daher eine betrachtliche Steigerung, 
so daB die Werke fiir fast drei Monate ausverkauft sind. D ie vor- 
liegenden Spezifikationen diirften volle Betriebsausnutzung bis 
Ende Februar gewahrleisten. Ais Folgę der gesteigerten N ach
frage kónnte auch eine geringfiigige Besserung der Preise er- 
reicht werden, doch bieten diese in ihrer augenblicklichen Hohe 
immer noch nicht den zu erstrebenden befriedigenden Ausgleich  
zu den Selbstkosten.

In Q u a lita t sb le c h e n  war die Marktlage weiterhin giinstig. 
Die yerkauften Mengen sichern ausreichende Beschaftigung fiir 
vier Monate.

Auch in y e r z in k te n  B le c h e n  sind im Berichtsmonat A uf
trage und Abrufe in befriedigendem Um fange eingegangen. Yon 
wesentlicher Bedeutung fiir die fernere Gestaltung dieses Marktes 
ist der neu herbeigefiihrte ZusammenschluB der Werke im  Ver- 
zinkerei-Verband, wodurch die bisherigen unerquicklichen Ver- 
haltnisse der gegenseitigen Preisunterbietungen beseitigt sind 
und somit erhofft werden kann, daB sowohl im Hinblick auf eine 
stetige Beschaftigung ais auch in preislicher Beziehung eine 
Besserung der Dinge eintreten wird.

Das Inlandsgeschaft war in schmiedeisernen H a n d e ls -  und 
Q u a lita tsró h ren  recht lebhaft, weil wohl auch fiir Róhren 
eine Preiserhóhung erwartet wurde. In  Stahlmuffenrohren da
gegen war der Auftragseingang entsprechend der Jahreszeit 
gering. Auf dem Auslandsmarkt hat sich die Lage gegeniiber den 
Vormonaten wenig yerandert. Der amerikanische und englische 
Wettbewerb macht sich nach wie vor uberall stark bemerkbar. 
Aus Uebersee konnten einige belangreiche Auftrage an Bohr- 
rohren, wenn auch nur unter preislichen Opfern, hereingenommen 
werden. Im ubrigen war das Geschaft yerhaltnismaBig still.

Die Geschaftslage in g u B e is e r n e n  R ó h r e n  hat sich gegen  
den Vormonat nicht yerandert.

In G u B e r z e u g n is se n  brachte der abgelaufene Monat im  
Inland eine kleine Belebung in der Nachfrage, wahrend das 
Ausland hinsichtlich des Auftragseinganges und der Preise 
auBerordentlich yiel zu wiinschen iibrig lieB.

In D ra h t und D r a h t e r z e u g n is s e n  war das Inlands- 
geschaft nach wie yor zufriedenstellend. Am 19. Januar wurden 
infolge der erhóhten Rohmaterialpreise und der erhóhten Ge- 
stehungskosten der Preis fiir blanken und yerzinkten Draht um
0,75 JłJ[ je 100 kg, fiir Stacheldraht, Federn, D rahtstifte um  
1 JtM, je 100 kg erhóht. Im  A u sfu h rg esch a ft war der Auftrags
eingang bei einer geringen Preiserhóhung nicht ganz so lebhaft 
wie im yergangenen Monat.

II . M ITTELDEUTSCH LAN D. ■—  Im  m itteldeutschen  
B r a u n k o h le n b e r g b a u  betrug die Rohkohlenfórderung im  
Monat Dezember 9 669 854 (Yormonat 9 337 751) t, die Brikett- 
herstellung 2 230 094 (2 176 995) t. Gegeniiber dem Vormonat 
machte sich m ithin eine Steigerung geltend von  3,6 % bei Roh- 
kohle und 2,4 % bei Briketts. D ie arbeitstagliche Leistung betrug 
im Berichtsmonat 371 917 t  Rohkohle (Yormonat: 373 510 t) und 
85 773 t  Briketts (87 080 t). Auf die arbeitstagliche Leistung  
bezogen, m achte sich m ithin ein Ruckgang von 0,4 % bei R oh
kohle und 1,5 % bei Briketts geltend.

Der langandauernde auBergewóhnlieh harte Frost im D e
zember, der bis zu den Festtagen in nahezu unyerminderter Starkę 
anhielt, hatte eine besonders starkę Nachfrage nach Brennstoffen  
zur Folgę. Auf der anderen Seite behinderte er aber den Braun
kohlenbergbau beim Abraum, bei der Forderung und bei der 
Verarbeitung der Kohle im NaBdienst der Brikettfabrik. Es  
waren deshalb fast allenthalben teilweise empfindliche Betriebs- 
stórungen zu yerzeichnen, so daB stellenweise den Anforderungen 
nicht in dem erforderlichen Um fang entsprochen werden kónnte. 
Mit dem Umschlag der W itterung griffen wieder normale Ver- 
haltnisse Platz.

Die W a g e n g e s te l lu n g  entsprach im allgemeinen den An
forderungen.

Der Zu- und Abgang von A r b e i t s k r a f t e n  hielt sich in den 
ublichen Grenzen. In  einigen Betrieben war es nicht zu umgehen, 
Entlassungen in den Abraumbetrieben yorzunehmen, die infolge 
des starken Frostes erheblich und zum Teil ganzlich stillgelegt 
werden muBten.

Von den im Laufe des Monats in M itteldeutschland ausge- 
brochenen Arbeitszeit- und Lohnkampfen ist auch ein Teil der 
H iittenwerke betroffen. D ie Auswirkungen lassen sich noch nicht 
iibersehen.

Auf dem R o h s t o f fm a r k t  hat sich die allgemeine Wirt- 
schaftslage gegeniiber Dezember nicht wesentlich yerandert.

Am S c h r o t tm a r k t  yersuchten einige Handlerfirmen, durch 
Zuriickhalten ihrer Mengen hohere Preise zu erzielen. Diese Be- 
strebungen waren erfolglos, weil der Bedarf der W erke wegen der 
Auseinandersetzungen m it der Arbeiterschaft im  Laufe des 
Monats immer geringer wurde. D ie Preise fiir G u B b ru ch  gingen  
etwas zuriick, besonders fiir hochwertigen MaschinenguBbruch, 
wahrend die unteren Sorten zunachst weniger betroffen wurden. 
Fiir OfenguBbrueh wird zur Zeit ein Preis von etwa 63 bis 65 J tJ l 
e t  frei sachsischem W erk gefordert. Der Preis fiir F e r r o m a n g a n  

blieb unyerandert. Fiir hochwertiges F e r r o s i l iz iu m  trat eine 
Preissteigerung um 10 J łJ l  je t  ein, so daB 75prozentiges Materiał 
bei Ladungsbezug jetzt 405 J U l  je t  frei Empfangswerk kostet. 
Fiir lOprozentiges Ferrosilizium anderte sich der Preis nicht. Der 
Preis fiir Gaskoks wurde weiter erhóht. Fiir K a lk ,  S in te r -  
d o lo m it  und S in te r m a g n e s i t  waren Preisyeranderungen nicht 
zu yerzeichnen. Auch die M eta llp re ise  erfuhren keine wesent- 
lichen Veranderungen. Fiir einige B e t r i e b s s t o f f e ,  z. B . Draht- 
seile, einige elektrische Materialien und Treibnem en zogen die 
Preise etwas an.

In  Erwartung der angekiindigten und am 12. Januar ver- 
wirklichten Preiserhóhung fiir W alzeisen gestaltete sich das Ge
schaft in S t a b e i s e n ,  F o r m e is e n  und B le c h e n  zu Anfang des 
Monats recht lebhaft. D ie rege Nachfrage hielt auch nach der 
Durchfiihrung der Preiserhóhung bis zum SchluB der Berichtszeit an. 
R ó h r e n la g e n  dagegen wahrend der ganzen Berichtszeit sehr still.

Der Markt fiir G ie B e r e ie r z e u g n is s e  war im allgemeinen  
der Jahreszeit entsprechend auf der ganzen Linie ruhiger. Doch  
kann der Auftragseingang immer noch ais zufriedenstellend be- 
zeichnet werden.

Die T e m p e r g ie B e r e ie n  waren in  Anbetracht der Jahreszeit 
zufriedenstellend beschaftigt. D ie Inlandspreise befestigten sich, 
die Auslandspreise blieben aber nach wie yor unbefriedigend.

In  g u B e is e r n e n  R ó h r e n  und F o r m s t i ic k e n  diirfte bei 
E intritt milderer W itterung m it einer gewissen Belebung des jetzt  
ruhigen Geschaftes zu rechnen sein.

Fiir S ta h lg u B  waren Nachfrage und Auftragseingang etwas 
schwacher.

Auf dem Markt fiir G r u b e n w a g e n r a d e r  und R a d s a t z e  
war eine leichte Belebung zu yerzeichnen. D ie Zuruckhaltung der 
Reiehsbahn hat sich auch auf das Radsatzgeschaft ausgewirkt. 
Die Beschaftigung der W erke war dementsprechend zuriiek- 
gegangen und nicht mehr ausreichend.

In  S c h m ie d e s t i ic k e n  war die Marktlage unyerandert.
Im  E is e n b a u  erfuhr die Nachfrage eine leichte Belebung, 

jedoch war der Eingang an Auftragen wesentlich zuriickgegangen. 
D ie K undschaft yerhielt sich zuriickhaltend.

Auch im M a s e h in e n b a u  lieBen die Nachfrage und der 
Auftragseingang wesentlich nach.
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Linke-Hofmann-Werke, Aktiengesellschaft, Berlin. —  In der
Bilanz iiber das Geschaftsjahr 1926/27 erseheint die Abtrennung 
der ehemaligen Lauchhammerwerke von der Gesellschaft, die im  
letzten  Geschaftsbericht eingehend erórtert wurde, durchgefiihrt. 
D en W aggonf abriken Breslau und K oln sind nach vielen Jahren 
zum ersten Małe gróBere Auftrage der Reichsbahn erteilt worden. 
Die Breslauer W aggonfabrik erhielt einen groBeren Auftrag auf 
Schlafwagen fur die Mitropa. Das Werk K oln fiihrte gemeinsam  
m it der W aggonfabrik Brand einen groBeren Reparationsauftrag 
aus. D as Kolner Werk war ferner m it Lieferungen fiir yerschie
dene StraBenbahnverwaltungen, das Brander Werk m it Puffer- 
lieferungen fiir die Reichsbahn beschaftigt. D ie Lokomotiyfabrik 
Breslau war ungeniigend beschaftigt.

Befriedigender gestaltete sich das Geschaft auf dem Gebiet des 
Maschinenbaues, insbesondere auf dem Gebiet der Dieselmotoren. 
Neben der Ausfuhrung einer Reihe von Kesselanlagen iiblicher 
Bauart wurde ein Spezialkohlenstaubkessel weiter entwickelt.

Besondere Beachtung schenkte das Breslauer W erk der Her
stellung von QualitatsguB; auBer schwierigen Maschinenteilen 
in PerlitguB kamen auch groBe Mengen von Papiermaschinen- 
Trockenzylindern fiir das Fiillnerwerk zur Ablieferung. In  einer 
neu eingerichteten GroBdreherei und -schleiferei werden die 
Zylinder versandfertig bearbeitet. R echt befriedigend waren 
U m satz und Geschaftslage im  Fiillnerwerk, das im abgelaufenen

Geschaftsjahr 17 volIstandige Papiermaschinen bis zu 5 m Breite 
fiir das In- und Ausland ablieferte. D as Archimedeswerk war ent- 
sprechend der allgemeinen Marktlage in den letzten  M onaten des 
Berichtsjahres voll beschaftigt.

W egen der auBerordentlichen Verzógerung der Reichsbahn- 
wagenlieferungen betragt der Gesam t-Jahresum satz, ohne die 
Lieferung des Brander W erkes und ohne die Lieferungen zwischen 
den W erken selbst, nur 34 133 593 JIM, w ovon auf das letzte Vier- 
teljahr 14 180 702 JU l entfallen. B eschaftigt wurden am Anfang 
des Berichtsjahres 4538 Arbeiter und 812 Angestellte, am Ende 
desselben 7615 Arbeiter und 902 Angestellte. Der Auftragshestand 
betrug am Ende des Berichtsjahres 44 223 138 JIM; davon ent
fallen auf das Ausland 6 434 403 JIM. Im  Laufe des Geschafts- 
jahres wurde das in den oberschlesischen Interessenkreis gehorige 
W erk K ónigshuld an die Vereinigten Oberschlesischen Hiitten- 
werke, A ktiengesellschaft, abgegeben.

D ie Gewinn- und Verlustrechnung w eist einschlieBlich 
115 878,66 JlJl Vortrag einen R o h g e w in n  von  5343109,64 JlJl 
aus. N ach Abzug von 1366 555,55 JłM  Steuern und óffentlichen 
Abgaben, 1543 399,54 JłJH gesetzlichen und freiwilligen Wohl- 
fahrtslasten, 1372 211,44 JU l Zinsen und Versicherungen und 
895176,09 JłJH Abschreibungen verbleibt ein R e in g e w in n  
von 165767,02 JłJH, der auf neue R echnung yorgetragen 
werden soli.

V ereins-N achrichten.
Y e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e .

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Arnolds, Wilhelm, Zivilingenieur, Dusseldorf, Bristolhaus, Zim- 

mer 317 — 321.
Balster, H einz, ®tpl.«Qng., Stahlwerke Eicken & Co., H agen i. W ., 

Buscheystr. 38.
Behr, Anton, Ingenieur der A.-G . fiir K ohleyerwertung, Essen- 

Bredeney, Am R uhrstein 30.
Clement, Rudolf, ®ipt.*Sng., Yulcan-Feuerung-A.-G., Koln, Haus 

Baums, Am H of 20— 22.
Cramer, Hans, $t>3jttg., W alzwerkschef der Deutschen Edelstahlw., 

A.-G ., Krefelder Stahlwerk, Krefeld, Gladbacher Str. lc .
Ebeling, Oustav, Betriebschef der Yerein. Stahlw., A.-G ., Char- 

lottenhiitte, Niederschelden a. d. Sieg.
Oenwo, Rudolf, Direktor des Stahlw. Erkrath, A.-G., Erkrath, 

Kreis Dusseldorf.
Hoeller, Wilhelm, Oberingenieur, Jameshedpur (Singhbum- 

D istrict), Brit.-Indien, Asien, Nr. 2 Bagm ati Road.
Hoffschmidt, Clemens, ^ ip l^ T tg ., Bom bay (Brit.-Indien), Asien, 

P. O. B. 608.
Hougardy, Hans, ®i£l.=Qttg., Deutsche Edelstahlwerke, A.-G ., 

Forsch.-Anstalt, Bochum, O tto-Str. 7.
Jicin sky, Jaroslav, ®ipl.*gng., Trinec c. p. 471 (C. S. R .).
Knaebel, Friedrich, Betriebsleiter d. Fa. Kronprinz, A.-G. fiir 

M etallind., Solingen, Mangenberger Str. 37.
Koener, M athias, $tt>I.=3ttg., Direktor der Yerein. H iittenw . Bur- 

bach-Eich-Dudelingen, A.-G., Esch a. d. Alz. (Luxbg.), Luxem- 
burger Str- 68.

Korbacher,Leonhard, Ingenieur, Ing.-Buro, Karlsruhe, Friedenstr.12.
K rausz, Alexander, Stpl.^Ttg., Krompachy X X ., C. S. R .
Lehmann, Otto-Heinz, 2)r.»Qng., Radreifenwalzwerk d. Fa. Fried. 

Krupp, A.-G., Essen, Huyssensallee 65.
Niebuhr, Franz, Betriebsdirektor, SchloB Kapsdorf, Kreis Trebnitz, 

P ost Hunern.
Passm ann, Theodor, $ipt.*3ng., Leiter der W armest. der Rhei- 

nisch-W estf. Kalkw., Honnetal, Post Lendringsen, Kreis Iserlohn.
Peter sen, K arl, Direktor, Carlshiitte, A.-G ., Gleiwitz, O.-S., 

Kreidelstr. 10.
Prahl, H ans Oeorg, Direktor des Stahlw. Hones, G. m. b. H ., 

Dusseldorf, Jagerhofstr. 31.
Schenck, Hermann, $r.=$Tig., Vers.-A nstalt d. Fa. Fried. Krupp, 

A .-G ., Essen, Juliensir. 8.
Sommer, Friedrich, $ t> 8 n g ., Ing. d. Fa. Carl Still, Recklinghausen

i. W ., Hohenzollernstr. 31.
Stockmeyer, F . W., SlipL^tig., Fa. Robert Bosch, A .-G ., Stuttgart, 

Dannecker Str. 28.
Stotz, Rudolf, ®t.»3ng., berat. Ingenieur fiir das GieBereiwesen, 

Lohausen, Kreis Dusseldorf, Am Vogelsang 7.
Visconti, Guido, Riesa-Gróba, Lauchhammer Str. 24.
Weitzmann, Johannes, $i:pl.=$ng., Berlin SW  61, Baerwaldstr. 9.
Weiftweiler, K urt, Ing. der Klockner-W erke, A.-G.,

Abt. Hasper Eisen- u. Stahlwerk, Haspe i. W ., Bachstr. 25.
Weyel, Arthur, ®r.=Qtig., Mannesmannr.-Werke, A bt. Grillo Funke, 

Gelsenkirchen, Essener Str. 29.

Witscher, A dolf, $ił>I.*Qng., R eichspatentam t, Berlin-Schóneberg, 
Grunewaldstr. 58.

[N e u e  M it g l ie d e r .

Babin, Herbert, $Łpt.*3ng., A ssistent der V ers.-A nstalt des Stahlw.
Becker, A.-G ., Krefeld, Oberstr. 67.

Badlam, Stephen, Consulting Engineer, Carnegie, Pa., U. S. A., 
R osslyn Farms, Edgecliff R oad 37.

Bienias, Anton, $r.=Qtig., Berlin-Panków, Nordbahnstr. 9. 
Eckert, Carl F r., $ipl.=3ng., Saarbrucken 2, Sofienstr. 4.
Fiene, Fritz, ®i|)l.»Qtig., Yerein. Stahlw ., A .-G ., Stahl- u. Walzw.

Thyssen, Miilheim a. d. Ruhr, Hindenburgstr. 70. 
Fliegenschmidt, Hans, ®l.*Qng., W alzwerksing. der Mannesmannr.- 

W erke, Abt. R ath, Dusseldorf-Rath, M unster Str. 527. 
Flottmann, Heinrich, $t.=Qng. ©. I)., Generaldirektor d. Fa. Flott- 

mann, A .-G ., in Herne, W iesbaden, Leberberg 12— 14.
Fusban, Herbert A ., Berlin-W ilmersdorf, Emser Str. 3.
Ganster, Franz, 2>ipI.=Qng., Klockner-W erke, A.-G ., Abt. Hasper 

Eisen- u. Stahlwerk, Haspe i. W ., Lindenstr. 10.
Hanusch, Alfons, H iitteningenieur, A.-G. vorm. Skodawerke, 

Pilsen (C. S. R .), H alkova 46.
H appe, Otto, Betriebsleiter der Dolom itwerke, G. m. b. H., Abt.

H alden, Oestrich, P ost Letm athe i. W ., H ellwegstr. 18.
Heifer, Rudolf, Ingenieur d. Fa. Fried. Krupp, Grusonwerk, A.-G., 

M agdeburg-Buckau, Gartnerstr. 11.
Jung, jr., Eberhard, 2)ipl.=Qttg., A ssistent am Eisenhiittenm. 

Inst. der PreuB. Bergakademie, Clausthal-Zellerfeld 1, Gos- 
larsche Str. 42.

von Kónigslów, Burghard, $tpI.=Qttg., Mannesmannr.-Werke, Abt.
Schulz K naudt, H uckingen a. Rhein.

Lóhr, Werner, 3)ipl.»^ng., Ilseder H iitte , GroB-Ilsede.
M aaz, Paul, Oberingenieur der Verein. Stahlw ., A .-G., H iitte 

Ruhrort-Meiderich, Duisburg-Ruhrort, Kaiserstr. 74.
Molz, Josef, $Łf>I.»Qng., Oberhausen i. R heinl., Breite Str. 18. 
Neuschaefer, Carl, H iittendirektor, Hessen-Nassauiseher Hiitten- 

yerein, G. m. b. H ., Breidenbach, Kreis Biedenkopf.
Ohara, H isayuki, Ingenieur der Kaiserl. Stahlwerke, Yawata 

(Moji), Japan.
Pickartz, Leo, Ingenieur bei der Betriebswirtschaftsst. der Klock- 

ner-Werke, A .-G ., A bt. Hasper Eisen- u. Stahlwerk, Haspe
i. W ., Voerder Str. 71.

Schafer, Ernst, A ssistent der Vers.-A nstalt des Stahlw.
Becker, A .-G ., W illich, Kreis Krefeld.

Schulte, Eugen, Direktor der Stahlwerke Eicken & Co., Hagen i. W. 
Seidel, Werner, ®ipl.=^ng., D eutsche Edelstahlwerke, A.-G., Bo- 

chumer Stahlind., Bochum , Yidumestr. 7.
Wasmuht, Roland, $ipl.=^Tig., A ssistent am Eisenhiittenm . Inst. 

der Techn. H ochschule, Aachen, N izzaallee 85.
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