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( Temperaturverlavf beim Ablcuhlen von H ohlzylindem . D ie E xponenłialgleichung der Warmeleitung. Ló*ung dieser 
Gleichung. D ie Inlegralgleichung der Tangentialspannung ron Lorenz. Lósung dieser Gleichung. Ergebnisse.)

In einer fruheren Arbeit1) hatte es der Yerfasser unter- 
nommen, die beim Abkuhlen groBer Gusse bzw. beim 

Yersrflten groBer Schmiedestucke in Form von Vo]lzvlindem 
auftretenden Spannungen einer Berechnung zugangig zu 
machen. Im folgenden werde der Yersuch einer derartigen 
Warmespannungsberechnung auch auf hohlgebohrte Zylin
der ausgedehnt.

Um die Spannungen berechnen zu konnen, muB, wie 
im fruheren Falle, erst die Temperaturverteilung langs 
eines Halbmessers bekannt sein. Die Warmeableitung 
erfolgt sowohl nach auBen ais auch nach innen in die 
Innenbohrung. Da sich in letzterer die Warme stauen 
wird, geht die Abkiihlung in den nach auBen zu gelagerten 
Schichten rascher vor sich ais in den inneren Schichten. 
Es sei nun die Temperatur der Rekaleszenz TPl. Da lang- 
same Abkiihlung vorausgesetzt wird, werden die Ober- 
flachenschichten die Rekaleszenz bereits durchschritten 
haben, wenn die Mittelzone der Wandung dieselbe bei der 
Temperatur TE durchmacht. Die hierbei bestehende Tem- 
peratmrerteilung soli beibehalten bleiben, bis die AuBen- 
sehiehten die Temperatur der Umgebung haben. Die Innen- 
sehichten haben dann noch eine entsprechend hóhere 
Temperatur, und irgendwo im Innern der Zylinderwand 
liegt der Hochstwert der Temperaturkurve. Spannungen 
entstehen, wenn sich die Zylinderwand unter diese kritische 
Kum abkuhlt. Hat der ganze Zylinder die Temperatur 
der Umgebung angenommen, so sind die Spannungen am 
gróBten; auBen und innen an der Hohlbohrung haben sich 
Druckspannungen ausgebildet, die auBen starker sind ais 
innen, und im Innern der Wand Zugspannungen. Der 
Hochstwert dieser Zugspannungen wird der Innenbohrung 
naher liegen ais der AuBenoberflache, da, wie oben bereits 
ausgefiihrt, der WarmeabfluB nach auBen zu starker ist ais 
nach innen.

Bevor auf die Berechnung der Spannungen eingegangen 
wird. sei die Temperaturverteilung langs eines Halb- 
messers der Zylinderwand naher betrachtet. Die Warme
ableitung erfolgt nach auBen und nach innen zu nach 
einem logarithmischen Gesetz. Abb. 1 zeigt den ange- 
nommenen Temperaturyerlauf. Die Kurve A B C  ent- 
spricht der Warmeableitung nach innen und die Kurve 
D B E' der nach auBen. Die y-Achse sowie die x-Achse sind 
hierbei senkrecht zur Zvlinderachse gedac-ht. Der Kurve

29 r n i . , .
') St. n. E . 47 (1927) S. 1323/7.

ABC entspricht der Ausdruck x =  a e—by, wahrend die 
Kurve D' B E' nicht unmittelbar von innen nach auBen 
gezahlt werden kann, sondern umgekehrt nach Verlegung 
der y-Achse von O nach O', wobei sie alsdann durch die 
Gleichung x' =  — a e—by wiedergegeben wird. In der 
ersten Gleichung werden durch x die Halbmesser des Zylin- 
ders wiedergegeben, wobei dessen auBerer Halbmesser gleich 
rx sei und der Halbmesser der Innenbohrung gleich r2. 
y stellt die entsprechenden Temperaturen dar. In der 
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zweiten Gleichung ist x/ =  x — r2— r2. Um mit diesen 
Gleichungen rechnen zu konnen, mussen die GroBen a 
und b bestimmt werden. Dies laBt sich wie folgt ausfuhren:

Die Gleichung x =  a e—by kann geschrieben werden: 
ln x =  ln a — by ln e =  ln a — by 

und by =  ln a — ln x.
Hieraus folgt

ln  a ln  x
^  =  “ b b

Es sei nun eine Temperatur Tx gegeben bei einem Halb
messer rx und eine weitere Temperatur T2 bei einem Halb
messer r2.
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Es ist dann:
m ln a ln r, ,
T i =  _ -----------------u nd

ln a __ ln rż
J- 9. i 1. *

Hieraus ergibt sich:

b  =
ln r, ln Tj

T x -  T 2
Eine beliebige Temperatur T, entsprechend einem Halb- 
messer r, berechnet sich dann nach folgendem Ausdruck:

T =  :
T j —  T 2 ln r +

T„ ln rx —  T x ln r2

" ln  rx —  ln r2 *“  * ln  Tj —  ln r2

oder allgemein ist: T =  p ln r +  q.
Mit Hilfe dieser Gleichung kann bei angenommenem 

Tx und T2 die Temperaturkurve A B C  berechnet werden. 
Um die Temperaturkurve D' B C  festzulegen, ist zu bertick- 
sichtigen, da8 hier samtliche Zeichen umgekehrt zu nehmen 
sind; insbesondere erfolgt die Zahlung der Halbmesser von 
rechts nach links. Dies werde des naheren an einem 
Beispiel gezeigt.

Es sei ein Zylinder aus Chrom-Nickel-Stahl mit einem 
Durchmesser von 1 m gegeben und einer Innenbohrung 
von 10 cm. Der Rekaleszenzpunkt liege bei 620°. Die 
Temperatur der Wandung der Innenbohrung betrage 320 °; 
die der AuBenwand 120°.

Berechnung der Kurve ABC:
T x =  620° rŁ =  50 cm
T 2 =  320° r2 =  5 cm.

Hieraus folgt bei
r =  5 10 20 30 40 50 cm

T =  320 410 503 565 595 620°

Berechnung der Kurve D'BE':
T' —. 620° r'j =  —  50 cm entsprechend r2 =  5 cm 
T'2 =  120° r'

Hiernach wird bei

entsprechend
r

T

— 5
50

120

— 15 — 25 — 35 — 50 cm
40 30 20 5 cm

356 470 542 620 0

ergeben sich ahnlich dem Temperaturverlauf durch Ueber- 
einanderlagern der beiden Spannungskurven. Nach Lorenz 
werden die Tangentialspannungen angegeben durch folgende 
Gleichung:

' ( _ L _  f  T r dr
2 _  r22 \r !2 r22 /

m Tp
a — --------• n • h,

W  m —  1

+ T r dr + T r dr) — T

Die Formel ist ahnlich erhalten worden wie die ent- 
sprechende Formel der ersten Arbeit.

Nach Lorenz ist dann:

T r dr =

wobei

2

P =

q =

p (ln r — y2) +  q 

Tj —  T

+  c ,

und
ln rt —  ln r 

T 2 ln  rt —  ln r2 ist.
ln rj —  ln r2

Lorenz entwickelt hieraus nur die Formeln fur die Span- 
nungen auBen und innen. die nach E n sslin 4) lauten:

w  (i) m
■ n • E (T x -  T ,)  

2
2 r ,2

ln *1 —  ln r ,/

m  TTInnen: % (s) =  ’ n ‘ ^
(Tt -  Tą) 

2
2 rŁ2 

2 ____ r  2 ln  rx —  ln r

Im vorliegenden Falle wird jedoch die vóllig ausgefiihrte 
Formel benotigt, um die ganzen Spannungen nach einem 
Halbmesser des Zylinders hin feststellen zu konnen.

Dieselbe ergibt sich nach Auswertung der Integrale in 
der Hauptformel von Lorenz zu:

m n -E  (Tj —  T 2)
=  ( m  —  1 )  ‘  ~ 2 ln Tj —  ln  r2

Aus der Ueberlagerung dieser beiden Kurven entsteht dann 
der Kurvenzug CFE', der einer unsymmetrischen Ketten- 
linie entspricht. von der, wie oben bereits ausgefiihrt, an- 
genommen wird, daB sie aueh ihre Form beibehalt, bis die 
Temperatur der AuBenschichten von 120° weiter auf die 
Temperatur der Umgebung gesunken ist, so daB der Kurven- 
zug Cj F! E'x entsteht. Die Spannungen setzen nun ein, 
wenn die Temperatur des Zylinders nach innen zu unter 
diese Linie fallt. In der fruheren Arbeit ist gezeigt worden, 
daB die Spannungen, die bei volligem Abkuhlen bestehen, 
gleich sind den Spannungen, welche sich ausbilden wurden, 
wenn der Zylinder nach dem Spiegelbild dieser Temperatur- 
kurve von Zimmertemperatur weiter abkuhlte.

Die Temperaturspannungen in Hohlzylindern sind nun 
bereits von Lorenz2) und Leon8) berechnet worden, von 
ersterem unter der Annahme eines logarithmischen Tempe- 
raturverlaufs und von letzterem unter Annahme sowohl 
eines linearen wie eines logarithmischen. Der Berechnungs- 
gang im vorliegenden Falle ist nun der, daB nach Lorenz 
die 'spannungen berechnet werden, einmal von innen nach 
auBen und das zweite Mai umgekehrt. Die Endspannungen

2) Z. V . d. I . 51 (1907) S. 743/7.
3) Z. V. d. I. 51 (1907) S. 1315; vgl. aueh F o p p l:  Vor- 

lesungen iiber technische Mechanik, Bd. 5 (Leipzig: B. G. Teubner 
1907) S. 240/5.

rx2 ln r j—  r22 ln r2
r ,2 —  r.

+

r 2 r22 ln —  
r2

r2 (rx2 —  r 22)
-ln r

Wird in dieser Formel r =  rx und r =  r2 gesetzt, so 
ergeben sich die obigen beiden zusammengezogenen 
Gleichungen fur AuBen- und Innenspannung. Im vorliegen- 
den Falle hat die Formel n egatives Vorzeichen, da es sich 
um ein Zusammenziehen handelt.

Werden nun die Spannungen fur den angenommenen 
Hohlzylinder aus Chrom-Nickel-Stahl nach dieser un- 
gekiirzten Formel unter Beriicksichtigung des negativen 
Vorzeichens berechnet, so ergeben sich die Werte der Zahlen
tafel 1. Die graphische Darstellung ist aus Abb. 2 zu er- 
sehen; die dick ausgezogene Linie stellt die Spannungsver- 
teilung dar, wie sie sich durch Uebereinanderlagern der 
beiden Einzelspannungskurven ergibt. Ais Hochstwert tritt 
bei r ^  25 cm eine Zugspannung von 18 bis 19 kg/mm2 auf.

In der friiheren Arbeit wurde fiir den Vollzylinder die 
Formel erhalten:

Zj =  — — E n  T
m —  1

D i
m —  1

• E  • n
2 T

4) Elastizitatslehre fiir Ingenieure (Leipzig: G. J . Goschen 
1911) S. 72.
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Zahlentafel 1. T a n g e n t i a l - S p a n n u n g e n  in  e in e m  H o h l -  Z ahlentafel 2. T a n g e n t i a l - S p a n n u n g e n  i n  e i n e m
z yl inder  a u s  C h r o m - N i c k e l - S t a h l  o h n e  B e r u c k -  H o h l z y l i n d e r  a u s  C h r o m - N i c k e l - S t a h l  m i t

s i c h t i g u n g  d e r  R e k a l e s z e n z .  B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e r  R e k a l e s z e n z .

Abkuhlung aufl en A bk u h lu n g  innen A bkiih lung  auBen A bkiih lung  innen

Halbmesser r Spannung H albm esse r r S pannung H albm esser r Spannung H albm esser r SpapEmng

rm kg/mm* cm kg/m m 2 cm kg/m m 2 cm kg/mm*

50 —  113 5 —  6 8 50 —  16 7 ,5 5 —  1 4 2 ,0
45 —  37 ,7 10 —  2 2 ,6 45 —  5 6 ,4 10 —  4 8 ,8

35 —  2 ,7 20 —  1,7 35 —  4 ,0 8 20 —  3 ,5

25 +  12 ,3 30 +  7 ,4 25 +  18 ,4 30 +  15 ,9
15 +  22 ,1 40 +  13 ,3 15 -  33 ,1 40 +  2 8 ,6
5 +  2 9 ,4 50 +  17 ,7 o +  44 ,1 50 -1- 3 8 ,2

S  70 2 0  w  SffC /77

________=  7/ 7 0 $ Z t ///h z fe r

Abbildung 2. Yerteilung der Tangential- 
Spannungen langs eines Halbmessers in 
einem rasch gekuhlten, hohlgebohrten  
Chrom - Nickel - Hohlzylinder ohne Be- 

rflcksichtigung der Rekaleszenz.

 ̂°n Belang durfte noch die Frage sein. wie sieh die 
 ̂erhaltnisse gestalten, wenn die Innenbohrung groBer wird. 

In Abb. 3 sind die Einzelspannungskurren sowie die Ge- 
samtspannungskurre fur einen Hohlzylinder von 100 cm 
AuBendurchmesser und einer Innenbohrung von 50 cm 
wiedergegeben, unter der Yoraussetzung, daB die Abkuhlung 
nach auBen und nach innen gleich vor sich geht, was ja bei der 
Mgenonimenen groBen Bohrung ohne weiteres seine Berechti- 
Snng hat. Man sieht, daB auch hierbei die Zugspannung in der 
Innenwand nicht uber 15 kg/mm2 hinausgeht, sich also noch 
etwas unter der Zugspannung des vorigen Falles halt.

Abbildung 4. Yerteilung der Tangential - 
Spannungen langs eines Halbmessers in  
einem rasch gekuhlten, hohlgebohrten  
Chrom - N ickel - Stahlzylinder m it B e

rucksichtigung der Rekaleszenz.

auBen sowie k =  2/3 bei der Abkuhlung von innen, d. h. daB 
1/, Hartung ein trat, wurde Zahlentafel 2 berechnet.

Die beiden Einzelspannungskurven sind in Abb. 4 wieder
gegeben, und aus ihnen wurde durch Ueberlagerung die dick 
ausgezogene Gesamtspannungskurve ermittelt. Der Hochst- 
wert der Zugspannung im Innern liegt beir =  25 cm und be
tragt etwa27kg/mm2, gegeniiber 35,8 +17,5 =53,3°) kg/mm2 
bei dem Vollzylinder, entspricht also auch hierbei wiederum 
einer Verringerung bis auf die Halfte. Die Druckspannungen

5) Zahl der ersten Arbeit: 54,5 kg/m m 2. D ort wurde m it 
T =  520° gerechnet, im  yorliegenden Falle m it T x —  T 2 =  500°.

W  S&C/77

''/foft/iaftrc/m ? = Zte^Ą/Z/hc/er

I-----
Abbildung 3- Verteilung der Tangential- 
Spaimungen langs eines Halbmessers in  
einem  rasch gekuhlten, hohlgebohrten  
Chrom - N ickel - Stahlzylinder ohne B e

rucksichtigung der Rekaleszenz.

Fur T =  500° ergibt dies:
Zj =  35,8 kg/mm2 
DA =  — 71,6 kg/mm2.

Der Hóchstwert der Zugspannung ist also durch die 
Bohrung auf etwas weniger ais die Halfte herabgedriickt 
worden.

Aus Abb. 2 ist ersichtlich, daB die logarithmische 
Spannungskurve bei r =  0 den Wert von etwa 31 kg/nim2 
erreiehen wurde. Die allgemeine Formel der Yorliegenden 
Arbeit gestattet fur diesen Sonderfall die Spannung bei 
r = 0 zu berechnen, da hierfur beispielsweise r'j =  — 55 cm 
und r'j =  5 cm anzunehmen ist. Hiemach wurde sich die 
Zugspannung Z j^ )  im Innem zu 30,9 kg/mm2 berechnen. 
Umeekehrt ist die Druckspannung auBen bei Zugrunde- 
legung des logarithmischen Abkuklungsverhaltnisses erheb- 
lich hoher. was jedoch aus dem asymptotischen Yerlauf der 
logarithmischen Kurve im Gegensatz zu der parabelformigen 
ohne weiteres, wie Abb. 2 zeigt, zu verstehen ist.

Es werde d an n  im weiteren noch die Rekaleszenz- 
erscheinung beriicksichtigt. Ganz ahnlich wie in der ersten 
Arbeit kann dies dadurch geschehen, daB wieder +  L tj  
ais Beriehtigungsglied fiir die y  - a - Umwandlung und 
—kU fur die Umwandlung der „gelosten Kohle“ in die 
„gebundene Kohle“ genommen wird. Die vollstandige 
Formel wurde dann wie folgt lauten: 

m E
2 (m —  1) ln  rx-  

rj2 ln Tj —  r ,2 ln r2

-ln  r.
• n (Tx—T2) +  Ltj —kU

-ln r
—  r22 r2 (rx2 —  r»2)

und U =  14,6 ■ 10- 4 , 
wie in der ersten Arbeit, k =  0 bei der Abkuhlung von
Unter Annahme von Lx j =  24,5 • 10
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sind aber im jetzigen Fali auBerordentlich hoch. Wenn 
auch bei ihrer Beurteilung der stark asymptotische Verlauf 
der logarithmischen Kurven, wie bereits oben angegeben, 
im Auge zu behalten ist, so durfte doch wohl in ihnen der 
Grund zu suchen sein, weswegen oft groBe schalenfórmige 
Stiicke aus der geharteten AuBenwand von Walzen nach 
dem Abschrecken ausspringen.

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

Das Ergebnis der vorliegenden Arbeit liegt darin, daB 
erstmalig der rec.hnungsmaBige Beleg dafiir gegeben wurde, 
warum das Hohlbohren von groBcn Zylindern in hervor- 
ragendem MaBe geeignet ist, die Abloschspannungen in der 
Wandung zu verringern.

Metallzerfall und Metallschutz.
Yon Dr. phil. W. H. C r e u tz fe ld t  in Hamm i. W.

[M itteilung aus dem W erkstoffausschuB des Yereins deutscher Eisenhiittenleute!).]

Dem Metallzerfall sowie dem Metallschutz ist in jiingster 
Zeit in Erkenntnis des ungeheuren Verlustes an Werk- 

stoffen durch Korrosion, weiter durch die Verscharfung 
des Wettbewerbes der groBen Industriestaaten sowie die 
Metallnot in der Kriegs- und Nachkriegszeit erhohte Auf- 
merksamkeit geschenkt worden.

Schon am Ende des achtzehnten Jahrhunderts finden 
sich im Fachschrifttum Beobachtungen und Untersuchungen 
iiber die oberflachlichen Veranderungen der Metalle an der 
Luft und in Sauren. Seitdem ist eine reiche Sammlung von 
Forschungsarbeiten entstanden, die sich mit der Theorie 
des Metallzerfalles beschaftigt.

Es ist iibersichtlich und zweckmaBig, vier Hauptgruppen 
von Zerfallserscheinungen zu unterscheiden:

I. Direkte Oxydation bei hohen Temperaturen.
II. Korrosion durch atmospharische Einfliisse.

III. Korrosion durch natiirliche Wasser.
IV. Korrosion in stark angreifenden Fliissigkeiten (Sau

ren, Laugen u. dgl.).
Gegen diese Korrosionsarten lassen sich den auBeren 

Umstanden entsprechend mit mehr oder weniger Erfolg 
vier SchutzmaBnahmen ergreifen:

a) Verringerung des Zerfalls durch Herstellung oder 
Auswahl geeigneter Metalle und Metallegierungen oder 
durch geeignete Warmebehandlung;

b) Bedecken der Metalloberilachen mit Farbanstrichen, 
Oxyden, Metallen oder anderen geeigneten Stoffen;

c) Vertreiben der angreifenden Bestandteile aus der das 
Metali umgebenden Atmosphare bzw. Flussigkeit;

d) Regelung der elektrolytischen Vorgange durch elek
trische Gegenstróme.

I. Direkte O xydation tritt vor allen Dingen an 
Feuerungsteilen aller Art, bei der Warmverarbeitung und 
-behandlung von Metallen, bei elektrischen Widerstanden 
u. a. m. auf. Die weniger oxydierbaren Metalle (Edelmetalle) 
kommen mit Riicksicht auf ihre Seltenheit hauptsachlich 
nur an Laboratoriumsgeraten u. dgl. in Frage, haben jedoch 
fur den GroBbetrieb weniger Bedeutung (Platinthermoele- 
mente). Haufiger sind Legierungen von Eisen mit Chrom, 
Nickel, Silizium, Wolfram, vielfach auch Molybdan ver- 
wendbar. Ihre Schutzwirkung beruht auf der Erzeugung 
einer dichten, festhaftenden Oxyddecke, die auch gegen be- 
schrankte mechanische Beanspruchungen widerstandsfahig 
ist. Zur Erhóhung der Feuer- und Hitzebestandigkeit des 
Eisens wird vielfach auch ein Ueberzug mit Aluminium ange- 
wendet (Alitieren), der eine besonders dichte Tonerdeschicht 
bildet. Diffusionsversuche sind weiter mit Ciurom und Sili
zium durchgefiihrt worden; diese zeitigten jedoch fiir Silizium 
noch keine brauchbaren Ergebnisse. Die MaGnahme, Metalle

1) Auszug aus Bericht Nr. 116 des W erkstoffausschusses des 
Vereins deutscher Eisenhiittenleute. Der Bericht ist im vollen  
W ortlaut erschienen im Arch. Eisenhuttenwes. 1 (1927) S. 427/38.

durch Entfernen der angreifenden Stoffe zu schiitzen, findet 
bei Schmelz-, Gliih- und Harteófen (neutrale bzw. redu- 
zierende Atmosphare) haufig Anwendung. Dem gleichen 
Zweck dienen Salzbader, Gluhkasten mit Schutzpackung
u. a. m. .

II. Gegen atm ospharische E infliisse ist Eisen nur 
wenig widerstandsfahig, da es eine poróse Rostschicht bildet. 
Wesentlich gróBere Haltbarkeit ist durch einen geringen 
Kupferzusatz (0,2 bis 0,3 %) erzielt worden. In ahnlicher 
Weise wirken Mckelzusatze, doch ist, um merkliche Ver- 
besserung der Eigenschaften zu erreichen, ein verhaltnis- 
maBig hoher Nickelgehalt erforderlich. Durch ganz beson
ders gute Rostbestandigkeit zeichnen sich die hóherlegierten 
Chrom- und Chrom-Nickel-Stahle aus.

Am allgemeinsten bewahrt man die Metalle vor den 
Witterungseinfliissen durch das oberflachliche Ueberziehen 
mit Farben-, Lack-, Asphalt- und Teeranstrichen, diinnen 
Metali- und Oxydschichten und Schutzfetten und -ólen. 
Die aus Pflanzenól, Farbkórper, Trocken- und Verdiinnungs- 
mittel bestehenden Farbanstriche werden nach ihrer che- 
mischen Widerstandsfahigkeit, Haftfestigkeit, Elastizitat, 
Dichte und Hartę beurteilt.

Die einfachste Herstellungsart oxydischer Ueberzuge ist 
die natiirliche oberflachliche Oxydation des Gebrauchs- 
metalles. Dieses Verfahren ist allerdings nur bei Metallen 
und Legierungen anwendbar, die dichte Oxyde bilden, z. B. 
Bronze und Chrom. Fiir Eisen kommt nur das wasserfreie 
Eisenoxyduloxyd in Frage, das jedoch bei Durchdringung 
von Feuchtigkeit den Angriff weiter fórdert und von groBeren 
Flachen leicht abspringt. Verfahren zur Herstellung der- 
artiger Ueberzuge sind das Bliiuen in der Trommel, das 
Bower-Baiff-, Gesner-, Bridley-, Bontempi- und elektro- 
lytische Rondelli-Lestini-Verfahren. Seltener finden Phos- 
phatiiberziige Anwendung (Coslettieren). Weiter sei hier auf 
den Schutz des Eisens durch Gemenge von Silikaten, Fluo- 
riden und Boraten, das bekannte Emaillieren, hingewiesen.

Fiir Metalliiberziige, an die sehr verschiedenartige An- 
forderungen gestellt werden, eignen sich auBer den Edel- 
metallen besonders Kupfer, Nickel, Zinn, Blei, Kadmium. 
Chrom und Zink. Bis auf das unedlere Zink (Kadmium) 
wirken diese Schutzmetalle, falls eine Flussigkeit mit dem 
Grundmetall und demUeberzugmetallinVerbindung kommt, 
korrodierend auf Eisen, weshalb nur durchaus dichte Ueber- 
ziige einen wirksamen Schutz ausiiben konnen. Allgemein 
gilt fiir die metallischen Ueberzuge, daB mit der Schicht- 
stiirke auch die Dichtigkeit und infolgedessen die Schutz
wirkung zunimmt.

Schutz der Metalle durch Entfernen der angreifenden 
Bestandteile der Atmosphare ist im allgemeinen praktisch 
nicht durchfuhrbar; doch ist auf die Fernhaltung schadlicher 
Abgase und -dampfe aus der Luft gróBter Wert zu legen.

III. Fiir die K orrosion in  natiirlichen W assern  
gilt allgemein. daB m it zunehmender Strómungsgeschwin-
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dkk-i' aaek die Korrosion steigt. weil einerseits die K :m> 
g.-^-rdakte schnefla abeetrasen. und anderseits di- im
Wasser enthaltenen angreifenden Stoffe starker mit der 
Metailoberfiache in Beruhrung kommen. Far dampf- oder 
wasserfiihrende Yentile und ahnliche Maschinenelemente 
-v>»rien neuerdiiK? viełfach Chrom-Nickel-Stahle verwmćet. 
Fiir Pampen and Leitungen. die zur Eatferamę von Gruben- 
TŚ5SOT. dieneru kommen Bfci, Zinn. Kupfer. NickeL Chrom- 
nnd Chrom-Nickel-Stahle und SiliziumeisenguS in Frage. 
Far >IetaIIe. die daaemd mit Wasser in Beruhrung kommen. 
werden Farbanstriche haufiger. Metalluberzuge dagegen 
jrftea benstzT. Zur Wasserrersorgung werden Zement-. 
Eisen- nnd Bleirehre verwendet. Eiserne Rohre mussen 
-nit dicheehlietienden Feberzunen von Zement. Asphalt 
oder 7tnk versehen sein. węd sonst Hydro ryde and Oxyde 
i o E R s iK  Wasser getagem. Bltinikre, dif u c h  ricBatk 
resckwefeit oder mit dunnen Silikatuberzugen versełen 
wwrden. and fur Moorwasser. die Mtrite und organiście 
Saaren enthalten. mit Yorsicht zu benutzen. weil Blei 
darin in Lraur zeht. Fur in der Erde Iiegende Metallteile. 
Kabel osw. eignen sich auJier dieken Bleimanteln Asphait- 
nad Teauberzone. Die Entfemang der amrreifenden Be- 
5tandttilj ans dem Wasser hat sich besonders im Dampf- 
fessełbetrieb be^ihrt. Die rerschiedensten Yerfahren zum 
Reiiken des Speisewassers sind ausOTbildet worden. auf 
die kier edoch nicht einnecangen werden kann.

Grundsatzliih i :H m:ir Taraeidon. an metallenen Gege«- 
standec. die Wasser :der wassenre FtisEKkaten fuhrei 
oder darin eintauchen. Terschledene Metalle zu verwec.desi
we ii zwischen edien and anedlen Metallen elektrische me 
entstehen. denen die unedten Metalle schneil rum Opfer 
fallen. Dies ist vor allem an Seńiffsttilen. Koferkitiiaren 
und Kesseln zu beachten. Anderseits kann man natunicn 
die Anfressuns iflietlieh auf unec_e. cillir- Metalle _ec_ien. 
die dum aDmifclieh verzeńrt werden. Sclche SocutzpLanen. 
a as 7inir Eisen and Aluminium worden fruher viei oei 
Sehiffen mit fironze- und Messmgschrauben. bei Scrfffs- 
ko ndensatoren osw. an den den Messmgteilen benachoarten 
Eisenteilen ansebracćt und von Zeit zu Zeit emeoert. Xeuer- 
dimzs erceuzc rr.-tr die elektnschec Schuostrc me curcc 
kleine ~ v>.-">tmrn.-ir '.igen. ceren Wnfanę zuvafisstrer 
und starka ist.

IY . Kurz erwiint «ei no oh der Schutz gegen K o rr o s: :■ n 
durch starker anjreifende F lfissigkeiten . Hier 
Snden wideistandsfahige i.eneriGąe-n und Metalle węit- 
gehende Anwenduc^r. Im einzelnen auf die  ̂erwencucirs- 
motd: hkeiten der Le?rierungen fur Terschiedete Fl-̂ issig- 
keiten einzniehen. wórde an dieser Stelle ru wen : . cr“n : 
es sei deshalb aaf die OrŁiinaiarbeit ver*iesen. die auier 
zahlreiohen QueHenangaben und Beispieien fiłr die ver- 
schiedenen Korrosionsarten auch nahere ErMarungen der 
Yorsanse ańbt.

Aus dem Tatigkeitsbereich der Nordwestlichen Gruppe des \  ereins 
^eutscher Eisen- und Stahl-Indusrrieller.

[ScŁłuJ3 v on  Seite I99.J 
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Statićtik  ’in d  Koni^iikturfariciiiTitj.)

Steuerpolitik . 
ieFr.ir: tiure Deutsor.lar.cs und aimit die rcagen dent- 
1 scher Finanzcolitik haben die breite OeSentlicnkeit nie 

so ?tark beschafdzt wie im eegenwirtizen Aogenbh.-i. 
Eri i  Lander und Gemeinden stehen vor gro Sen. neuen 
-̂ ićnbeiL GrtłBe Aufwendunren hierfur werden erforder- 
5ch Die Frage. wie hierfur Deckunr seschafft werden kann. 
erieiicht drinrend Antwort. Im Yordergrund steht die 
Besoldunjireform. Nicht nur innerdeatsche Sammen 
iaben wamend die Frase aufseworfen. wober die Mittel 
sraiotnmen werden sołlen, um die beschlossene erhohung 
der Beamteniehalter auch durchfuhren zu konnen. Der 
Maasi ich ergebende Mehrbedarf betragt allein fiir das 
Rach 325 V ’! JIJI im Jahr. fur PreuSen uber oOO M: L JU t. 
Dazu knmmt foigendes: Tm vierten. am L September 1"- ■ 
oegnnnenen Annoitatsjahr hat Deutschland ans seicem 
Haosialt 500 M ili JLM anfzubringen. Dieser Betrag 
5taim sieh fur das am L September 192S oeginnecde 
f6nfte Annaitatsjahr auf 1250 MilL JiJL. Im Rechnangs- 
ż łi:  lr*.T i ś  i i :  ;ec  7^:' : i 5 i n ; i ^ :  i - ° . :  >L -  ’ ■

j ilu 1938/29 937,5 M3L JU t fur Rcparatioas- 
wecke aufzabnnsen. Das Rechnungsjahr 19̂ 2̂  brinjrt 
dab« ferner einen Mehrbedarf von uber 400 MilL JU t 
^tcieh fur Reparationszwecke. Die Schlaijentschadi- 
r-'g der durch den Kri en ihres Yermosens beraubten 
Liqaidations- und G ew altseseh ad izten  in der von 
der Regierunr vorseseh!affenen Form bedeutet eine weitere 
larfende jahriiche Mehrbelastung von mehreren Millionen 
R-achanark. Gleiches gilt Ton dem stark nmkampften

Schalsesetzentwnrf. Man vecg’genwirdge ach das An- 
waehsen der G esam taasgaben des Reiches in dar 
NadiaflatieBsraŁ Die Gesamtaasgaben des Reiches im 
Rechnung^iahr? 1925 'Ii lecrmer. ~.i M:_arden .~,-M gec^n- 
uber y j  i!i'TIarden im laafenden Beehmngs^ahr Fierln 
fiest eine Yamehrung der Gcsamtaussaben in der kurzeń 
Zeitspanne von drei Jahren um fast 2 Miliiirden JU t. Ob 
die Forta1 trucg der im Jahre 1924 oegocnenen Thesau- 
rierungspulitik des Rgchsfinanzrrfcisteriums in einem 
solchen Fmfange gesunden finanzpolitischen Grucdsatzen 
entspricht. kann um so mehr bezweifelt werden. ais keineriei 
Gewihr dafur besteht. daiS die Ruck!agen richńg verw-irć: 
werden. Iłenso bedenklch wie die Entwicklung der Aas- 
jaben des Reich:s stn m t die E ntw icklung seiner E in- 
nahmen. Bisher ist es rwnr gelungen. die Elnnahmen den 
steLrenden Aasnaben ents^rechend n  Tgrmehren und «  den 
Reichshaushalt auszuzfóehen. Ob bei aner weiteren Ent
wicklung des Reicbshaashalrs in der Art und in dem Zeit- 
rr.-iiS der letzten Jahre der Aossdeich aufrechterhilien werden 
kann. ist imm rhin sehr iragiieh- Das Eirgefcnis da- Ein- 
nahmon des Reiches in der ersten Halfte des laufenden 
Rechnungsjahres zeizt. dai d a  Yoransciilag d a  m: -en 
Ertraessteu ern wie anch der'* erml'xcnssteucr ucc lor U resatz- 
steuaunjufahrseradedem-, ihresToraaschiag r it;ę_.cht. i i i  
aber bei diesen Elnnahmen. die zusammen einen sehr erheb
lich en Ted d a  Gcsamteinnar "'en des Reiehos aasmachen. mit 
einem Mehrertragnis gegenuber dem YoranscL'ag kau~ iu  
rechn -n sein wird. Im Gegenteil. man m ii  die Befunihtucg 
hesen. dafi ba einer auch nur unerhetllien Yerschlechterung
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der gegenwartigen Wirtschaftslage diese Stenem den Jahres- 
voranschlag nicht erreichen werden. Diese Gefahr wachst, 
wenn das Aufkommen der Lohnsteuer infolge der Durch- 
fiihrung der lex Briining erheblich gesenkt wird. Eine 
systematische Aenderung des jetzigen Einkommensteuer- 
tarifs ware aber ebenso notwendig wie die einseitige 
Erhóhung des steuerfreien Existenzminimums. Bedenklich 
stimmt auch die Entwicklung der Einnahmen des Reiches 
aus Zollen und Verbrauchsabgaben. Diese Einnahmen be- 
trugen im Rechnungs jahre 1924/25 rd. 1,5 Milliarden ,'RJt, 
im Jahre 1926 rd. 2,5 Milliarden JIM. Ebenso hoch belauft 
sich ihr Voranschlag fur 1927/28. Ob es moglich sein wird, 
diese Steigerung der Zoile und Gebrauchsabgaben um
1 Milliarde JIM  gegenuber dem Jahre 1924/25 aufrechtzu- 
erhalten, erscheint sehr fraglich. Dies aber ist um so be- 
denklicher, ais der Mehrbetrag der Einnahmen in der abge- 
laufenen ersten Halfte des Rechnungsjahres 1927/28 gegen
iiber dem anteilmaBigen Jahres-Soll von rd. 250 Mili. JIM  
fast nur auf ein Mehrertragnis der Zoile entfaUt. Noch 
groBer erscheint die hierin liegende Unsicherheit des Reichs- 
haushalts, wenn man sich vergegenwartigt, daB im letzten 
Vorkriegsjahr die Zoile allein nur 679 Mili. JIM  gebracht 
haben gegenuber 940 Millionen Ist-Einnahmen im Jahre 
1926/27 und einem Voranschlag von 890 Millionen fiir 
1927/28. Nun vergleiche man noch die gesamten Steuer- 
einnahmen im Jahre 1913, und zwar 1,6 Milliarden J łJ l 
beim Reich, 781 Millionen JIM  bei den Landern, 1,5 Milli
arden bei den Gemeinden, 131 Millionen bei den Hanse- 
stadten oder insgesamt rd. 4 Milliarden JIM, mit den vom 
Statistischen Reichsamt fiir 1925 ermittelten Gesamt- 
einnahmen an Steuern von Reich, Landern, Gemeinden 
und Hansestadten mit rd. 10,1 MiUiarden .‘AM  und der 
fiir das laufende Rechnungsjahr mit rd. 12 Milliarden JIM  
zu schatzenden gesamtsteuerUchen Belastung. Es ergibt 
sich eine Steigerung der steuerlichen Belastung im laufen- 
den Rechnungs jahre gegenuber dem Frieden um rd. 200%. 
Schon aus der Gegeniiberstellung der gesamtsteuerlichen 
Belastung zeigt sich, daB diese Steigerung sich nicht nur auf 
die Steuern des Reiches beschrankt, sondern daB die 
Entwicklung der Landesfinanzen, insbesondere der 
preuBischen Finanzen und der Gemeindefinanzen, in 
gleicher Richtung lauft. Die Yeranderung in der Ver- 
waltungsstruktur des Reiches und der Lander bringt 
es eben mit sich, daB jede Steigerung der Ausgaben der 
Lander sich fast restlos in einer Steigerung der groBen Lan- 
dessteuern auswirkt. Gleiches gilt fiir die Entw icklung  
der Gem eindeeinnahm en, insbesondere der den Ge
meinden verbliebenen Realsteuern, Gewerbesteuern und 
Grundvermógenssteuerzuschlagen. Die gewaltigen Mehr- 
ausgaben, welche die Gemeinden anerkanntermaBen auf den 
Gebieten der Wohlfahrtspflege und des Schulwesens in der 
Nachkriegszeit aufwenden muBten, finden ihren Nieder- 
schlag in einer standigen Erhóhung der Realsteuern. Was 
diese Entwicklung fiir die Wirtschaft bedeutet, mag daraus 
erhellen, daB die gesam tsteuerliche B elastung vom 
Reichsverband der Deutschen Industrie fiir 1925 auf das
ll,34fache der Belastung im Jahre 1913 errechnet worden 
ist. Fur die im Wirtschaftsleben unseres Gebietes bedeutend- 
sten Erzeugnisse, wie Kohle und Eisen, wird die steuerliche 
Belastung, gerechnet auf die Gesamtkohlenfórderung abziig- 
lich des Selbstverbrauchs. fiir 1913 auf 25,23 Pf. errechnet, 
fQr das Jahr 1925 auf 167,47 Pf. und fur das Jahr 1926 
auf 152,28 Pf. Auf der Tonne Kohle lastet also an 
Steuern heute mehr ais das Sechsfache des Betrages vom 
Jahre 1913. Der Kohlenpreis dagegen ist nur um 30% ge
stiegen. Die Tonne Rohstahl war im Frieden belastet

mit 1 JIM  bis 1,20 JIM  an Steuern, im Jahre 1926 mit
4,47 JłM.

Die hier kurz gekennzeichnete Entwicklung der óffent- 
Uchen Finanzen hat es der NordwestUchen Gruppe zur 
selbstverstandlichen Pflicht gemacht, mehr noch ais bisher 
schon den Gefahren einer weiteren Steuererhóhung ihre be- 
sondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Wirtschaft hat 
durch die gewaltigen Steuerlasten, die in Deutschland in 
der Nachinflationszeit aufgebracht worden sind, durch die 
Tat bewiesen, daB sie den von ernstem Verantwortungs- 
gefiihl getragenen WiUen hat, ihrerseits dazu beizutragen, 
auch die Erfiillung der auBenpolitischen Verpfhchtungen 
Deutschlands sicherzusteUen. Sie muB aber auch ander
seits von Regierung und Volksvertretung erwarten, daB 
diese sich ihrer Verantwortung bewuBt bleiben und nicht 
durch immer weitersteigende Ausgaben den Ausgleich der 
óffentlichen Haushalte gefahrden. Die Wirtschaft muB 
ferner fordern, daB nicht nur die Haushalte selbst in Ord- 
nung bleiben, es muB endlich auch der Finanzausgleich im 
Sinne eines gerechten Lasten- und Aufgabenausgleichs in 
Angriff genommen werden.

Dazu gehórt zunachst einmal, bevor an die Losung 
einer w eitgehenden groBziigigen Verwaltungs- 
reform herangegangen wird, eine Bereinigung 
unseres Steuerwesens. Es scheint, daB auch die Regie
rung ernstlich gewiUt ist, diese Aufgabe zu lósen. Sie hat 
den gesetzgebenden Kórperschaften den Entwurf eines 
S teu erverein h eitlich u n gsgesetzes zugeleitet. Dieser 
Entwurf hat die W irtschaft sehr enttauscht. Eine 
Steuersenkung gewahrleistet er nach keiner Richtung. Zur 
Vereinheitlichung und Yereinfachung auf dem Gebiete 
der Realsteuern bringt er manches, erreicht aber dieses 
Ziel nicht. Hoffentlich geUngt es im Laufe der Beratung 
des Gesetzentwurfes noch, dem Gesetz eine Form zu geben, 
welche die berechtigten Wiinsche der Wirtschaft sichersteUt.

Auch um die Bekam pfung der W ohnungsnot haben 
wir uns bemiiht mit dem Ziele, aus der Wohnungs- 
zw angsw irtschaft .endUch herauszukommen und damit 
die Vorbedingungen fiir einen Abbau der auch die Wirt
schaft auBerordentlich driickenden Hauszinssteuer zu 
schaffen.

Die Art der Verwendung des H auszinssteuerauf- 
kommens in der Form hypothekarisch gesiclierter Dar- 
lehen ist nach unserem Dafiirhalten vóUig falsch. Einmal 
werden hierdurch Steuermittel ais Yermógen der óffent
lichen Hand angesammelt. AuBerdem wird die óffenthche 
Hand in immer steigendem Umfange dinglich berechtigt an 
privatem Grundbesitz. Auch diese Entwicklung kann vom 
Standpunkt der Privatwirtschaft aus nicht ais gesund 
anerkannt werden. SchlieBlich aber konnen auch aus dem 
Aufkommen einer einzigen Steuer unmógUch soviel Gelder 
aufgebracht werden, ais fiir eine groBziigige Bekampfung 
der immer noch yorhandenen Wohnungsnot notwendig sind. 
Der Vorschlag, Steuermittel ledigUch zur Zinsverbilligung 
der benótigten Baugelder zu benutzen, die Kapitahen selber 
aber dem Kapitalmarkt zu entnehmen, erscheint uns den 
Vorzug zu verdienen. Ob der private Kapitalmarkt in der 
Lage ist, die notwendigen Mittel aufzubringen, mag be- 
stritten werden. Dann muB auch die Deckung des Bedarfs 
an Neuwohnungen bis zu einer giinstigeren Gestaltung des 
Kapitalmarktes zuriickgestellt werden. Auf keinen Fali 
aber darf ein unzureichender Kapitalmarkt der Grund sein 
fiir eine falsche Verwendung von Steuergeldern.

Gerade die Kapitalarmut Deutschlands, die Erschwerung 
neuer Kapitalbildung, nicht zuletzt verursacht durch die 
immer wachsenden unproduktiven Ausgaben der
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<>ffentlichen Gewalten und der damit verursachte 
wachsende Steuerbedarf miiBte eigentlich den verantwort- 
lichen Fuhrern des Volkes in Parlament und Regierung die 
\ugen dariiber offnen, daB diese Entwicklung nicht lange 
mehr fortgesetzt werden kann. Es ist bezeichnend, daB 
eerade der Reparationsagent in seinem Zwischenbericht 
yorn 10. Juni 1927 darauf hinweist, daB nicht aus Mangel 
an Einnahmen, sondern aus der bestandig steigenden Hohe 
der Ausgaben kunftige Haushaltschwierigkeiten drohen. 
daB es daher wichtig ist, hier zur rechten Zeit Einhalt zu 
gebieten. In der Tat scheint der Augenblick gekommen,
In dem es unbedingtes Erfordernis ist, dem w eiteren  
Wachsen der Ausgaben kraftig  H alt zu gebieten. 
Die jiingst bekannt gewordene Denkschrift des Repara
tionsagenten an das Reichsfinanzministerium hat die 
Lage. in der wir uns befinden, grell beleuchtet. Die Tat
sache, daB der Reparationsagent sich immer eingehender 
mit innerdeutschen Finanzverhaltnissen befaBt, zeigt deut
lich die Gefahren, die Deutschlands eigener Finanzhoheit 
drohen. Vielleicht lassen sich diese in letzter Stunde noch 
vermeiden, wenn die klare Erkenntnis aller dieser Zu- 
sammenhange im Parlament stark genug wirkt, um die 
Finanzpolitik endlich wieder den E influssen der 
Parteipolitik zu entziehen. Vielleicht ist aber auch 
eine Aenderung des Budgetrechts notwendig. Wenn die 
parlamentarische M ehrheit, die Ausgaben be- 
schlieBt, auch gezwungen wird, die Deckung 
solcher neuer Ausgaben zu beschlieBen, wird dem 
Hang des Parlaments, Mittel fur alle moglichen Zwecke zu 
bewilligen, sicher ein starker Riegel vorgeschoben werden. 
Gelingt es nicht, derartige Hemmungen zu schaffen, so steht 
Deutschland am Anfange einer sehr traurigen Entwicklung. 
Es konnte der Zeitpunkt kommen, in dem es zu spat ist, 
freiwillig eine groBziigige Neuordnung des Verhaltnisses 
zwischen Reich, Landern und Gemeinden durchzufiihren, 
um so auf diesem Wege den um fangreichen Leerlauf 
in unserem heutigen V erw altungsgetriebe zu be- 
seitigen. Nur so werden sich aber nennenswerte Erspar- 
nisse erzielen lassen, die dann ihre Auswirkung in einer 
Senkung der heute viel zu hohen Steuerlasten finden 
konnten.

V erkehrswesen.
Fiir das gesamte Verkehrs- und Tarifwesen war das 

Berichtsjahr von ganz besonderer Bedeutung. In den Tarifen 
und Gebuhrenordnungen der groBen Verkehrsanstalten 
(Reichsbahn und Reichspost) sind grundlegende Aenderun- 
gen yorgenommen worden.

In der Gesamtlage der D eutschen Reichsbahn- 
gesellschaft ist wahrend des Berichtszeitraumes eine er- 
freuliche Entwicklung zum Besseren festzustellen, die vor- 
wiegend auf die starkę Belebung des Verkehrs zuriick- 
zufiihren ist. Dabei ist die geldliche Lage der Reichsbahn 
noch stark durch eine Erhohung der Ausgaben auf den 
verschiedensten Gebieten beeintrachtigt worden. In der 
Besoldung der Reichsbahnbeamten ist zwar nur durch eine 
Erhohung des Wohnungsgeldzuschusses und durch Zahlung 
einer einmaligen Weihnachtsnotzuwendung eine Aenderung 
eingetreten. Diese und andere Mehrzuwendungen haben 
zur Folgę gehabt, daB die Gehaltskennzahl je Kopf fur 
Lisenbahnbeamte (gegen 1913 =  100) von 152,13 im 
Jahre 1925 auf 154,50 im Jahre 1926 gestiegen ist. Eine 
weit groBere Mehrbelastung hat der Reichsbahn die Ent- 
wicklung ihrer Lohnverhaltnisse verursacht. Mit ursachlich 
hierfiir war vor allem auch die Entscheidung des Reichs- 
bahngerichts vom 9. Juni 1926, die festlegte, daB die Verbind- 
lichkeitserklarung von Schiedsspriichen iiber die Arbeits-

bedingungen der Arbeiter auch fiir die Reichsbahn wirksam 
sei. Die Kopfkostenkennzahl ist gestiegen 
bei den Betriebsarbeitern, Angestellten und Hilfskraften 

von 142,98 im Jahre 1925 auf 153,36 im Jahre 1926, 
bei den Bahnunterhaltungsarbeitern von 170,32 im Jahre 

1925 auf 181,05 im Jahre 1926, 
bei den Werkstattenarbeitern von 138,81 im Jahre 1925 

auf 153,08 im Jahre 1926.
Werden die Lohnverhaltnisse der vorstehend aufgefiihr- 

ten Arbeitergruppen zusammengefaBt, so ergibt sich fiir 
das Jahr 1926 eine Kopfkostenkennzahl von 159,83; im 
Jahre 1925 betrug sie noch 149,49. Werden die gesamten 
Personalkosten, die iiberhaupt auf einen Kopf des Reichs- 
bahnpersonals entfallen, zusammengefaBt, so ergibt sich 
fiir das Jahr 1926 eine Kopfkostenkennzahl von 182,09, 
dereń auBergewohnliche Hohe vorwiegend auf die Steigerung 
der Ruhegehaltslasten und der Ausgaben auf dem Gebiete 
der Sozialversicherung zuriickzufiihren ist. Wird die Ent
wicklung der Personalausgaben im Jahre 1927 mit beriick- 
sichtigt, insbesondere die Besoldungserhohung vom 1. Ok
tober 1927, dann betragen die Kosten fur Gehalter und 
Lohne, gegen 100 im Jahre 1913, heute auf den Kopf des 
Beamten 183, fiir die Arbeiterstunde 190. Geht die Ge- 
staltung der Personalausgaben in dem bisherigen AusniaBe 
weiter, dann sind letzten Endes schwerwiegende Folgen nicht 
nur auf dem Gebiete der Tarifpolitik, sondern auch fiir das 
Beschaffungsprogramm der Reichsbahn im ganzen un- 
ausbleibbch.

Trotz dieser Mehrbelastungen, insbesondere auch der 
erhóhten Reparationslasten, hat es die Deutsche Reichs- 
bahngesellschaft aber bisher yerstanden, durch Umstellung 
der Wirtschaftsfiihrung, Rationalisierung des Betriebs- 
dienstes und Durchfuhrung technischer Neuerungen ihren 
Betrieb wirtschaftlich zu leiten. Diese giinstige Entwicklung 
der Dinge geht schon aus der Gestaltung des Betriebs- 
koeffizienten heryor, der im Jahre 1925 noch 85,13, im 
Jahre 1926 aber schon 81,06 betrug. Im Jahre 1913 betrug 
die Betriebszahl allerdings 72,12.

Besonders giinstige wirtschaftliche Auswirkungen hat 
die Einfiihrung der durchgehenden Giiterzugbrem se 
(Kunze-Knorr-Bremse) hervorgerufen. Obwohl sich ins- 
gesamt die Hohe der Kosten fiir die Einfiihrung der durch
gehenden Giiterzugbremse auf rd. 478,40 Mili. JIM  belauft, 
wird das gesamte aufgewandte Baukapital, einschlieBbch 
der Zinsen der vermehrten Betriebs- und Unterhaltungs- 
kosten, bis Ende 1928 schon allein durch Ersparyisse an 
Personalkosten und Lokomotivdienstkosten getilgt sein. 
Von 1929 an erreicht die Reichsbahn daher im Giiterzug- 
betrieb dauernd groBere Reingewinne. Wenn die jetzige 
Verkehrsstarke bleibt, dann wird eine jahrliche Ersparnis 
von rd. 100 Mili. JIM  allein durch den Kunze-Knorr- 
Bremsbetrieb zu erreichen sein.

Hinsichtlich des Tarifwesens der Reichsbahn ist 
besonders die Aenderung des Normalgiitertarifs vom
1. August 1927 hervorzuheben, die bekanntlich den Schlussel- 
industrien auBerordentlich geringe Vorteile gebracht hat 
im Vergleich zu den weiterverarbeitenden Industrien. Das 
kunftige Bestreben der Nordwestgruppe wird bleiben, eine 
starkę Entlastung der Nahfrachten, insbesondere fiir die 
unteren Tarifklassen und daruber hinaus nach Móglichkeit 
eine allgemeine GutertarifermaBigung zu erreichen.

Der wichtigste Binnenausnahmetarif, der A llgem eine 
K ohlen-A usnahm etarif (A. T. 6) hat zwar auch durch 
die Giitertarifreform vom 1. August 1927 insofern eine 
geringe teilweise Senkung der Frachten erfahren, ais im
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Zusammenhang mit der ErmaBigung der Abfertigungs- 
gebuhren bei der Tarifklasse E sich aueh eine Senkung der 
Abfertigungsgebiihren beim A. T. 6 ergab. Trotzdem sind 
aber heute die Nahfrachten beim A. T. 6 im Vergleich zum 
Vorkriegsstand, z. B. auf Entfernungen von 5 bis 50 km, 
um noch 85,7 bis 44,4 % hoher. Eine weitere Senkung der 
Kohlenfrachten ist deswegen besonders berechtigt, weil 
gerade die Zechen der Eisenbahn den weitaus groBten Teil 
der Arbeiten abgenommen haben, wofiir die Reichsbahn die 
Abfertigungsgebiihr erhebt. Abgesehen davon hat aueh der 
Kohlenbergbau wieder mit betrachtlichen Schwierigkeiten 
zu kampfen, die durch Erleichterungen auf frachtlichem 
Gebiete beseitigt oder gemildert werden konnen. Der 
deutsche Kohlenbergbau hat sich darauf geeinigt, bei der 
Reichsbahn fiir den allgemeinen Kohlen-Ausnahmetarif 
eine ErmaBigung der Abfertigungsgebiihr um 3 Pf. je 
100 kg, und zwar gleichmaBig fiir alle Entfernungen, zu 
beantragen. Soweit bekannt geworden ist, steht aueh die 
Reichsbahn dem Antrage nicht ablehnend gegenuber. Ja, 
er ware bereits genehmigt worden, wenn nicht Ende 1927 
eine gewisse Spannung in der geldlichen Lage der Reichs
bahn eingetreten ware. Es muB erwartet werden, daB diese 
TarifmaBnahme an erster Stelle durchgefiihrt wird, sobald 
es die Verhaltnisse eben gestatten.

Zur Behebung des Notstandes beim Erzbergbau im 
Sicg-, Lahn- und Dillgebiet hat die Reichsbahn im Zu
sammenhang mit der Gewahrung einer Reichs- und Staats- 
bcihilfe, die vom 1. Juni 1926 an bewilligt wurde, mit 
Wirkung vom 1. November 1926 einen besonderen Erznot- 
standstarif 7 i eingefuhrt, der seinerzeit zusammen mit 
der Beihilfe zu einer starken Belebung des beteiligten Erz- 
bergbaues gefiihrt hat. Die Reichs- und Staatsbeihilfe hat 
mit dem 30. September 1927 ihr Ende gefunden. Trotz 
zahlreicher Bemiihungen ist es bisher noch nicht gelungen, 
einen mindestens teilweisen Ersatz der Beihilfe durch Be- 
giinstigungen anderer Art zu schaffen. In Frage kommt 
unserer Ueberzeugung nach besonders aueh eine weitere 
Frachtbegiinstigung, die in jeder Richtung angangig und 
leicht durchfuhrbar erscheint. Gerade der Reichsbahn muB 
an der Aufrechterhaltung des Erzbergbaues besonders ge- 
legen sein, weil sie im Falle eines immer weiteren Riickganges 
der Erzfórderung durch Befórderungsverluste selbst groBen 
Schaden hat. Es ist dringend zu wiinschen, daB die der 
Deutschen Reichsbahngesellschaft vorliegenden Fracht- 
erleichterungsantrage alsbald einer Erledigung entgegen- 
gefiihrt werden.

Infolge der starken Bedeutung, die dem neuzeitlichen 
Wegebau zukommt, hatten wir schon vor mehr ais zwei 
Jahren bei der Reichsbahn beantragt,fiirHochofenschlacken, 
die zur Zeit in ungeheuren Halden das Industriegebiet 
verunzieren und groBe Bodenflachen der Siedlung oder 
Bewirtschaftung entziehen, besondere Tarifbegiinstigungcn 
zu gewahren, die es ermoglichen, daB die geteerte Hoch- 
ofenschlacke zu Wegebauzwecken und die gewohnliche 
Hochofenschlacke zu Betonbauzwecken wirtschaftlich ver- 
wertet werden kann. Wir hatten angeregt, fiir beide Ver- 
wendungsarten der Hochofenschlacke die Satze des Aus- 
nahmetarifs 5, die durchweg erheblich unter den Satzen 
der regelrechten Tarifklasse F liegen, zu gewahren. Bei 
AbschluB dieses Geschaftsberichtes geht gerade die Mit
teilung ein, daB fur H ochofenschlacke zu B etonbau
zwecken mit Wirkung vom 1. April 1928 ein Ausnahm e
tarif 2 f erstellt wird, dessen Satze allerdings in den meisten 
Entfernungsstufen bei weitem nicht so niedrig sind wie 
die des A. T. 5. Es muB noch naher geprUft werden, ob 
diese Losung in jeder Richtung gerechtfertigt erscheint.

Zu begruBen ist ferner, daB im neuen Ausnahm e
tarif 5, der ebenfalls am 1. April 1928 in Kraft tritt, aueh 
Haldenmassen und Waschberge zum Wege-, Bahn- und 
Wasserbau aufgenommen worden sind.

Leider sind die eisenbahnseitigen Untersuchungen uber 
unseren Antrag betr. geteerte  H ochofenschlacke zu 
Wegebauzwecken noch immer nicht abgeschlossen. Im 
Hinblick auf die Wichtigkeit, die aueh diesem Tarifantrage 
zukommt, muB die Erwartung zum Ausdruck gebracht 
werden, daB er nunmehr endlich ebenfalls einer recht bal- 
digen Erledigung entgegengefiihrt wird.

Auf dem Gebiete der Ausnahmetarife fur die Ausfuhr 
iiber die trockene Grenze sind im Vergleich zu friiher 
immer noch sehr erhebliche Mangel festzustellen. Wenn 
schon in Vorkriegszeiten fiir die deutsche Wirtschaft die 
Gewahrung billiger Ausnahmetarife fiir die Ausfuhr ais 
dringende Notwendigkeit anerkannt war, so muB dieser 
Grundsatz gerade heute verstarkte Geltung beanspruchen, 
weil samtliche deutschen Ausfuhrindustrien auf dem Welt- 
markte mit einem ungewohnlichen Wettbewerb zu kampfen 
haben und die deutsche Ausfuhr in einem geradezu bedenk- 
lichen AusmaBe zuriickgegangen ist. Unsere benachbarten 
Wettbewerbslandcr haben die Ausfuhr ihrer heimischen 
Erzeugnisse aueh auf giitertarifarischem Gebiete mit allen 
Mitteln gefordert. Fur die Ausfuhr von Eisen und Stahl, 
Eisen- und Stahlwaren zur Ausfuhr uber die trockene Grenze 
hat die Reichsbahn wider Erwarten noch immer keine Aus
nahmetarife erstellt, obgleich schon im April 1925, ge- 
legentlich einer Sitzung der Standigen Tarifkommission, 
von dieser Korperschaft die Erstellung eines solchen Tarifs 
yorgeschlagen wurde. Dem Vernehmen nach sind aber nun
mehr endlich die Yorarbeiten so weit gediehen, daB der 
vorbezeichnete Ausnahmetarif erstellt werden kann, sobald 
es die geldliche Lage der Reichsbahn zuliiBt. Aus volks- 
wirtschaftlichen Griinden ware es dringend zu wiinschen, 
daB gerade der besonders wichtige Ausnahmetarif fiir die 
Ausfuhr von Eisen und Stahl iiber die trockene Grenze 
alsbald eingefuhrt wird.

Was die Ausfuhr von Eisen und Stahl usw. uber die 
deutschen Seehafen anlangt, so ist aueh dieser Verkehr 
noch bei weitem nicht so begunstigt, wie es in der Yor
kriegszeit festzustellen war. Z. B. bestanden zugunsten der 
Eisenindustrie friiher die Ausnahmetarife S 5 und S 5 1 fiir 
die Ausfuhr ihrer Erzeugnisse nach auBerdeutschen und 
auBereuropiiischen Landern. Der teilweise Ersatz dieser 
Ausnahmetarife durch den Anfang 1924 erstellten See- 
hafen-Ausnahmetarif 35 ist unzulanglieh. Eine allgemeine 
weitere ErmaBigung des A. T. 35 erscheint im Hinblick 
auf die unbedingt erforderliche Fórderung der deutschen 
Ausfuhr ais dringende Notwendigkeit. Auf den A. T. 35 
sind groBtenteils nicht einmal die allgemeinen Fracht- 
ermaBigungen des neuen Normalgiitcrtarifs vom 1. August 
1927 iibertragen worden, Wir glauben, daB die Reichsbahn 
hier eine Politik verfolgt, die sogar ihren eigenen Belangen 
abtraglich ist, weil sie den sonst bei jeder Gelegenheit 
stark betonten Gedanken der Verkehrswerbung durchaus 
vermissen laBt. Man mogę aueh endlich dieAbsicht fallen 
lassen, Begiinstigungen im Rahmen des A. T. 35 lediglich 
im Wege von Mindcstmengen- und Staffelrabattarifen 
durchzufiihren, die weder der Reichsbahn noch der Eisen
industrie im ganzen mit voller Wirkung dicnen konnen.

Was die Verhiiltnisse der P rivatg le isan sch liisse  an
langt, so verweisen wir auf die schon im vorigen Geschafts- 
bericht gekennzeichneten Bestrebungen nach einer Aende- 
rung des Rechts der Privatgleisanschliisse2). Die Arbeiten

2) St. u. E . 47 (1927) S. 258.
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haben sich bisher noch nicht zu bestimmten Vorschlagen 
verdichtet. Wir glauben jedoch, alsbald gangbare Wege 
zur Erreichung einer zweckmaBigen Aenderung des Reehts 
der Privatgleisanschlusse weisen zu konnen.

Die Privatgleisanschlusse sind am meisten durch die 
sogenannten AnschluBgebuhren belastet, die der Reichs
bahn eine jahrliche Einnahme von rd. 30 Mili. JU l bringen. 
Gelegentlich der fruheren Bestrebungen nach Senkung der 
AnschJuBfrachten hat die Reichsbahn darauf hingewiesen, 
daB die Privatgleisanschlusse im ganzen betrachtet keine 
Gewinne abwurfen, daB sie vielmehr noch einen jahrlichen 
ZuschuB von mehreren Millionen Mark erforderten. Es 
mag Tatsache sein, daB die AnschluBbedienung der Eisen
bahn in den Fallen unwirtschaftlich ist, in denen mit einer 
Lokomotivfahrt nur eine sehr geringe Anzahl Wagen nach 
oder aus dem AnschluB befordert wird. Die Wirtschaftłich- 
keit steigt jedoch unbestritten mit Zunahme des Wagen- 
verkehrs, besonders auch aus dem Grunde, weil die groBeren 
und gróBten Anscbliisse fur die Reichsbahn Abfertigungs- 
arbeiten uberaehmen, welche die Selbstkosten der Eisenbahn 
auf ein sehr geringes MaB herabdrucken. Im Hinblick auf 
diese Erwagungen erscheint es nicht angezeigt, eine a l l 
gemeine Senkung des gesamten AnschluBgebiihrentarifs, 
die zu einem Teil schon aus AnlaB der Giitertarifreform vom
1. August 1927 vorgenommen werden muBte, zu befur- 
worten. Auch der Reichsverband der Deutschen Industrie 
hat deshalb den Standpunkt vertreten, daB eine gunstigere 
Gestaltung der AnschluBgebuhren zunachst nur bei den 
groBeren Anschlussen durch Erweiterung der Wagengruppen 
im AnschluBgebiihrentarif erstrebt werden solL Der Haupt- 
verwaltung der Reichsbahn liegt nunmehr der Antrag vor, 
den AnschluBgebiihrentarif wie folgt zu gestalten:

G rundgeb iih r fu r  andere
Jahrlicher W agenverkehr G iiter ais K ohle in  JLM.

1 bis 3 0 0 0 0,40
3 001 »> 10 000 0,45

10 001 „ 25 000 0,55
25 001 99 50 000 0,65
50 001 „ 100 000 0,90

uber 100 000 1,10

Dieser Antrag trag t nach unserer Ueberzeugung den 
tatsachlichen Bediirfnissen Rechnung. Seine Genehmigung 
durfte auch dazu beitragen, daB die groBeren Anschliisse 
durch die AnschluBfrachten nicht wie bisher iiber Gebiihr 
belastet werden.

Bei den Pauschyergiitungen fiir Piwatgleisanschliisse, 
die nach Mitteilungen der Reichsbahn jahrlich rd. 10 Mili. J lJ l 
Einnahmen bringen, sind es insbesondere die Mieten fiir das 
vom AnschluB beanspruchte Reichsbahngelande, dereń 
auBergewohnliche Hóhe in den letzten Jahren wiederholt 
bekampft wurde, ohne daB grundsatzlich eine merkliche 
Besserung zu verzeichnen war. Ais besonders unberechtigt 
Jst es von den AnsehlieBern stets empfunden worden, daB 
die Eisenbahn bei der Gelandemiete in vielen Fallen noch 
besondere Zuschlage fiir sogenannte Bauaufwendungen er- 
hebt, die sie friiher an ihrem eigenen Bahnkórper, der dem 
allgemeinen Verkehr dient, also ganz unabhangig von der An- 
lage des Anschlusses selbst, gemacht hat. Dariiber, wie diese 
Bauaufwendungen im einzelnen berechnet und umgelegt 
werden sollen, sind sich dieReichsbahndirektionen nicht ein- 
mal einig. Das jetzige Verfahren bei Berechnung der Gelande- 
®icte nimmt den AnsehlieBern uberhaupt die Moglichkeit, 
ubcrblicken zu konnen, ob die von der Reichsbahn geforderte 
Gelandemiete fiir den AnschluB angemessen ist. Im beider- 
seitigen Interesse ware es dringend zu wiinschen, wenn 
adurch endlich einmal Klarheit geschafft wiirde, daB die
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Anrechnung von Bauaufwendungen ein fiir allemal von der 
Hauptyerwaltung untersagt wurde.

I >ie Pauschyergiitungen fiir Privatgleisanschliisse im 
ganzen haben im Zusammenhang m it der Beamtenbesol- 
dungserhóhung vom 1. Oktober 1927 am 1. Februar 1928 
eine nicht unerhebliche Steigerung, und zwar bis zu 100 %  
der vorigen Satze, erfahren. Alle stichhaltig begriindeten 
Vorstellungen der Wirtschaft, diese Pauschgebiihren- 
erhóhung zu verhindern oder sie zum mindesten erheblich 
einzuschranken, sind leider ergebnislos geblieben. Die E n t
wicklung dieser Pauschgebuhrenerhóhung hat wiederum 
mit aller Deutlichkeit den Eindruck verstarkt, daB es fiir die 
AnschlieBer, die allein mehr ais %  des gesamten Eisenbahn- 
Giiterverkehrs aufbringen, dringend erforderlich ist, ihre 
jetzige ungiinstige Rechtsstellung der Deutschen Reichs
bahngesellschaft gegeniiber zu verbf s-ern und zu yerstarken.

Die Entwicklung des G ii te rb e fó rd e ru n g s w e s e n s  
bei der Reichsbahn verdient Anerkennung. Im Gegensatz 
zu friiher werden heute nur noch sehr wenige Klagen iiber 
einen mangelhaften Giiterbefórderungsdienst vorgebracht. 
Der in den letzten Jahren auf neuen technischen und ver- 
kehrlichen Unterlagen aufgebaute Giiterzugfahrplan hat 
sich auBerordentlich bewahrt. Daneben wurden die Ar
beiten zur Hebung der Wirtschaftlichkeit des Verkehrs- 
und Betriebsdienstes weiter gefórdert. Eine planvolle 
Durchpriifung der Giiterzugfahrplane und eine richtige 
Bemessung der Unterwegsaufenthalte hat dazu gefiihrt. 
daB mehrere tausend Giiterzugsaufenthalte entweder ge- 
kiirzt oder viclfach aufgehoben werden konnten. Die dadurch 
erzielte Verminderung der Beforderungsdauer und der Zug- 
leistung kommt der Reichsbahn und der W irtschaft zugute. 
Die auBerordentliche Verkiirzung der Befórderungszeiten, 
die beim Frachtgut- und Eilgutverkehr durchweg festgestellt 
werden konnte, ist von der W irtschaft dankbar begriiBt 
worden.

Hinsichtlich des F r a c h ts tu n d u n g s v e r f a h r e n s  der 
Deutschen Verkehrs-Kreditbank ist es gelungen, daB mit 
Wirkung vom 1. November 1926 die Stundungsgebiihr von
2 ° /no auf 1/ 8 %  herabgesetzt worden ist. Die heutige Gebiihr 
stellt umgerechnet einen Jahreszins von 6 %  dar, der m it 
Rucksicht auf den bestehenden Reichsbankdiskontsatz 
vielleicht ais angemessen bezeichnet werden kann. wenn 
nicht der grundsatzliche Standpunkt vertreten wird, daB 
fiir ein nur achttagiges Zahlungsziel die Erhebung einer 
Stundungsgebiihr uberhaupt unberechtigt ist.

Zu den Anfang 1927 erhobenen Forderungen des Reichs- 
bankprasidenten Dr. S c h a c h t nach Zentralisierung der 
óffentlichen Geldcr, insbesondere nach Erfassung der 
fliissigen Gelder der Reichsbahn fur die Reichsbank haben 
wir die Meinung vertreten, daB die Vorteile des augenblick- 
lichen Verfahrens der Einschaltung der Deutschen Verkehrs- 
K jeditbank zweifellos groBer sind ais die von anderer Seite 
hervorgehobenen Nachteile. Es empfiehlt sich daher nicht, 
vom Standpunkt der W irtschaft aus auf eine Aenderung 
der heutigen Bewirtschaftung der Reichsbahngelder zu 
dringen. Es scheinen uns im Gegenteil dieweit uberwiegenden 
Belange der W irtschaft dafiir zu sprechen, daB es bei dem 
heutigen, von der Deutschen Vcrkehrs-Kreditbank be- 
triebenen Verfahren tunlichst verbleibt.

Die Gebuhr fiir die cintagige Frachtstundung in Hohe 
von 1 ° /00 h at zunachst keinerlei ErmaBigung erfahren. Im 
Hinblick auf dieses MiBverhaltnis waren wir schon am 
15. November 1926 bei der Reichsbahn-Hauptver\valtung 
m it dem Antrage vorstellig geworden, die Gebuhr fiir die 
eintagige Frachtstundung tunlichst bald von 1 °/„„ auf 
mindestens 34°/»o ZL< ermaBigen. Ais Ergebnis dieser Be-
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muhungen wurde m it Wirkung vom 1 Mai 1927 die Stun 
dungsgebiihr fiir die eintagige Frachtstundung von 1 /0o 
auf y 2 ° l„o der Tagesschuldbetrage herabgesetzt. Wenn- 
gleicłi auch diese ErmaBigung zu begruBen ist, so entspricht 
sie doch bei weitem nicht unserem Antrage und den be- 
rechtigten Erwartungen. Der am 1. Mai 1927 in Krat 
getretene Satz von y2 «/„0 stellt umgerechnet immer noch 
einen Jahreszins von rd. 15 %  dar, der mit der Bank- 
stundungsgebiihr (6 %) nicht in Einklang zu bringen is . 
Unser erneuter Antrag, die Gebiihr fur die eintagige F racht
stundung entweder alsbald auf %  °/oo zu ermaBigen o er 
aber sie ganz zu erlassen, ist von der Hauptverwaltung 
wiederum abgelehnt worden, und zwar unserer Ueberzeugung 
nach ohne stichhaltige Begrundung. Unsere gekennzeich- 
neten Bestrebungen werden wir weiterverfolgen.

Zu dem im Berichtsjahr oft und eingehend offentlich 
erórterten Verhaltnis zwischen B in n e n w a ss e rs tra B e  
u n d  E is e n b a h n  haben wir wiederholt die Ansicht ver- 
treten, daB die Binnenschiffahrt eine notwendige Erganzung 
der Eisenbahn ist und es nicht angangig erscheint, die 
Binnenschiffahrt allmahlich verkiimmern zu lassen. Fur 
die W irtschaft und auch fiir die Reichsbahn ist es von 
groBter Bedeutung, die Binnenschiffahrt am Leben zu er
halten. Was die Deutsche Reichsbahngesellschaft bisher 
an W a sse ru m s c h la g ta r ife n  erstellt hat, ist im groBen 
ganzen nach wie vor ais unzureichend zu bezeichnen.

Die vielen K a n a lp la n e ,  die im vergangenen Jahre die 
Oeffentlichkeit sehr beschaftigten, haben uns aus den ver- 
schiedensten Griinden mit schwerer Sorge erfiillt. Vor- 
aussetzung fiir die Inangriffnahme jedes Kanalbaues muB 
in jedem einzelnen Falle eine eingehende Priifung der Wirt- 
schaftlichkeit sein. Es ist nicht angangig, Kanale zu bauen, 
die Riesensummen verschlingen, wenn von vornherein fest- 
steht, daB in absehbarer Zeit weder mit einer Verzinsung 
noch mit einer Tilgung der angelegten Gelder gerechnet 
werden kann. Anderseits glauben wir, daB es die Reichsbahn 
selbst in der Hand hat. bestimmten Kanalplanen wirksam 
entgegentreten zu konnen. Hier diirften lediglich giiter- 
tarifarische MaBnahmen der Reichsbahn dazu angetan sein, 
die Auffassung vieler Wirtschaftskreise zu andern.

I n d u s t r ie  u n d  L a n d w ir ts c h a f t .
Der wichtigste Abnehmer der Industrie auf dem inneren 

Markt ist die deutsche Landwirtschaft. Vor dem Kriege, ais 
unserer Industrie die Tore der Welt noch weit offen standen. 
betrug der AusfuhruberschuB an industriellen Erzeugnissen
5 Milliarden M , wahrend die deutsche Landwirtschaft von 
den gesamten in der deutschen Industrie erzeugten Waren 
jahrlich etwa fiir 5 bis 6 Milliarden J t abnahm. Alle Volks- 
wirtschaften des Auslandes haben also zusammen, bei rich
tiger Berechnung, nur eben so viel deutsche Industrie- 
erzeugnisse aufgenommen wie die deutsche Landwirtschaft. 
Aus dieser Tatsache erhellt m it zwingender Deutlichkeit, 
wie wichtig fiir die Industrie Erhaltung und Starkung der 
landwirtschaftlichen Kaufkraft ist. Umgekehrt sind fiir 
die Landwirtschaft eine innerlich gesunde Industrie und 
eine kaufkraftige industrielle Bevólkerung von nicht minder 
groBer Bedeutung. Diese Erkenntnis hat Generaldirektor 
Dr. V o g ler in die treffenden Worte gekleidet: „Man kann 
nicht oft genug darauf hinweisen, daB der Begriff der W irt
schaft, auf die einfachste Formel gebracht, den Austausch 
landwirtschaftlicher Produkte und Industrieerzeugnisse 
bedeutet.“ H alt man sich diese Zusammenhange vor Augen, 
so ist es eigentlich erstaunlich, daB Landwirtschaft und 
Industrie gerade in der ersten Nachkriegszeit nicht enger 
zusammenarbeiteten.

Erfreulicherweise ist in dieser Richtung inzwischen ein 
Umschwung eingetreten, der nicht zuletzt darauf zuriick- 
zufuhren ist, daB es fuhrenden wirtschaftlichen Verbanden 
beider Gruppen gelungen ist, eine Plattform  zu schaffen, 
auf der eine zwanglose Aussprache iiber die gegenseitigen 
Sorgen und Note sowie iiber wichtige Fragen der beider- 
seitigenwirtschaftspolitischen Zielrichtung moglich erscheint.

Die deutsche Landwirtschaft bemiiht sich seit einiger 
Zeit m it anerkennenswerter Tatkraft, die Schaden, die ihr 
eine zehnjahrige Zwangswirtschaft geschlagen hat, wieder 
auszugleichen und den gerade im Westen besonders fiihl- 
baren auslandischen Wettbewerbsvorsprung aufzuholen. 
Das groBe Arbeitsziel, das im Hintergrund aller derartiger 
Bestrebungen steht, ist, die deutsche Volksernahrung in 
weitgehendem MaBe von der Zufuhr auslandischer landwirt
schaftlicher Erzeugnisse unabhangig zu machen. Nach der 
Stellungnahme fiihrender landwirtschaftlicher Sachkenner 
ist dieses Ziel, die Erreichung groBtmóglicher Nahrungs- 
freiheit Deutschlands, durchaus erreichbar, was Reichs- 
ernahrungsminister Schiele noch auf dem jiingsten deutsch- 
nationalen Parteitag in Kónigsberg mit den Worten be- 
kraftigt hat: „Ich spreche es mit vollem BewuBtsein der 
Verantwortung aus: Es ist moglich, aus der deutschen 
Landwirtschaft den Ersatz zu schaffen fiir den gróBten Teil 
des heutigen Nahrungsmittelimportes.“ Jedenfalls verdient 
schon aus nationalpolitischen Griinden das Streben, der 
Erreichung dieses Arbeitszieles moglichst nahezukommen. 
entschlossene und verstandnisvolle Forderung. Hinzu 
kommt, daB die Steigerung der Produktivkrafte der deut
schen Landwirtschaft, die Hebung ihrer Erzeugnisse nach 
Menge und Gute, vielleicht den entscheidendsten Weg zur 
Herstellung einer ausgeglichenen deutschen Handelsbilanz 
darstellt. D ie a u B e ro rd e n tl ic h  groB e P a s s iv i ta t  der 
d e u ts c h e n  E r n a h r u n g s b i la n z  e r s c h u t t e r t  t a t 
s a c h lic h  h e u te  d as  G eb a u d e  d er d e u tsc h e n  H an 
d e ls b ila n z  in  ih re n  G ru n d fe s te n . Wahrend im Jahre 
1927 der AuBenhandelsverkehr mit Industrieerzeugnissen 
aller A rt in sich ausgeglichen war, ergab sich tur die Lebens- 
mittel und Getranke ein EinfuhriiberschuB von rd. 3,9 Milli
arden JIJU, d. h. also ein UeberschuB, der dem Einfuhruber- 
schuB in der Gesamtbilanz fast genau entspricht. DaB 
hier eine Ausfuhrsteigerung industrieller Erzeugnisse — 
so wichtig diese auch ist — den Ausgleich allein nicht 
bringen kann, bedarf keines Beweises. Irgendeine einseitige 
Einstellung vom Industrie-, Agrar- oder Verbraucherstand- 
punkt aus wird diesen fur die gesamte Volkswirtschaft 
lebenswichtigen Fragen nicht gerecht.

Es soli hier keiner Verwischung des selbstverstandlichen 
Grundsatzes das W ort geredet werden, daB die Tragerin 
erhohter und verbesserter landwirtschaftlicher Erzeugung 
schlieBlich nur die Landwirtschaft selbst sein kann. Die 
Landwirtschaft weiB, daB sie in erster Linie auf Selbsthilfe 
angewiesen ist, und gerade darum kann man ihrem 
neuerdings immer starker in die Erscheinung tretenden 
Selbstbehauptungs- und Aufstiegswillen ein besonderes MaB 
von Vertrauen schenken. Der Gedanke, den auch heute 
noch bestehenden sehr groBen Betriebsschwierigkeiten, die 
nicht zuletzt auf eine in den letzten Jahren mit unheim- 
licher Geschwindigkeit aufgelaufene Schulden- und Zinsen- 
last3) zuriickzufiihren sind, durch den Uebergang zu einer

3) N ach  B erechnungen  des In s t i tu te s  f iir  K onjunktur- 
fo rschung  (vgl. S o n derheft 3 der V ie rte ljah rsh e fte  zu r Konjunk- 
tu rfo rsch u n g ) e rg ib t sich fu r  d en  30. Ju n i  1927 eine Neuyerschul^ 
dung  d er L a n d w irtsc h a ft se it der S tab ilis ie ru n g  in  H ohe von 
a n n ah e rn d  6,7 M illiarden J IM  (R eal- u n d  P erso n a lk red ite  einschl. 
der sogen an n ten  Schw im m kred ite). D iese V erschu ldung  e rh ó h t sich 
um  3 b is 4 M illiarden J IM  a is Folgę d er A ufw ertungsgesetzgebung.

• Nordwestlichen Gruppe. ____________•Janrg- »■
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geringere Kapitalsummen erfordernden extensiven Bewirt- 
scliaftung auszuweichen, (liirfte ernstlich nicht erwogen 
worden sein, obwohl yielleicht hier und da eine bescheidene 
Ergiebigkeit bei einer weniger kapitalintensiven Arbeitsweise 
zunachst gesicherter erscheinen konnte. Die Notwendigkeit 
der Leistungssteigerung durch neuzeitliche Erzeugungs- und 
Absatzverfahren steht vielmehr im Vordergrunde des Wirt- 
schaftswillens aller fiihrenden landwirtschaftlichen Kreise. 
Der zu losenden Aufgaben sind freilich unendlich viele; aber 
man geht heute mit Tatkraft an ihre Bewaltigung heran. Es 
sind auch schon sehr beachtenswerte Erfolge in der planmaBi-
o-en Forderung der Qualitatsłeistung erzielt worden, und, was 
wohl zunachst nicht minder wichtig ist, es wird heute von 
maBgebenden landwirtschaftlichen Stellen, darunter ins
besondere den Landwirtschaftskammern, eine begriiBens- 
werte und zweifellos fruchtbare Erziehungsarbeit am deut
schen Bauern geleistet. Auf diese Weise beginnen die auBer- 
ordentlich wichtigen Begriffe der Typisierung, der Sortierung, 
der zweckmaBigen Standardisierung, der geeigneten Ver- 
packung, der kaufmannischen Absatz- und Marktpflege 
und der damit Hand in Hand gehenden Beriicksichtigung 
der Verbraucherwiinsche melir und mehr an Boden zu ge- 
winnen. Gerade die Tatsache, daB der Landwirt sich — 
einem amerikanischen Schlagwort gemaB — starker ais bis
her auf den „Dienst am Kaufer“ einzustellen strebt, wo
bei ihm die landwirtschaftlichen Genossenschaften wertvolle 
Dienste leisten konnen, verdient in hohem MaBe Beachtung. 
Fiir Rheinland-Westfalen ist es besonders bemerkenswert, 
daB die PreuBische Hauptlandwirtschaftskammer in Essen 
eine Verbindungsstelle eingerichtet hat, die mit Erfolg be- 
strebt ist, die Bedarfswiinsche der industriellen Bevolkerung 
zu untersuchen und die Ergebnisse der Beobachtungen unter 
Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftskammern fiir die 
Landwirtschaft praktisch auszuwerten.

Die Selbsthilfearbeit der Landwirtschaft kann naturlich 
durch eine tatkraftige und verstandnisvolle Mitwirkung 
anderer Stellen in ihrem Wirkungsgrad erheblich gesteigert 
werden. Krediterleichterungen seitens der landwirtschaft
lichen Kreditbanken in Verbindung m it der Reichsbank und 
Begierung sind notwendig und teilweise auch schon in Er- 
scheinung getreten. Die Reichs- und Landerregierungen 
konnen weiter vor allem durch Forderung der Bestrebungen 
auf eine Verbesserung des technischen Riistzeuges der Land
wirtschaft — die Neugriindung des Reichskuratoriums fiir 
Technik in der Landwirtschaft darf hier ais erfreuliches 
Zeichen hervorgehoben werden —• sowie durch die so 
dringend notwendige Fortentwicklung des landwirtschaft
lichen Ausbildungswesens neuzeitlichen landwirtschaftlichen 
Erzeugungs- und Absatzverfahren in hervorragendem MaBe 
zum Durchbruch verhelfen. Auch die Mithilfe der Ver- 
braucherschaft ist nicht zu entbehren. Sie wird sich mehr 
ais bisher bewuBt auf die Befriedigung ihres Bedarfs mit 
deutschen landwirtschaftlichen Erzeugnissen einzustellen 
haben, besonders wenn diese heute, wie es schon in vielen 
Fallen Tatsache ist, den auslandischen Erzeugnissen ćin 
Giite in nichts nachstehen. Hier óffnet sich einer zielbe- 
wuBten Aufklarungsarbeit noch ein dankbares Feld.

Der wertvollste Bundesgenosse kann der Landwirtschaft 
bei ihren Bestrebungen vielleicht die Industrie sein, wobei 
diese sich bewuBt sein darf, daB die Zusammenarbeit weit- 
gehend auch ihren eigenen Belangen zugute kommt. Diesem 
Gedanken hat unser Vorsitzender bei Gelegenheit unserer 
Mitgliederversammlung vom 1. Juni mit dem Satz Ausdruck 
verliehen: „Ich sehe in einer wirtschaftlichen Zusammen
arbeit mit der Landwirtschaft und in einer Hebung ihrer 
Kaufkraft immer noch das beste Unterpfand auch fiir das

Gedeihen der Industrie.41 Das gilt fiir die gesamte deutsche 
Industrie, im einzelnen beispielsweise fiir den Kalibergbau, 
die chemische Diingemittelindustrie, die Landmaschinen- 
industrie und iiber die letztgenannte in hohem MaBe auch 
fiir die Eisenindustrie. Uns hat die Frage der besseren ma- 
schinellen Ausriistung der Landwirtschaft an erster Stelle 
beschaftigt. Ihr widmeten wir einen Hauptteil der Verhand- 
lungen unserer Mitgliederversammlung vo m l. Februar 1927, 
die unter dem Leitgedanken der Binnenmarktsfórderung 
stand. Der Vortrag Professor Martinys und die ihm folgende 
Aussprache in der Praxis stehender landwirtschaftlicher und 
industrieller Fachleute beleuchteten in eindringlicher Weise 
die Móglichkeiten, die auf diesem Gebiete bestehen. Wenn 
gleichzeitig auch gegensatzliche Auffassungen — weniger 
iiber die zu beschreitenden Wege ais iiber den damaligen 
Stand der Dinge — zutage traten, so hat gerade dereń 
Herausarbeitung fiir beide Teile besonders fruchtbare An- 
regungen gebracht. Welch groBes und auch vom Stand- 
punkt der Eisenindustrie aus dankbares Arbeitsfeld hier noch 
zu beackern ist, mag man daraus ersehen, daB der mógliche 
Eisenmehrverbrauch durch die deutsche Landmaschinen- 
industrie (u. a. durch Ersatz bisher verwandter anderer 
Werkstoffe durch Eisen) von sachkundiger Seite auf 500 0001 
jahrlich veranschlagt worden ist. Die Eisen schaffende 
Industrie ist tatkraftig bestrebt, die Landwirtschaft und 
die sie versorgende Industrie bei der Losung der Frage einer 
moglichst guten maschinellen Ausstattung zu unterstiitzen. 
Es bahnt sich eine gemeinsame Arbeit zwischen Eisenindu
strie und Landwirtschaft auf dem sehr wichtigen Gebiete 
der Prufung des bei den Landmaschinen zur Verwendung 
kommenden Werkstoffes an. Der Plan geht dahin, die Ar- 
beiten in einer Gemeinschaftsstelle zusammenzufassen. 
dereń Bedeutung fiir Landwirtschaft und Eisenindustrie 
ohne weiteres einleuchtend sein diirfte. Die Bildung der- 
artiger Gemeinschaftsstellen, die einen fruchtbaren Er- 
fahrungs- und Beratungsaustausch ermoglichen, sollte u. E. 
besonders auch von Landmaschinenindustrie und Landwirt
schaft in viel starkerem MaBe, ais es bisher iiblich war, an- 
gestrebt werden.

Auch mit Fragen, die fiir die Industrie von weniger hand- 
greiflicher Bedeutung sind ais die oben besprochenen, haben 
wir uns lebhaft befaBt. Dazu gehórt einmal die S ie d lu n g s -  
frag e . Ganz abgesehen davon, daB eine zielbewuBte Sied- 
lungspolitik wesentlich zur Entlastung des Arbeitsmarktes 
beitragen kann, kommt ihr eine derartige Bedeutung fiir die 
Erhaltung und Kraftigung unseres Volkes zu, daB die Indu
strie allen Grund hat, auch auf diesem Gebiete mit der 
Landwirtschaft tatkraftig  zusammenzuwirken. Das Haupt- 
hindernis fiir die Losung der Siedlungsfrage ist der Geld- 
mangel der fiir die Ansiedlung in Frage kommenden Bauern- 
sóhne, die gerade im Westen in geniigendem MaBe vorhanden 
sind und ohne Ansiedlung auf die Dauer das groBstadtische 
Industrieproletariat vergróBern miissen. Es sollte daher 
unseres Erachtens zur Ehrenpflicht eines jeden groBen 
industriellen Werkes oder der deutschen Industriellen werden. 
sofern es nur eben in ihren Kraften steht, gewissermaBen 
die geldliche Patenschaft fiir jungę Ostsiedler — im Westen 
steht eigentliches Siedlungsland in nennenswertem AusmaB 
nicht zur Verfiigung — zu ubernehmen. Ueber Verzinsung 
und Tilgung dieser Patengelder wurden sich sicherlich ent- 
sprechende Vereinbarungen finden lassen.

Wir glaubten, auch in einer praktischen Absatzfrage der 
Landwirtschaft unsere Unterstiitzung zur Verfiigung stellen 
zu sollen. Es handelt sich um den M ilc h v e rb ra u c h . Wie 
unbefriedigend der deutsche Milchverbrauch vom Stand- 
punkt der Landwirtschaft und vor allen Dingen auch vom
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Standpunkt der Volksernahrung ist, geht deutlich daraus 
hervor, daB von den in Deutschland jahrlich gewonnenen 
etwa 18 Milliarden Liter Milch kaum 4 Milliarden Liter un
mittelbar verbraucht werden. Wahrend in Amerika der 
Milchverbrauch auf den Kopf der Bevólkerung rd. 1 Liter 
ausmacht, verzehrt das deutsche Volk je Kopf der Bevólke- 
rung durchschnittlich taglich etwas mehr ais 1/B Liter Milch. 
Gerade Milcherzeugung und Milchabsatz bedeuten aber fiir 
etwa 2y 2 Millionen landwirtschaftlicher Kleinbetriebe das 
Riickgrat. Unsere Arbeiten zielten vor allem auf die Pflege 
des Milchverbrauches der industriellen Arbeiterschaft durch 
Errichtung von Werk M ilchausschankstellen in groBeren 
Betrieben. Zu den bereits aus fruherer Zeit vorhandenen 
Milchausgabestellen bei verschiedenen Werken konnten auf 
unsere Veranlassung im Laufe des Jahres 1927 rd.40 weitere 
errichtet werden, die im wesentliehen von der im Jahre 1904 
unter Mitwirkung der Industrie gegrundeten „Gemein- 
niitzigen Gesellschaft fiir Milchausschank in Rheinland 
und Westfalen“ erstellt wurden. Insgesamt wurden in 
den Sommermonaten bei 33 Werken unseres Bezirks un- 
gefahr 11 000 Liter Milch taglich ausgegeben. Der Werk- 
Milchausschank hat seine Hauptbedeutung nicht in dcm 
von ihm erreichten Umsatz. Wichtiger ist seine mittelbare 
Wirkung auf den Milchverbrauch in den Arbeiterfamilien. 
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet unterstutzen der
artige MaBnahmen aueh ais praktische Werbemittel die vom 
ReichsmilchausschuB ausgegebene Losung „Mehr Milch“ , 
dereń Hineindringen in breitere Volksschichten wir aueh 
durch Benutzung des ausgezeichneten Werbematerials des 
Ausschusses gefordert zu haben glauben. Weil wir einer 
engen Fuhlungnahme mit dem MilchausschuB im Sinne 
unserer Bestrebungen besondere Bedeutung beimessen, 
haben wir auf Grund eines Beschlusses unseres Vorstandes 
zum 1. April 1928 zunachst fiir ein Jahr zusammen mit 
dem Bergbauverein die Mitgliedschaft bei dem rheinisch- 
westfalischen UnterausschuB erworben. Wir hoffen, daB 
unsere Mitarbeit in diesem AusschuB sich fur die Belange 
der erzeugenden Landwirtschaft ais besonders dienlich 
erweist.

Ais erfreuliches Zeichen einer fortschreitenden Zu- 
sammenarbeit zwischen Industrie und Landwirtschaft 
konnten wir es begruBen, daB im Jahre 1927 die deutsche 
Landwirtschaftsgesellschaft nach einer 20jahrigen Pause 
ihre Wanderausstellung wieder in das rheinisch-westfalische 
Industriegebiet gelegt hat. Die deutsche Landwirtschaft hat 
damit ihrerseits bewuBt die Tatsache der engen Verknupfung 
von Industrie und Landwirtschaft unterstrichen. Man darf 
heute feststellen, daB die Ausstellung ein treffendes Zeugnis 
von den Fortschritten der landwirtschaftlichen Qualitats- 
leistung und von der fortschreitenden Einstellung der Land- 
maschinenindustrie auf die landwirtschaftlichen Notwendig- 
keiten gegeben und dariiber hinaus besonders wirkungsvoll 
fur das Verstandnis zwischen industrieller und landwirt
schaftlicher Bevólkerung gewirkt hat. Den Erfahrungsaus- 
tausch zwischen Industrie und Landwirtschaft aueh weiter- 
hin zu pflegen und ihn besonders fur die praktisch-tech- 
nische Lcistungsforderung fruchtbar zu gestalten, wird aueh 
in Zukunft unser vornehmstes Bestreben sein. Dabei diirfen 
wir die Hoffnung hegen, daB es gelingen wird, Industrie und 
Landwirtschaft aueh zu einer einheitlichen Gesamthaltung 
gegenuber den groBen allgemeinen Fragen der deutschen 
Wirtschaftspolitik zusammenzufassen.

H e r s te l lu n g  von  K r ie g s g e ra t .

Nach langjahrigem Kampfe zwischen der interalliierten 
Abrustungskommission auf der einen und der deutschen

Regierung und der deutschen W irtschaft auf der anderen 
Seite ist ein neues Gesetz iiber die Herstellung und die Ein- 
und Ausfuhr von Kriegsgerat zustande gekommen. In 45 
Gruppen sind die Erzeugnisse namentlich aufgefiihrt, die 
nach Ansicht unserer Gegner ais Kriegsgerat anzusprechen 
sind. Diese Listę beweist, welche Kenntnis sich der inter- 
alliierte UeberwachungsausschuB durch die von ihm durch- 
gefuhrte Ueberwachung von den wirtschaftlichen und tech- 
nischen Verhiiltnissen der deutschen Industrie verschafft hat. 
Der Inhalt des neuen Gesetzes stellt eine Erweiterung der 
bisherigen Bestimmungen dar. Sie ist vor allem erfolgt 
durch die Aufnahme eines Verbotes von Hauptteilen und 
vorgearbeiteten Hauptteilen. Unsere Gegner yerlangten 
zunachst von uns sogar ein Yerbot der Herstellung von Halb- 
fabrikaten und Halbzeug. Sie haben aber selbst eingesehen, 
daB dieses Verlangen zu weit ging, und sich schlieBlich mit 
folgender Regelung einverstanden erklart: Die Herstellung 
von Hauptteilen ist verboten fiir jedes GeschoB, Geschiitz 
und Munitionsmaterial sowie fUr eine Reihe von Erzeug- 
nissen, die bei der Marinę Verwendung finden. Fur eine 
andere Gruppe von an sich verbotenen Erzeugnissen ist die 
Lieferung von Hauptteilen gestattet, sofern diese Haupt- 
teile ublicherweise in der gleichen Form fur wirtschaftliche 
Zwecke Verwendung finden konnen. Vorgearbeitete Haupt- 
teile sind fur die Mehrzahl der verbotenen Erzeugnisse eben
falls verboten, wenn sie offenkundig fur die Herstellung von 
Waffen, Munition und Kriegsgerat bestimmt sind oder ein 
solchcs Fabrikationsstadium erreicht haben, daB sie ublicher- 
weise nur noch fiir Kriegszwecke Verwendung linden konnen. 
Unter den Begriff, offenkundig fur die Herstellung von 
Waffen, Munition und Kriegsgerat bestimmt, fallen alle 
Bestellungen, die von irgendeiner auslandischen Heeres- oder 
Marineverwaltung oder ihren Unterabteilungen ausgehen. 
SchlieBlich sind noch solche yorgearbeiteten Teile fiir Ge- 
schosse und Munition, fiir Maschinen, Waffen, Gewehre, 
Stutzen und Karabiner von dem Verbot ausgenommen, die 
mehr ais einem Kaltziehverfahren unterworfen worden sind.

Wenn aueh das Schlimmste fiir die Eisenindustrie ver- 
hiitet worden ist, so bedeuten die Bestimmungen doch eine 
erhebliche Einschrankung ihres Arbeitsfeldes. Zu den 
wenigen Erzeugnissen, dereń Herstellung fiir die Ausfuhr 
wenigstens zugelassen ist, gehoren die Kriegsspezialmaschi- 
nen. Der § 4 des Gesetzes enthalt insofern eine Erlcichterung, 
ais er lediglich fiir gewisse Erzeugnisse die inlandische Yer
wendung, Herstellung und Lagcrung verbietet, dagegen die 
Herstellung fiir die Ausfuhr zulaBt. Dazu gehoren die Kriegs- 
spezialmaschinen und die fiir Herstellung von Kriegsgerat 
besonders eingerichteten Werkzeuge, Lehren, Schablonen. 
Modelle, Matrizen, Stempel, Gcsenkoberteile und Gesenk- 
unterteile sowie die fiir Herstellung von Kriegsgerat be
sonders zusammengestellten Gruppen von Maschinen und 
die dazugehorigen Spannvorrichtungen. Diese Maschinen 
und Werkzeuge diirfen jedoch nur in der fiir die Durchfiih- 
rung eines geregelten Ausfuhrgeschaftes erforderlichen 
handelsiiblichen Menge hergestellt und aufbewahrt werden. 
Ihre Herstellung fiir die Ausfuhr darf aueh nur erfolgen in 
dem Umfange der tatsachlich vorhandenen Auftrage. AuBer- 
dem ist es den Fabriken, die Auftrage dieser Art erhalten, 
ebenso wie allen anderen Fabriken untersagt, Studien iiber 
die Herstellung von Kriegsgerat zu treiben oder besondere 
Einrichtungen fur solche Studien zu unterhalten. Die 
Fabriken, die solche Auftrage fiir die Ausfuhr erhalten, 
konnen jedoch die zur Bearbeitung dieser Auftrage erforder
lichen Studien treiben, soweit diese sich nicht auf die Her
stellung von Kriegsgerat beziehen, das der deutschen Wehr
macht untersagt ist. Die von den deutschen amtlichen
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Stellen gegebenen Auftrage fiir die deutsche Wehrmacht 
fallen nach § 6 nicht unter dieses Gesetz.

Eine Ausdehnung gegeniiber den bisherigen Vorschriften 
haben auch die Strafbestimmungen erfahren. Bei Zuwider- 
handeln kann mit Gefangnis bis zu sechs Monaten oder mit 
Haft oder mit Geldstrafe bestraft werden. Daneben aber 
kann und muB bei einigen Erzeugnissen auf Einziehung 
und Unbrauchbarmachung der Erzeugnisse erkannt werden, 
auch wenn sie weder dem Tiiter noch einem Teilnehmer 
gehoren. Diese Strafbestimmung hat insofern erhebliche 
Eriirterungen hervorgerufen, ais ja  zweifellos der Fali ein
treten kann, daB jemand einen auslandischen Auftrag an- 
genommen hat, ohne dabei zu wissen, daB es sich um 
Kriegsmatcrial handelt. Die jetzige namentliche Aufzahlung 
sowie die neue Einbeziehung der Bestimmung iiber die 
Hauptteile und vorgearbeiteten Hauptteile konnen zweifel
los haufiger ais bisher den Fali eintreten lassen, daB un- 
bcwuBt und unverschuldet Materiał hcrgestellt wird, das 
letzten Endes unter dieses Gesetz, wenigstens nach An- 
schauung unserer Gegner, fallt.

Um eine eindeutige Auslegung des Gesetzes zu ermog- 
lichen und um unsere Mitglieder vor unbewuBter oder 
unverschuldeter Uebertretung des Gesetzes zu bewahren, 
haben wir eine besondere Beratungsstelle eingerichtet, 
dereń Benutzung wir unseren Mitgliedern vorkommenden- 
falls aufs dringendste empfehlen.

A u ss te llu n g s -  u n d  M essew esen .
Die Bestrebungen, das Ausstellungs- und Messewesen 

zu vereinheitlichen und auf das wirtschaftlich not- 
wendige MaB zuriickzufiihren, haben in letzter Zeit durch 
das von den Spitzenorganisationen der deutschen W irtschaft 
gegriindete D e u tsc h e  A u s s te l lu n g s -  u n d  M esseam t 
erfreuliche Fortschritte gemacht. Dieses Amt dient dem 
Zweck, die Belange der deutschen W irtschaft auf dcm Ge
biete des Ausstellungs- und Messewesens unter unmittclbarer 
Beteiligung der in Frage kommenden Wirtschaftskreise, der 
Industrie, des Handels, des Handwerks und der Landwirt- 
schaft zu wahren. Gleichzeitig Hand in Hand damit geschah 
die von der deutschen W irtschaft gewiinschte Schaffung 
eines R e ic h sk o m m is sa r ia ts  f iir  A u s s te l lu n g e n  u n d  
Messen, das in engster Yerbindung m it dem Ausstellungs- 
und Messeamt steht. Hauptaufgabe des gemeinsamen Zu- 
sammenarbcitens ist die Aufstellung eines alljahrlichen Be- 
wirtschaftungsplanes, in dem sowohl die Ausstellungen und 
Messen Deutschlands ais auch diejenigen internationalen 
Charakters aufgenommen werden, falls dereń Beschickung 
von dem Ausstellungs- und Messeamt ais zweckmaBig be- 
zeichnet wird. Die Durchfuhrung der Piane ist aber nur 
móglich, wenn auch jede einzelne Firm a dabei mithilft. So 
ist es z. B. unbedingt notwendig, daB von den einzelnen 
Firmen rechtzeitig auf alle ihnen bekannt werdende Aus- 
steliungs- und Messeplane aufmerksam gemacht wird. Die 
Erfahrung hat gelehrt, daB die Anfange irgendeiner Aus- 
stellung, die nicht rcin wirtschaftlichen Erwagungen ent- 
springt, in einem engeren Kreise festgelegt wird, dabei aber 
einzelne Firmen aus irgendeinem Grunde schon verpflichtet 
werden, so daB es nachher schwer fallt, die Industrie vor 
unnótigen Belastungen zu bewahren. Nur wenn die neu ge- 
schaffenen Stellen aus den Rreisen der W irtschaft recht
zeitig Kenntnis von Ausstellungs- und Messeplanen erhalten, 
wird es móglich sein, einen den Belangen der Wirtschaft 
dienenden Bewirtschaftungsplan aufzustellen. Auch die 
maBgebenden Fiihrer der deutschen W irtschaft haben die 
Pflicht, ihrerscits jedes Anerbieten, irgendeinen Ausstellungs- 
plan zu unterstiitzen, genau zu priifen und den zustandigen 
Verbanden oder dem Ausstellungs- und Messeamt sofort

Kenntnis zu geben. Fur die Eisenindustrie scheint die Frage 
der Ausstellungen und Messen durch die Erfahrungen mit 
der deutschen Werkstoff schau ein neues Bild zu bekommen. 
Bisher waren zweifellos m it Recht starkę Bedenken vor- 
handen, die Eisenindustrie an Ausstellungen und Messen 
zu beteiligen. In Zukunft wird sich aber die Eisenindustrie 
aus yerschiedenen Griinden iiberlegen miissen, ob sie nicht 
doch mehr Aufmerksamkeit wenigstens den anerkannten 
technischen Messen widmet und auch dort ihre Erzeugnisse 
ausstellt. Dazu scheint sie nicht nur die Ueberlegung zu 
fiihren, den Verbrauchern zu zeigen, wozu der von ihr her- 
gestellte Werkstoff gebraucht werden kann. Auch der dem 
Eisen stets starker wachsende Wettbewerb von anderen 
Metallen und anderen Stoffen wird die Eisenindustrie dazu 
fiihren miissen, mehr ais bisher auch den technischen Messen 
ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Zweifellos hat auch die 
technische Entwicklung dazu gefiihrt, daB heute schon eine 
groBere Anzahl Erzeugnisse der Eisenindustrie messefahig 
sind, ais es bisher der Fali war.

S t a t i s t i k  u n d  K o n ju n k tu r fo r s c h u n g .
Die im vorigen Jahre begonnene statistische Gemein- 

schaftsarbeit zwischen dem Stahlwerks-Verband und uns 
wurde in diesem Jahre fortgesetzt. Nachdem Heft I „Eisen- 
erze, Manganerze, Schrott, Koks“ und Heft II „Roheisen 
und Rohstahl“ bereits erschienen sind, ist Heft I I I  „Walz- 
werkserzeugnisse“ eben fertiggestellt worden. Es hat sich 
dabei ais notwendig und erwiinscht herausgestellt, ein 
weiteres viertes Heft zu yeroffentliehen, in dem Uebersichten 
iiber die gesamte Eisenwirtschaft der einzelnen Lander ge
geben werden sollen. Ferner besteht die Absicht, die Ge- 
meinschaftsarbeit m it dem Stahlwerks-Verband auch auf 
weitere statistische Aufgaben auszudehnen, wobei insbe
sondere an die Erfassung des Eisenverbrauchs gedacht ist. 
Derartige Verbrauchsstatistiken gibt es z. B. in den yer
einigten Staaten von Amerika seit langem, wahrend bei 
uns kaum Ansatze dazu vorhanden sind. Dabei laBt sich 
nicht verkennen, daB gerade Untersuchungen iiber den Ver- 
brauch wirtschaftlich erheblichen Nutzen bringen konnen. 
Professor Dr. H. v. B e c k e ra th  hat kiirzlich die Fórderung 
aufgestellt: „Die Kartelle sollten in immer gesteigertem 
Umfange eine wirtschaftsinformatorische und wirtschafts- 
ordnende Nebentatigkeit in Angriff nehmen, welche indirekt 
und ohne jeden organisatorischen Zwang fiir die Wirtschafts- 
gebarung ihrer Mitglieder und die Marktlage des betreffen- 
den Produktes von groBter Bedeutung ist.“ Erfreulicher- 
weise dringt diese Auffassung in immer weitere Kreise. Wir 
hoffen daher auf eine verstandnisvolle Mitarbeit der weiter- 
verarbeitenden Industrie, denn ohne dereń Hilfe diirfte es 
kaum móglich sein, die Richtung des Verbrauchs statistisch 
festzustellen.

Unsere Ansicht von der Notwendigkeit wirtschafts- 
informatorischer Aufklarungsarbeit durch die Verbande ist 
auch maBgebend fiir unsere Einstellung zur Konjunktur
forschung. Wir verfolgen die Arbeiten des „Institu ts fiir 
Konjunkturforschung11 und seiner „Abteilung Westen“ auf
merksam, haben uns aber auch angesichts des Umstandes, 
daB es sich hier um einen ernst zu nehmenden Forschungs- 
zweig handelt, fiir verpflichtet gefiihlt, das Institu t durch 
Hergabe von Unterlagen praktisch zu unterstiitzen. Ob sich 
die vom Institu t erstrebten Ziele bei den verwickelten deut
schen Wirtschaftsverhaltnissen wirklich erreichen lassen, 
ist dabei eine Frage, die uns nach unserer Ueberzeugung 
nicht hindern darf, uns wenigstens vorlaufig in dem ange- 
deuteten Sinne zu betatigen. Auf dem Gebiete der Er- 
zeugungsstatistik leistet die deutsche Eisenindustrie durch 
die monatliche Yeroffentlichung der Eisen- und Stahl-
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erzeugung und der Leistung der Walzwerke. selbst mit dem 
Ausland verglichen, bereits Vorbildliches. Die Lage des In- 
lands- und des Ausfuhrmarktes der Eisenindustrie laBt sich 
durch die gleichzeitige Veroffentlichung der monatlichen 
Ein- und Ausfuhrstatistik iibersehen. Wenn die Erzeugungs- 
und Aufienhandelsstatistik vielleicht fiir eine allgemeine 
Konjunkturbeurteilung schon geniigt, so hat die Eisen 
schaffende Industrie dem „Institu t fiir Konjunkturfor- 
schung“ dar uber hinaus noch weitere wertvolle Unterlagen 
uber den Gesamt-Auftragsbestand, Auftragseingang und 
Versand der Verbande insgesamt zur Verfiigung gestellt. 
Diese Angaben werden in Verhaltniszahlen mit der Ver- 
pfliclitung gegeben, sie nicht vor Ablauf von drei Monaten 
zu veroffentlichen, um eine unlautere Marktbeeinflussung zu 
verhindern.

Wichtiger noch ais die Weitergabe statistischer Unter
lagen an das „Institu t fiir Konjunkturforschung“ will uns

aber der Ausbau und Austausch der Statistik der Verbande 
iiber den bisherigen Rahmen hinaus erscheinen. Es ist unser 
Bestreben, im Verein m it dem Stahlwerks-Verband in 
diesem Sinne auf die Yerbande einzuwirken, dam it auf dem 
Austauschwege eine moglichst weitgehende Auswertung der 
zahlenmaBigen Unterlagen innerhalb der Verbande vorge- 
nommen werden kann.

Die Ein- und Ausfuhr und die sonstigen Marktverbalt- 
nisse werden durch das Verbandswesen dermaBen beeinfluBt, 
daB nur diejenigen die Verhaltnisse richtig zu beurteilen 
vermogen, denen die Vereinbarungen innerhalb der \  er- 
bande bekannt sind. Die bisher vom „Institu t fur Kon- 
junkturforschung11 erschienenen Fachberichte zeigen, daB 
ohne die eingehenden und schlieBlich nur einem kleinen 
Kreise von unm ittelbar Beteiligten zuganglichen Kennt
nisse aller Einzelheiten nur zu leicht Fehlschliisse gezogen 
werden.

Umschau.
GieBgeschwindigkeit und B lockbeschaffenheit.

Bezug nehm end  auf eine friihere A rbeit von  J .  N . K i l b y 1), 
in  der der EinfluB der GieBgeschwindigkeit au f d as V erhalten  
der Blocke beim  V erw alzen u n te rsu ch t w urde, m ach te  E . G u y  
S m i t h 2) einige w eitergehende M itteilungen iiber verschiedene 
P u n k  te , die beim  GieBen zu beruoksichtigen sind . K ilby  erh ie lt 
bei e iner 40-t-Schm elzung aus K ohlenstoff stah l m it 0,45 % C, 
die fallend  in B locke von  2540 kg G ew icht vergossen w urde, 
folgende E rgebnisse:

Beim W alzen gerissene N acharbe it am
GieBdauer in  B locke in  W alzgut

m in  % %
2 100 fagt  alle
3 50 40
3,5 40 30
4 10 8
5 5 (leichte Risse) 4
6 2 (sehr leichte Risse) 2
7 0  0

Diese B eobachtungen decken sich ganz m it den E rfah ru n g en  
von S m ith  u n d  lassen die W ich tigkeit der G ieBgeschwindigkeit 
u n d  der d am it zusam m enhangenden F rag en  besonders k lar 
erkennen. BeeinfluBt w ird die G ieBgeschwindigkeit in  erste r 
L inie du rch  folgende U m stande:

1. F liissigkeitsgrad des S tahles.
2. F liissigkeitshóhe oder D ruck  des M etalles in  der P fanne.
3. B lockąuerschn itt.
4. A nzahl der Blócke im  G espann.
5. A usguB ąuerschnitt.

D er F liissigkeitsgrad  w ird d u rch  die T em p era tu r des S tahl- 
bades u n d  seine chem ische Zusam m ensetzung bestim m t. J e  
besser der S tah l desoxyd iert is t, um  so geringer is t sein Flussig- 
ke itsg rad . A lum inium  u nd  Silizium  sind ais g u te  D esoxydations- 
m itte l b ek an n t, m achen jedoch den S tah l dickfliissiger.

M it der M etallbadhohe in  der P fanne n im m t natiirlich  die 
AusfluBgeschw indigkeit zu. J e  groBer die P fanne ist, um  so 
schw ieriger is t es, den  S tah l langsam  ausflieBen zu lassen. GroBe 
P fa n n en  sind  dah er fiir die H erstellung  von  S tah l besonderer 
G ute ungeeignet. Beim  GieBen der Blocke n im m t die H ohe des 
M etallspiegels allm ahlich  ab , so daB dieser F a k to r  sich im  Ver- 
lau f des GieBens an d ert.

D er B lo ck ąu ersch n itt h a n g t v on  dem  Zweck, fiir den  der 
B łock yerw endet w erden soli, ab . E s is t jedoch  n ich t w iinschens- 
w ert, d ie L ange eines Blockes au f K o sten  seines Q uerschn itts 
zu erhóhen, weil d ad u rch  die Schw ierigkeit, langsam  zu gieBen, 
noch  geste igert w ird . D ie u n te r  4  u n d  5 g en an n ten  P u n k te  be- 
d iirfen  keiner naheren  E rlau te ru n g .

Beziiglich d er R e g e lu n g  d e r  G ie B g e s c h w in d ig k e i t  g ib t
E . G. S m ith  an , daB es falsch  ist, diese du rch  H eben  oder Senken 
des S topfens bew irken zu wollen, weil d ad u rch  das Stopfenende 
w eggefressen w ird . Die zw eckm aBigste GieBgeschwindigkeit, a b 
hangig  yon  den  eingangs g en an n ten  U m stan d en , so llte je  nach  
den  órtlichen  V erhaltn issen  e ingeste llt w erden, u n d  zw ar bei 
fa llendem  GuB durch  W ah l en tsp reehender A usguB ąuerschnitte 
oder GieBen m it besonderer zw ischengeschalteter W annę u n d  bei

1) Vgl. S t. u . E . 37 (1917) S. 817 /9 ; 38 (1918) S. 1045/6.
2) Iron  Age 120 (1927) S. 1725.

ste igendem  GuB durch  B em essung des A usgusses u n d  A enderung 
der B lockzahl im  G espann.

Ais f e u e r f e s t e n  B a u s t o f f  f i i r  d e n  A u s g u B  em pfiehlt 
S m ith  fiir basische Schm elzungen M agnesit, bei dem  sich An- 
fressungen beim  GieBen n ic h t so s tó ren d  b em erk b ar m achen  wie 
bei S cham otte . B ei A usgiissen au s S ch am o tte  k o m m t es haufig 
vor, daB d ie G ieB geschw indigkeit beim  Vergieflen der letzten  
Blócke wegen d er E rw eite ru n g  der A usguB óffnung tro tz  der viel 
geringeren M eta llbadhohe in  d er P fa n n e  w esentlich  zugenom m en 
h a t. B eim  VergieBen von  sau rem  S ta h l k o n n en  n a c h  E rfahrungen  
des V erfassers h insich tlich  d er G leichm aB igkeit d e r GieBgeschwin
d igkeit m it S ch am o tte  bessere E rgebn isse  e rz ie lt w erden, d a  sich 
die die G ieBgeschw indigkeit beeinflussenden  F a k to re n  gegen- 
seitig  in  e tw a  aufheben.

F iir  die G ieBdauer yersch iedener B lócke bzw . Gespanne 
aus einem  sa u ren  Siem ens-M artin-O fen w erden  fo lgende A ngaben 
gem acht.

S tah l 
GrflBe d e r A us- 

gufidffnung in  m m : 
W erksto ff

a

32
M agnesit

b

25,4
M agnesit

c

32
S ch am o tte

d

32
Scham otte

D auer des GieBens m in sek m in sek m in sek m in  sek

1. B locksatz 4 32 3 6 6 14 6 41
2. 4 52 3 31 6 16 7 4
3. 5 1 3 59 6 13 7 18
4. 5 11 4 22 6 4 6 52
5. 5 28 4 31 6 20 7 36
6. 5 31 4 30 7 5 —  _

7. 5 45 4 44 — —  -

8. 6 44 5 15 — — _  _

9. — — 5 24 — — —  —

10. — — 5 43 — — —  —

S tah l a  m it 0,44 bis 0,49 %  C w urde ste ig en d  im  G espann zu 
v ie r B locken im  G ew ich t von  1630 kg  gegossen 
(D u rch sch n itt von  10 Gfissen).

S ta h l b  m it 0,30 bis 0,35 %  C w urde fa llen d  m it  zwei S topfen  
in  B lócke von  2633 kg  G ew icht gegossen (D u rch 
sc h n itt  von  34 Giissen).

S tah l c m it 0,44 bis 0,49 %  C w urde ste igend  im  G espann zu 
v ier B locken im  G ew icht v o n  2180 kg  gegossen 
(D u rch sch n itt von  35 Giissen).

S tah l d  m it 0,47 bis 0 ,50 %  C w urde ste ig en d  im  G espann zu 
v ie r B locken im  G ew icht v o n  2315 ki 
(D u rch sch n itt von  10 Giissen).

W ie aus dem  V orhergehenden  zu  ersehen , is t  au f die richtige 
W ahl, Bem essung u n d  R egelung  d er G ieB geschw indigkeit groBe 
S orgfalt zu verw enden, w enn F eh le r u n d  AusschuB beim  Schmie- 
den  u n d  W alzen yerm ieden  w erden  sollen. H . Illies.

Die wichtigsten Eigenschaften und die Theorie der FlieBflguren.
Bei U n te rsu ch u n g en  iiber E ig en sch aften  u n d  Theorie der 

F lieB figuren gehen I .  T a k a b a  u n d  K . O k u d a 1) von  den  von 
A. F r y  d u rch  e in  besonderes A etzyerfah ren  s ic h tb a r  gem achten

x) B er. W erksto ffaussch . V. d. E isenh . N r. 119. —  Arch. 
E isenh iittenw es. 1 (1927/28) S. 511/5.
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Flielifiguren in den S ch n ittflachen  von  k a lt  b earbeite tem  FluB 
stahl aus und yersuchen verschiedene F ra g en  dieser E rscheinung 
zu erklaren, z. B. ob die F lieB schichten  im m er m it den  F lachen  
eróBter Schubspannung zusam m entreffen , in  w elcher Beziehung 
die FlieBfiguren zu  der S treckgrenze steh en  u n d  w arum  sich 
bestimmte Metalle gegeniiber d er E n ts teh u n g  d er F lieBfiguren 
gunstig yerhalten. AnschlieBend w ird  eine Theorie von  der E n t 
stehung der FlieBfiguren en tw ickelt.

Es wurden zunachst B iegeversuche m it L inien- bzw. F lachen- 
belastung fiir weichen gegliih ten  F luB stah l d u rchgefiih rt u n d  
anschlieBend die FlieBfiguren hervorgerufen .

Die R ichtungen der hierbei heryorgerufenen  Spannungen 
wurden m it einem Zelluloidm odell festgeste llt, die Schubspan- 
nungen m it einem B akelitm odell, das einen  gróBeren photo- 
elastischen K oeffizienten h a t. M itte ls P o larisa tio n sap p a ra tes  
mit V iertelw ellen-G lim m erplatten w urden  en tsprechende Photo- 
gramme aufgenommen, in  denen die d unk len  u n d  hellen S tre ifen  —  
den Hóhenlinien einer L an d k arte  gleich —  die jeweilige GróGe 
der Schubspannungen angeben.

Dabei wurde festgestellt, daB der FlieB streifen zuerst do rt 
erscheint, wo die Schubspannung  am  gróB ten is t u n d  sich nach 
den Seiten ausbreite t, wo dieselbe allm ahlich  geringer wird. 
Die Richtungen der F lieB streifen fallen  e tw a m it denen gróBter 
Schubspannung zusam m en. D ie F lieB schichten  verlau fen  gegen 
die Oberflache des P robestabes senkrech t, w ahrend  sie in  der 
Nahe der unteren  K an te  u n te r  e tw a 45° geneig t sind, w as bedeu te t, 
daB die FlieBschichten ub era ll m it den  F lach en  gróBter Schub
spannung zusam m entreffen. D ie beim  E rre ich en  der S tre ck 
grenze im Verlauf des Z ugyersuches bei vielen E isenlegierungen 
auftretende plótzliche K n ickung  der Zug-D ehnungs-L inie w ird  ais 
MaBstab fiir das gleichzeitige A u ftre ten  der F liefifigurenfestgestellt.

Die Verfasser fanden, daB die F lieB figuren n u r in  M etallen 
auftreten kónnen, die die R ris ta l ls tru k tu r  des rau m zen trie rten  
Wiirfelgitters besitzen. So k o nnen  dieselben z. B . se lbst bei E isen 
legierungen, die zu  den flach en zen trie rten  W u rfe lg ittem  gehóren, 
nicht erscheinen. D ie iib lichen M etalle bestehen  m eist aus einer 
groBen Menge durcheinander g e lagerter K rista llk ó m er. Bei 
Belastung w ird jedes K o m  in  einen besonderen  S pannungszustand  
yersetzt. Jedoch konnen  dieselben in  dem  M etaU kórper n ic h t so 
gleichmaBig yerschoben w erden, daB keine S to rungen  a n  den  
Komgrenzen au ftre ten . Im  allgem einen w erden, w enn  eine Ver- 
schiehung in irgendeinem  K o m  sta ttg e fu n d en  h a t, m ehr oder 
weniger grofle S torungen zw ischen den  K ó m e m  au ftre ten , die 
eine Verwerfung der K rista lleb en en  bew irken u n d  w eitere Ver- 
schiebungen erschw eren. D ie GróBe derselben h a n g t v on  der 
Art des Metalles ab , u n d  zw ar yon  der F lieB fahigkeit desselben. 
Im Metal] von besonders hoher F lieB fahigkeit k ó nnen  K ó m er 
willkurlich nach allen  R ich tu n g en  yerschoben  w erden, ohne daB 
eine Stórung heryorgerufen  w ird . I n  W irk lichkeit jedoch  k an n  
jedes K om  n u r in  besonderen  E b en en  u n d  R ich tu n g en  ver- 
schoben werden. D iejenigen M etalle , die eine yerhaltn ism afiig  
freie Verschiebungsart zulassen, sind  M etalle hóherer FlieB
fahigkeit. Man k an n  in  einem  solchen M etali bes tim m te K ó m er 
innerhalb des K órpers in  besonderen  B ezirken  gleichzeitig  und  
gruppenweise yerschieben, w odurch  die bei jed er Schiebung un- 
Termeidlichen S torungen  v iel geringer w erden, ais w enn alle 
Kómer einzeln gegeneinander yerschoben  w erden. D ie G estalt 
solcher Bezirke is t  die FlieBfigur.

Metalle niederer F lieB fahigkeit y e rh a lten  sich ganz anders; 
bei diesen werden die S to rungen  n ic h t geringer, au ch  w enn die 
Kómer gruppenweise yerschoben w erden. H ie r g e h t dieY erschie- 
bung allmahlich von  einem  K o m  au f das andere  iiber, w enn die B e
lastung langsam zunim m t. D ah er k a n n  d as schon ein  w enig ver- 
schobene K om  von dem  noch n ic h t yerschobenen n ich t unterschie- 
den werden, so daB also FlieB figuren h ier n ic h t a u f tre te n  kónnen.

SchlieBlich yersuchen  die V erfasser zu  beweisen, daB die 
Metalle von rau m zen trie r te r  W iir fe lg itte rs tru k tu r  ta tsa ch lic h  
hóhere FlieBfahigkeit ais die v on  f lach en zen trie rte r S tru k tu r  
haben. Bei dem  E inkrista ll-A lum in ium  z. B. f in d e t die Yer- 
schiehung im m er para lle l zu  einer d er O k taederflachen  u n d  
hier wieder nach der zu einer der O k taed erk an ten  parallelen  
Richtung s ta tt . Bei v ie r zueinander n ic h t para lle len  O k taed er
flachen m it je drei K an ten  e rh a lt m an  zwólf yerschiedene G rund- 
verschiebung8arten. B ei E isen  k a n n  d ie V erschiebungsrichtung 
nur zu einer der W urfe ld iagona len  p a ra lle l sein, w as n u r  vier 
Grundyerschiebungsarten zulaB t. H ie rau s fo lg t, daB beim  A lu
minium immer eine V ersch iebungsart w ie beim  E isen  b ew irk t 
werden kann; es m iissen h ie r jedoch  v ie l m ehr G rundverschie- 
bungsarten zusam m engesetzt w erden, w as beim  A lum inium  eine 
gróBere Schwierigkeit der V erschiebungen z u rF o lg e h a t, d. h. dieses 
hat eine geringere F lieBfahigkeit ais E isen . A uch andere  E rscheinun- 
gen bestatigen diese hóhere F lieB fahigkeit des E isens. E . Ig lisch .

Neue Art des Ein- und Ausladens von Feinbleehen.
U m  F einb lechpakete  in  E isenbahnw agen  zu  lad en  oder sie 

aus den  W agen zu  schaffen, b ed ien t sich  die F o rd  M otor C o.1) 
e iner A rt yon  R ollschuhen , d. h . e tw a  75 m m  hoh er P la ttfo rm e n , 
die au f R o llen lagem  laufen .

E in  K ra n  leg t das a n  seinem  Q uerh au p t in  zw ei K e tte n  
hangende B lechpaket au f m ehrere R ollschuhe, d ie auf einem  in 
den  E isenbahnw agen  h ineinragenden  B lech liegen. D urch  H ebeln  
m it E isenstangen  w ird  das B lechpaket auf d en  R ollschuhen  in  
d en  W agen hineingefahren  u n d  s te h t  n u n  gegeniiber d er E in- 
gangstiir. Q uer zu  diesen R ollschuhen  w erden  u n te r  das P a k e t 
drei an dere  R ollschuhe geschoben, die ab e r m it je  einer d u rch  
einen  H ebel zu  beta tigen- 
den  H ebeyorrich tung  von
3 bis 5 t  T rag k ra ft ver- 
sehen sind. W erden die 
H ebel h erun terged riick t, 
so w ird das P a k e t  75 bis 
125 m m  gehoben, so daB 
m an  die e rsten  R oll
schuhe wegziehen u n d  das 
P a k e t quer zu r W agenrich tung  in  das In n ere  des W agens a u f  
h ingelegten  B lechstreifen  rollen u n d  auf H olzbalken  von  105 
m m  [J], die y o rher langs des W agenbodens gelegt w orden  sind , 
absenken  k a n n  (s. A bb. 1).

D ie P a k e te  sind  e tw a  300 m m  hoch  u n d  liegen q u er zu  den  
B alk en ; sie w erden d u rch  A bstandshólzer von  50 X 105 m m  
u n d  K eile voneinander g e tren n t. D ie K eile senken  sich  d u rch  
die beim  V erschieben oder StoBen d er W agen  sich  e tw a  ver- 
gróB em den L iicken im m er tie fe r zw ischen die P ak e te , so daB 
diese sich n ich t r iih ren  u n d  d ie  W agenw ande beschadigen kónnen . 
G egeniiber der T iir w erden die in  den  beiden  W agenha lften  auf- 
ges tapelten  P ak e te  du rch  einen  kastenfórm igen  H olzrahm en  aus- 
e inander gehalten . B alken , A bstandshólzer u n d  K eile b leiben  
unverw ustlich  u n d  kónnen  im m er w ieder verw endet w erden. 
B eim  A usladen der*Bleche w ird in  um gekehrter W eise yerfahren .

H ierd u rch  w erden  e tw a  80 %  an  L óhnen  gegeniiber dem  
b isher iib lichen V erfahren  des E in- u n d  A usladens v o n  H a n d  
g espart, da  fiir das E in- oder A usladen  eines 50-t-W agens n u r  
e tw a  eine S tunde gegen v ie r S tu n d en  friih er b en ó tig t w erden, 
fem er sin d  n u r  d re i M ann gegen friih er v ier M ann erfo rderlich ; 
auB erdem  w erden die Bleche u n d  der W agen k asten  geschont, 
d a  keine N agel zum  B efestigen der die B leche sichem den  H ólzer 
nó tig  sind . 2>ipt.«3tig. H . F ey .

Das Forderwesen auf Hiittenwerken.
D em  Forderw esen k om m t auf H iittenw erken , abgesehen yon  

den  groBen, tag lich  um zuschlagenden G iiterm engen, eine besondere 
B edeutung  zu, w eil es das B indeglied in  dem  A rbeitsfluB : H o ch 
ofen, S tahłw erk , W alzw erk  wie auch  der anderen  yera rb e iten d en  
B e triebe  is t  u n d  d am it die S te tig k e it des B e triebes u n d  die 
G leichm aB igkeit der E rzeugung au f dem  ganzen  W erk  sicher- 
zustellen  h a t.

E ine planm aBige S tud ie  m it dem  Ziel, ohne groBen K osten - 
aufw and  bessem d einzugreifen, v ersp rich t fiir  viele W erke  
E rfolg.

Ais A ufgaben einer solchen w irtschaftlichen  G esta ltung  des 
Fórderw esens seien im  AnschluB an  A rbeiten  des „A usschusses 
fiir  w irtschaftliche  F e rtig u n g “ folgende au fgefiih rt:

1. F ests te llung  der zeitlichen  A usnu tzung  der v o rhandenen  
F o rd e rm itte l (L astfah rzeit, L eerfahrzeit, W artezeit).

2. A usschaltung  iiberflussiger oder Y ergróBerung u n d  Y erm eh- 
ran g u n zu re ich en d er, b e tr ieb sh em m en d erF o rd e rm itte l; gleich- 
maBige, m óglichst hohe A usnu tzung  der notw endigen Fórder- 
gerate .

3. Feststellung der H ohe der F ó rde rkosten , g e tre n n t n ach  
F o rd e rm itte l, F ó rd e rg u t u n d  Fórderw eg.

4. F ests te llu n g  des V erhaltn isses v on  F ó rd e rk o sten  zu  G esam t- 
kosten .

5. E rm ittlu n g  des geeignetsten  F órderg era tes  (z. B . be i F lu r- 
fó rd eru n g : G leisfórderung oder E le k tro k arre n ), d e r w ir t
sc haftlichs ten  u n d  betriebstechn isch  b es ten  A n trieb sa rt 
(z. B . E rm ittlu n g  der geeignetsten  M otoren, H ubgeschw indig- 
k e iten  usw .).

6. E rm ittlu n g  der bei dem  u n te rsu ch ten  F ó rde rvo rgang  maB- 
gebenden  F ak to ren , des engsten  Q uerschn itts , der S tórungs- 
u n d  W artezeiten .

7. A bstim m ung d e r  zu sam m enarbe itenden  F o rd e rm itte l auf- 
e inander, nó tigenfalls E in sch a lten  y on  Zw ischenlagem .

8. F re ih a ltu n g  u n d  V erbesserung der W erkverkehrsw ege.

1) Vgl. Iro n  Age 120 (1927) S. 1015/6.
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W
A bbildung 1. Y erladung von Blechen 

in  E isenbahnw agen.
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9. Z usam m enlegung u n d  scharfe A bgrenzung der R ohstoff- u n d  
F ertig lage r und  Magazine.

10. E estlegung von Zeisnorm en u n d  A ufstellung von  F ah r- 
p lan en  fiir haufig w iederkehrende F órdervorgange.

Ais Beispiel sei h ier 
Ł. die A usw ertung der 

A ufzeichnung eines 
A u to g rap h en 1) ange- 
fiih rt, der zur danern- 
den  U eberw achung 
der zeitlichen Aus- 
n u tzung  eines K ranes 
b en u tz t w urde; es be- 
d eu te t:
1. E inlegen der Regi- 

strierscheibe 6.50 
U h r (K erbe  am  
B la ttran d ).

2. A rbeitsbeginn 7.10 
U hr.

3. 7.10 bis 8.00 U h r 
yon  W artezeiten  
un terbrochene 
L astfah rzeit.

A bbildung 1. Z e it-W eg-D iag ram m  eines 
K ranes. (A ufgenom m en m it A utographen.)

4. A nhaltende L astfah rzeit bis 9.10 U hr.
5. W artezeit 9.10 bis 9.30 U hr.
6. A nhaltende L astfah rzeit bis 12.00 U hr.
7. M ittagspause von 12.00 bis 13.30 U hr.
8. W artezeit von 13.30 bis 13.40 L h r.
9. A nhaltende L astfah rzeit bis 14.30 U hr.

10. W artezeit 14.30 bis 15.00 U hr.
11. 15.00 bis 17.30 U hr yonW artezeiten  un terbrochene L astfah rzeit.
12. 17.30 U hr A rbeitsende.
13. A b n a h m e d e r R e g i s t r i e r s o h e i b e  18.40U h r  (K erbe a m  B la ttran d ).

N ach diesem  F ahrd iag ram m  erg ib t sich eine L astfah rze it 
von 422 min. Die en ts tandenen  W artezeiten  konnen au f organisa- 
torische M angel zuriiekgefiihrt w erden u n d  sind darau fh in  zu 
untersuchen. D er A usnu tzungsfak tor erg ib t sich h ier zu  

reine L astfah rzeit > 1Q() =  422 m in _ 1Q() =  7g ^  
G esam tarbeitszeit 540 m in
(N ach M itteilungen yon  H . J o r d a n  u n d  H . E u le r . )

i) H ersteller: K ienzle U hrenfabriken , A .-G ., Schwennin- 
gen a. N ., W lirttem berg .

Normung von Treibriemen.
D er D eutsche N orm enausschuB  h a t  fiir T reib riem en  das 

N o rm b la tt D IN  111 au fgeste llt, das le ider noch viel zu wenig eine 
seiner B e deu tung  en tsp rech en d e  B each tu n g  gefunden h a t. Die 
H erste llung , d er H an d e l und  die V erw endung von R iem en, be
sonders von  T ex tilriem en , k ra n k t an  e iner U eberzah l yon A us
fuh rungen , dazu  kom m en noch die zab lreichen  u n n iitzen  B reiten. 
D ie L eistungsfah igkeit d e r W irtsc h a ft w ird  d ad u rch  natu rlich  
s ta rk  gehem m t.

Alle B em uhungen , zu einer V erein fachung  zu gelangen, waren 
b isher n u r w enig erfo lgreich , da  die L ieferer au f die W unsche ihrer 
K u n d en  R u ck sich t nehm en m iissen und  die A bnehm er sich nur 
w enig um  die deu tsche  N orm  g ek u m m ert haben . D er deutsche 
N orm enausschuB  w en d e t sich deshalb  an  die B e t r i e b s l e i t e r ,  
E i n k a u f e r  u n d  K o n s t r u k t e u r e  m it d er B itte , m i t z u h e l f e n  
a n  d e r  B e s e i t i g u n g  d i e s e r  Z u s t a n d e ,  indem  n u r T reib
riem en in den  B rs iten  nach  D IN  111 y e rlan g t w erden. E ine be- 
deu ten d e  V ereinfachung der H erste llung  u n d  L agerha ltung  wird 
erzielt, d a  nach der N orm ung  s t a t t  d e r b isherigen 38 oder mehr 
n u r  folgende 18 B re iten  yerb leiben .

R i e m e n b r e i t e n  n a c h  D I N  1 1 1 :
30 40 50 60 70 85 100 120 140 170

200 230 260 300 350 400 450 550.

Verein deutscher Ingenieure.
D er V erein deu tscher Ingen ieu re  w ird  seine diesjahrige

H au p ty ersam m lu n g  in  den T agen  vom  9. bis U .  J u n i  1928 in
E ssen ab h a lten . I n  V erb indung  m it d ieser T agung  w ird der ge- 
n a n n te  Verein gem einsam  m it der S ta d t  E ssen  eine A u s s t e l l u n g  
„ K u n s t  u n d  T e c h n i k 1* y e ra n s ta lte n , in  d er yorbildliche Dar- 
ste llungen  aus der G egenw art u n d  V ergangenheit der Technik, 
gesehen durch  das Auge des K u n stle rs , fe rn e r die Bildnisse be- 
d eu ten d er T echn iker u n d  In d u str ie lle r  sowie U rkunden , Medaillen 
u n d  an dere  E h rcngaben , wie sie in  der In d u s tr ie  fiir bestim m te 
A nlasse geschaffen w urden , au sg este llt w erden sollen. Die Aus
ste llung  w ird sich au f das gesam te  G ebiet a lle r Industriezw eige 
u n d  aller m enschlichen T a tig k e it e rstrecken , in denen die Technik 
besonders w irksam  in E rscheinung  t r i t t .  D ie K unstw erke sollen 
ais L eihgabe dem  S tad tisch en  Folkw ang-M useum , Essen, auf 
K o ste n  der S ta d t  E ssen g esan d t w erden u n d  w erden gegen jeden 
S chaden yersichert. A nm eldungen  sind  zu rich ten  an  den Aus- 
ste llungsausschuB  ,,K u n s t u n d  T echnik  \  E ssen , M oltkestr. 2a.

Patentbericht.
Deutsche  Patentanmeldungen1).

(P a te n tb la tt N r. 7 vom 16. F eb ru ar 1928.)
K I. 7 a, Gr. 26, Sch 83 072; Zus. z. A nm . Sch 82 815. Schlep- 

p e rw ag en fiirW alzg u t. S chloem ann,A .-G .,D usseldorf, S te instr. 13.
KI. 7 b, Gr. 4, W  74 582. D rah te inziehvorrich tung . P e te r  

W iillner, L iińerstraB e 3, und  K arl Ju n g , H ohe S tr. 28, H am m  i. W .
KI. 7 c, Gr. 12, G 66 619. Y erfahren  zur H erstellung  von 

Innengew inde in  H ohlkorpern . M. F . C. G ronning, K openhagen.
KI. 10 a, Gr. 12, B  131 500; Zus. z. Anm . B 124 438. K oks- 

ofenbedienungsw agen. B e rnhard  BuB m ann, B ochum , K an a ls tr. 58.
KI. 10 a,°G r. 12, D 53 716. T iirabhebevorrich tung  fiir K oks

ofen. D em ag, A .-G ., D uisburg.
KI. 10 a, Gr. 13, O 16 682; Zus. z. A nm . O 16 566. K am m er- 

ofen. D r. C. O tto  & Com p., G. m . b. H ., B ochum , C hrists tr. 9.
KI. 12 i, Gr. 33, S 81 491. V erfahren , um  aus K ohlen  einen 

K oks zu gew innen, der sich nam en tlich  zu r u n m itte lb are n  H e r
ste llung  von  E lek tro d en  eignet. Societe A nonym e d ’Ougrće- 
M arihaye, Ougree (Belgien).

K I. 18 a, Gr. 15, K  101 919. E xplosionsklappe oder -yentil, 
insbesondere fu r  H ochofengasleitungen. K olsoh-Fólzer-W erke, 
A .-G ., Siegen i. W ., u n d  P au l N otzel, W eidenau  a. d. Sieg.

K I. 21 h, Gr. 24, A 47 428. M it einem  H ub m o to r in  L eonard- 
S chaltung  ausgeruste te  E lek troden-V erstelle in rich tung . A ll
gem eine °E lek tric ita ts- G esellschaft, B erlin  N W  40, F riedrich-
K arl-U fer 2—4.

KI. 24 d, Gr. 2, M 97 127. Y erfahren  zur U m w andlung 
seh lackenbildender A bfallstoffe in  Schlackensand. M usag, Ge
se llschaft fiir den  B au  yon  Miill- u n d  Schlacken-V erw ertungs- 
an lagen, A .-G ., u n d  A dolf G rotę, K óln-K alk .

i) D ie A nm eldungen liegen von  dem  angegebenen T age an 
w ahrend  zw eier M onate fiir jed erm an n  z u r E in s ich t u n d  E insp ruch - 
■erhebung im  P a te n ta m te  zu  B e r l i n  aus.

KI. 24 e, Gr. 2, B 122 356. V erfah ren  zu r H erstellung  eines 
leuch tgasahnlichen , hochw ertigen  G ases in  einer Generator- 
anlage. Bam ag-M eguin, A .-G ., B erlin  NW  87, R euch lin str. 10— 17.

KI. 24 h, Gr. 4, T  29 203. S e lb stta tig e  Beschickungsyor- 
rich tu n g  fiir G aserzeuger u n d  andere  Schach tfeuerungen . Leon 
T refois, Briissel (Belgien).

K I. 24 k, Gr. 5, L  67 698. D urch B an d er zusam m engehaltenes 
M auerw erk fiir Schach tófen . Ig n az  Loeser, E ssen , O lbrichstr. 7.

KI. 31 a, Gr. 1, M 96 020. K upolofen  m it besonderer Be- 
heizung des aus dem  O fensohacht abflieB enden M etalls. Wolfgang 
M ann, B erlin -H erm sdorf, F re ih err-v o m -S te in -S tr. 19.

KI. 31 b, Gr. 11 ,A 49650 . Sch leuderkopf fiir Schleuderform m a- 
schinen. F ra n z  K . A xm ann, M a sch inenbauansta lt, K óln-Ehrenfeld.

K I. 31 b, Gr. 11, A 49 993. S ch leuderarm  fu r Sandschleuderm a- 
schinen. F ra n z  K . A xm ann , M asch in en b au an sta lt, K oln-Ehrenfeld.

KI. 31 b, Gr. 11, K  98 623. M aschine zum  Ftillen von Form 
kasten  m it Sand , bei der die S andsch leuderyorrich tung  auf einer 
Schiene hangend  y e rfa h rb a r is t. W ilhelm  K urze, H annoyer, 
W alderseestr. 14.

KI. 31 c, Gr. 6, F  59 937. S eh leuderyo rrich tung  zum Auf- 
trag en  von F o rm san d  in  G ieB erei-Form kasten . Ju liu s  F ahd t, 
K ó tzschenbroda-D resden .

KI. 38 a, Gr. 9, M 99 780. B lockhebew agen. M aschinen-W erke 
G ubisch, A .-G ., L iegnitz.

KI. 48 d, G r. 2, Q 1367. V o rrich tu n g  zum  E n tfe tte n  und 
B eizen von  M etallgegenstanden . R u d o lf Q uirin , F ra u lau te rn
a. d. Saar.

KI. 49 c, Gr. 13, B  120 271. Schere fu r  in Bew egung befind- 
liches W alzgu t. J .  B anning , A .-G ., H am m  i. W .

KI. 49 i, Gr. 8, P  54 075. H erste llu n g  von P ilgerschrittw alzen. 
M ath ias P e te rs , D usseldorf, L in d e m a n n str. 88.

K I. 80 e, Gr. 14, K 101 524. D ich tung  fiir D rehrohre, Trom - 
m eln, D rehrohrófen  u. dgl. E rn s t  K n iitte l, K alkberge  (M ark).
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Zeitschriften- und Biicherschau Nr. 21).
Die n a c h f o l g e n d e n  A n z e i g e n  neu er B i i c h e r  sind 
d u r c h  ein a m  Sehlusse an g eh an g tes S B 5  von den 
Z e i t s c h r i f t e n a u f s a t z e n  un tersch ieden . —  B u c h -  
b e s p r e c h u n g e n  w erden i n  d er S o n d e r a b t e i l u n g  

g l e i c h e n  N am ens abg ed ru ck t.

A llgem eines.
Herbert M. B oy lston : M e t a l lu r g i s c h e  N e u e r u n g e n .

Aufzahlung der w ichtigeren N euerungen  u n d  A rbeiten  des 
Jahres 1927 uber die u n m itte lb are  S tah lerzeugung , Hochofen- 
und Kokereibetrieb, GieBerei, M etallographie des GuBeisens 
und Stahles. [Fuels F u rn . 6 (1928) N r. 1, S. 17/24.]

C. Frankenstein, G ew .-O berl., Ing . V D I, in  Y erbindung m it 
der Geschaftsstelle des D eutschen  A usschusses fu r  Technisches 
Schulwesen: D ie  E r z e u g u n g  v o n  E i s e n  u n d  S t a h l  (m it 
schematischer D arstellung). [H rsg . v .] D eutsche[n] AusschuB 
fur Technisches Schulwesen. B erlin  (W  35, P o tsd am er S traB el 19b): 
Deutscher AusschuB fiir Technisches Schulw esen 1927. (12 S.) 
8°. 0,70 JU l. =  B =

F a c h b e r ic h te  d e r  32. J a h r e s v e r s a m m l u n g  d e s  V e r -  
b andes D e u ts c h e r  E l e k t r o t e c h n i k e r  in  K i e l  19 2 7 . 
[Berlin: Selbstverlag 1928.] (133 S.) 4°. Geb. 10 J U l.  S  B S

G esch ich tliches.
P. M artell: E i s e n  im  A l t e r t u m .  A us Becks G eschichte 

des Eisens ohne Q uellenangabe en tnom m ene M itteilungen , die 
infolge der N icht beriicksichtigung neuerer F orschungen  ganzlich 
wertlos sind. [GieB. 14 (1927) X r. 49, S. 857/9.]

Franz Schafer: Z u r  G e s c h i c h t e  d e s  F e r n g a s - G e d a n -  
kena. Piane zur F em gasversorgung  in  E n g la n d  und  D eutsch land  
wahrend der le tz ten  100 Ja h re . [G as W asserfach  71 (1928) N r. 1, 
S. 1/4.]

John N ihlen: U e b e r  d ie  G e s c h i c h t e  d e s  E is e n s  a u f  
G otland.*  E ingehende U n tersuchungen  u b er die E n tw ick lung  
der Eisenerzeugung u n d  E isen v erarb e itu n g  bis au f die e rsten  
Anfange zuriick. [ J e m k . A nn. 111 (1927) N r. 12, S. 679/725.]

Allgemeine G ru n d lag en  des E ise n h u tte n w e se n s .
Fhyslk. S. E rk :  Z a h i g k e i t s m e s s u n g e n  u n d  U n t e r -  

snchung v o n  V i s k o s im e te r n .*  [Z. V . d. I .  72 (1928) N r. 1, 
S. 11/4.]

Schmolke: D ie  f i i r  d ie  T h e r m o d y n a m i k  w i c h t i g s t e n  
Form en d e s  n e u e n  W a r m e s a tz e s .  A usw ertung  des N e rn s t
schen W arm etheorem s fiir therm odynam ische  R echnungen. 
[Wannę 51 (1928) N r. 1, S . 1/2.]

H a n d b u c h  d e r  P h y s i k .  U n te r  redak tio n e lle r M itw irkung 
von R. G ram m el-S tu ttgart [u . a .] h rsg . v on  H . G eiger u. K arl 
Scheel. Berlin: Ju liu s Springer. 4°. —  B d. 12: T h e o r i e n  d e r  
E le k tr i z i t a t .  E l e k t r o s t a t i k .  B earb . v . A. G untherschulze 
[u. a.]. Redigiert von W . W estphal. M it 112 A bb. 1927. (V II, 
564 S.) 46,50 J U l. —  B d. 13: E l e k t r i z i t a t s b e w e g u n g  in  
fe s ten  u n d  f l i i s s ig e n  K o r p e r n .  B earb . v . E . B aars [u. a.]. 
Redigiert von W . W estphal. M it 222 A bb. 1928. (V II, 672 S.)
55,50 JU l. 2  B 5

Angewandte Mechanik. E .H ó h n :D ie  B e r e c h n u n g  a n k e r -  
loser g e w ó lb te r  B o d e n  a u f  I n n e n d r u c k .*  [A rch. W arm e- 
wirtsch. 9 (1928) N r. 2, S. 49/53.]

D ie B e r e c h n u n g  d e r  F l a n s c h e .*  [R óhren in d u strie  21 
(1928) Nr. 3, S. 53/6.]

Chemie. H a n d b u c h  d e r  M in e r a l c h e m ie .  B earb . v. 
Prof. Dr. G. d ’A chiardi-P isa [u. a .]. H rsg . v . C. D oelter u n d  H . 
Leitmeier. Mit vielen A bb., T ab ., D iagram m en u. T af. D resden
u. leipzig : Theodor S teinkopff. 4°. —  B d. 4, L fg. l l ( B o g .4 1 — 50). 
1927. (S. 641— 800.) 8 JUl. S  B S

Karl Jellinek, D r., P rofessor an  der T echnischen  H ochschule 
Danzig: L e h rb u c h  d e r  p h y s i k a l i s c h e n  C h e m ie .  5 B andę. 
2-, vollstandig um gearb. Aufl. S tu t tg a r t :  F e rd in an d  E nk e . 4°. —  
Bd. 1: G rundprinzipien d er physikalischen  Chemie. D ie Lehre 
^om fluiden A ggregatzustand re in er S toffe. M it 162 T ab . u. 
337 Textabb. 1928. (L I II , 966 S.) 82 JUl, S ubsk r.-P re is 72 JUf., 
?eb- 86 J U l. =  B =

B ergbau .
Geologie und Mineralogie. T h. L ange: B e i t r a g  z u r  K e n n t 

n i s  d e r  F a s e r k o h l e .  U rsu b stan z  u n d  E n ts teh u n g  der F aser- 
kohle. [G liickauf 64 (1928) N r. 2, S. 49/51.]

E rich  S trach , D r., Geologe an  der PreuB ischen Geologischen 
L a n d e sa n s ta lt: K o h l e n p e t r o g r a p h i s c h e s  P r a k t i k u m .  Mit 
64 T extfig . B erlin  (W  35, Schóneberger U fer 12a): Geb ruder 
B o m traeg er 1928. (2 BI., 196 S.) 8°. Geb. 10,80 M l .  (Sam m - 
lung  natu rw issenschaftlicher P ra k tik a . B d. 14.) S B S

Lagerstattenkunde. P ierre  P ru v o s t:  D e r  A u f b a u  d e s  
S t e i n k o h l e n b e c k e n s  a n  d e r  S a a r .*  A lter des S teinkohlen- 
gebietes n ach  U n tersuchungen  der stra tig rap h isch en  P alaonto logie. 
D ie N a tu r  des „siid lichen H au p tsp ru n g es" . F o rtse tzu n g  des 
Beckens n ach  L othringen . D as A lter der V erw eifungen. [R ev. 
U niv . Mines M et. V II, 17 (1928) N r. 2, S. 61/79.]

A u fb e re itu n g  u n d  B rik e ttie ru n g .
Allgemeines. A ugust E u gen  L iw ehr, B erg ingen ieu r: D ie  

A u f b e r e i t u n g  y o n  K o h le  u n d  E r z e n .  L eipzig : A rth u r  
F e lis . 8°. —  B d. 2. M it 342 A bb. 1928. (V I, 378 S.) 24 JIM, 
geb. 28 JUl. —  W egen des 1. B andes vgl. S t. u . E . 38 (1918) 
S. 647/8. S B S

Kohlen. H . W in k h au s: D ie  T r o c k e n a u f b e r e i t u n g  v o n  
K o h le .*  E n tw icklungsgeschichte d er T rockenaufbereitung . B a u 
a r t , A ufbere itungsleistung u n d  K ra ftb e d a rf  der L ufth erd e  nach  
S u tton -S tee le , B a u a rt S. J .  u n d  W ye (Y) d er A m erican Coal 
C leaning Corp. B em erkensw erte A nlagen m it L uftstoB herden 
dieser A usfiihrungen. B eschreibung der T rockenherde nach  A rm s 
u nd  Peale-D avis sowie des Spiral- u n d  B errisford-Scheiders. Yor- 
u n d  N acbteile  der T rockenaufbereitung  nach  L eistung  u n d  W ert 
des anfallenden A ufbere itungsgutes. [G liickauf 64 (1928) N r. 1, 
S. 1/13; N r. 2, S . 41/8.]

Rósten. A. W eyel: D ie  S p a t e i s e n s t e i n - R o s t a n l a g e  
d e r  G r u b e  S a n  F e r n a n d o  b e i  H e r d o r f .*  M it K oks be- 
heizte  ste inerne  Oefen m it rechteckigem  Q uerschn itt u n d  s ta rk  
isolierenden W anden . B etriebsergebnisse. [B er. E rzaussch . V . d. 
E isenh . N r. 18 (1928). S t. u . E . 48 (1928) N r. 1, S. 14/5.]

W alte r  L uyken  u n d  E rn s t B ierb rau er: U n t e r s u c h u n g e n  
i i b e r  d ie  t e c h n i s c h e  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e  L e i s t u n g  d e r  
R o h s p a t a u f  b e r e i t u n g  d e r  E i s e n s t e i n g r u b e  S a n  F e r 
n a n d o .*  Lage u n d  E n tw ick lung  der G rube. Die m ineralogische 
Z usam m ensetzung u n d  das Gefuge des Fórdererzes. D er G ang 
der A ufbere itung ; ihre  G liederung in  H andscheidung , Setz- u n d  
H erdw asche sowie m agnetisches System . D ie D urchsatz le is tung  
der gesam ten  A nlage u n d  der einzelnen M aschinen. D as G esam t- 
ergebnis der Z ugutem achung  u n d  die techn ische A nreicherungs- 
le istung  der einzelnen A bteilungen. D ie w irtschaf tliche  L eistung  
au f G rund  an aly tischer G liederung des A nreieherungsvorganges 
sowohl gemaB den aus d er R ohspatfo rm el berech n e ten  V erkaufs- 
w erten  d er F ertigerzeugnisse ais auch  auf d er G rundlage des Ver- 
h u ttungsw ertes . Y ergleichender U eberblick  u n d  SchluBfolgerungen 
bezuglich der w irtschaftlich  gunstig s ten  A nreicherung. [A rch. 
E isenh iittenw es. 1 (1927/28) H . 7, S. 467/82 (G r. A : E rzaussch . 
19).]

E rze  u n d  Z u sch lag e .
Eisenerze. H . K . S c o tt:  S e c h z ig  J a h r e  E r z b e r g b a u .*  

E ng lands E in fu h r u n d  A usfuh r an  E rz  w ahrend  dieser Z eit. Ab- 
b au  u n d  A ufbere itung  der englischen E isenerze. K ennze ichnung  
der w ichtigen L a g e rs ta tte n  der W eit. [Iro n  Coal T rad es R ev . 1927. 
Jub ilau m sn u m m er, S. 135/40.]

H a rry  N a th o rs t:  D ie  M a g n e t i s i e r b a r k e i t  v o n  M a g n e -  
t i t e r z e n .*  T heoretische E ro rte ru n g e n  u n d  p rak tisch e  U n te r 
suchungen  an  einer R eihe von  E rzen . [ J e m k . A nn. 111 (1927) 
N r. 11, S. 668/76.]

B ren n sto ffe .
Braunkohle. A u f s a t z - V e r z e i c h n i s  d e r  Z e i t s c h r i f t  

B r a u n k o h l e  f i i r  d ie  e r s t e n 25 J a h r g a n g e  1902/03— 1926/27 
(B d. 1— 25). H alle  a. d. S .: W ilhelm  K n ap p  1927. (V III . 75 S.) 
4°. 7 JłM, geb. 8,60 JUl. =  B S

Koks. W ilhelm  W olf: V e r f a h r e n  z u m  P r i i f e n  d e s  
H o c h o f e n k o k s e s  a u f  s e in e  F e s t i g k e i t . *  B estim m ung  des 
A briebs beim  D urchdriicken  du rch  eine P rofilverengung . Ver- 
suchsergebnisse m it m ehreren  K oksso rten . V ergleich d er D ruck- 
ab riebw erte  m it den Z ahlen des T rom m olverfahrens. G leichzeitige*) Siehe St. n. E . 48 f 1028) S. 113/22 u . 145/53.
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B estim m ung des K oksschuttgew ichtes. [Ber. H oohofenaussch. 
V. d. E isenh. N r. 91 (1928). S t. u. E . 48 (1928) N r. 2, S. 33/8.] 

D om ingos F leu ry  da  R ocha, L en te  d a  E scola de M inas de
O aro P re to : C a r v a o  n a c i o n a l .  E stu d o s e experiencias effec- 
tu ad o s n a  E u ro p a  no periodo de 1920— 1922. [H rsg . vom ] 
M inisterio d a  A gricu ltu ra , In d u s tr ia  e Commercio, Servięo Geo- 
logico e M ineralogico do B rasil. [N ebst] A lbum  de estam pas. R io  
de Ja n e iro : Im prensa  N acional 1927. (X II , 388 S. u. T afelband.) 
4°. —  B eschaftig t sich yorw iegend m it V ersuchen, ob die brasilia- 
nische K ohle geeignet is t  zu r H erstellung  yon  H iittenkoks. S  B 5

V ered lung  der B rennsto ffe .
Allgemeines. T a s c h e n b u c h  f i i r  G a s w e r k e ,  K o k e r e i e n ,  

S c h w e le r e i e n  u n d  T e e r d e s t i l l a t i o n e n  1928. H rsg . v. D r.
I I . W in ter, Bochum , u n te r  M itarbeit von  $r.=Qng. W . F itz ,
$ng . L . A lberts [u. a.] Jg . 3. M it 126 A bb. H alle  a. d . S . : W ilhelm  
K n ap p  1928. (X I, 604 S. u . K alendarium .) 8°. Geb. 7,20 M J t . —  
D as T aschenbuch is t in  a llen  Teilen der vorliegenden A usgabe 
sorgfaltig  durchgesehen u n d  du rch  W iedergabe neuerer V erfahren  
a n  yielen S tellen  erw eitert w orden. D abei sind  die der vorigen 
A usgabe —  vgl. S t. u. E . 47 (1927) S. 148 —  angehangten  N ach- 
trag e  in  die einzelnen A bschnitte  eingegliedert w orden. A ueh die 
Z ah l der A bbildungen h a t  zugenom m en. W eggefallen sind  da- 
gegen einige kurze geschichtliche A bschn itte , die fiir den  P ra k tik e r  
kau m  Ton B edeutung w aren. 5  B 5

Kokerei. H an s D eringer: Y e r f u g e n  d e r  K a m m e r -  
m a u e r u n g  w a h r e n d  d e s  B e t r i e b e s .*  B eschreibung eines 
G erates von K oppers, m it dem  durch  einen d ruck luftbetriebenen  
K olben K ittm asse  in  schadhafte  S tellen gepreBt w ird. [M onats- 
B ull. Schweiz. V. Gas W asserfachm . 8 (1928) N r. 1, S. 3/4.]

R . K a ttw in k e l: U n t e r s u c h u n g e n  i ib e r  d ie  V e r k o k -
b a r k e i t  d e r  G e f i i g e b e s t a n d t e i l e  v o n  b i t u m i n ó s e n  
S t r e i f e n k o h l e n  d e s  R u h r b e z i r k s .*  K oksbildungsfahigkeit 
von  V itrit, C larit, D u rit u nd  P u sit sowie von  Gem ischen aus diesen. 
S tau b g eh a lt der G efiigebestandteile und  dessen EinfluB au f die 
V erkokbarkeit. [G liickauf 64 (1928) N r. 3, S. 79/83.]

A. H . M iddleton: F o r t s c h r i t t e  u n d  A u s b l i c k e  f i i r  d ie  
K o k e r e i - I n d u s t r i e .*  E ntw icklung des K oksofens vom  Meiler 
bis zum  neuzeitlichen G roBkam m erofen. [Iro n  Coal T rades R ev.
1927, Jub ilaum snum m er, S. 72/5.]

L . L in tinsky , O beringenieur in  Leipzig: K o k e r e i -  u n d  
G a s w e r k s ó f e n .  M it 149 in  den T ex t gedr. A bb. u . 32 Z ahlentaf. 
H alle a. d. S . : W ilhelm  K n ap p  1928. (4 BI., 336 S.) 8°. 22,80 JłJH. 
(K ohle, K oks, Teer. H rsg. von R eg .-R at 3)r.*Qng. J .  Gwosdz. 
B d. 17.) " S  B =

Schwelerei. S c h w e lw e r k  G ó lz a u  d e r  S c h w e lw e r k e  
M in n a  A n n a ,  A .- G . ,  B e r l in .*  B eschreibung der B auarbeiten  
des m it einer Braunkohlenschw elanlage ausgeriiste ten  K raft-  
w erkes. [A -E-G -M itt. 1928, Sonderheft, S. 2/16.]

D a s  S c h w e l v e r f a h r e n  n a c h  D v o r k o v i tz .*  S tufen- 
weise Verschw elung in  zwei iibereinander angeordneten  M uffeln, 
von denen die obere m it einer M ischschnecke zur V erhiitung des 
B ackens versehen ist. U n terstiitzu n g  der AuBenbeheizung durch  
E infiihren  von  iiberh itz tem  G eneratorgas in  die Beschickung. 
[Engg. 125 (1928) N r. 3236, S. 72/3.]

C. H . L an d er: D ie  S c h w e lu n g .  G eschichtlicher R uckblick . 
G rundform en der Schwelung. V erhalten  der K ohlen  w ahrend  der 
Schwelung. K urze B eschreibung bestehender englischer A nlagen 
n ach  M aclaurin, M cEw en-Runge, L . & N ., Salerm o. W irtsc h a ft
liche A ussichten. [Iro n  Coal T rades R ev. 1927, Jub ilaum snum m er, 
S. 83/7.]

Sonstiges. F ra n z  F ischer u. H an s T ropsch : D ie  U m w a n d 
lu n g  v o n  M e th a n  in  W a s s e r s t o f f  u n d  K o h le n o x y d .  
F riihere A rbeiten . U m setzung yon M ethan-K ohlensaure-G e
m ischen an  yerschiedenen K a ta ly sa to ren , desgl. von  K okereigas 
u n d  K ohlensaure sowie von K okereigas m it W asserdam pf. Yer- 
suchsergebnisse. [B rennstoff-C hem . 9 (1928) N r. 3, S. 39/46.]

B rennsto ff vergasung .
Allgemeines. W ilhelm  F itz : H e i z w e r t  o d e r  V e r b r e n -  

n u n g s w a r m e  b e im  G e n e r a to r p r o z e B .*  [B rennst. W arm e
w irtsch . 10 (1928) N r. 1, S. 4/5.]

F eu e rfe s te  Stoffe.
Herstellung. P . J .  H o lm ąu is t: W o r a u f  b e r u h t  d ie  U e b e r -  

l e g e n h e i t  d e r  Q u a r z i t s a n d s t e i n e  a i s  M a t e r i a ł  z u r  
H e r s t e l l u n g  y o n  Q u a r z z i e g e l n  ?* H a u p tg ru n d  is t  die 
heterogene N a tu r  der Q uarzkórner der reinen  Q u arz itsan d ste in e ; 
sie bed ing t beim  E rh itzen  der Ziegel eine V erteilung des U m w and-

lungsverlaufes iiber ein  gróBeres T em p era tu rg eb ie t, w odurch die 
groBen S pannungen  in  d er S teinm asse d er O efen yerm ieden 
w erden. [H an d l. Ing .-V etensk .-A kad . N r. 64 (1927).]

Priifung und Untersuchung. O tto  B a rtsc h : B e i t r a g  z u r  
M e th o d ik  d e s  D r u c k e r w e i c h u n g s v e r s u c h e s .  Besprechung 
der F eh le r des D ruckerw eichungsversuches, besonders der Stellung 
des K órpers im  Ofen u n d  der T em peratu rm essung . Vorschlage fiir 
e inen  geeigneten  K ohlengrieBofen. [S p rech saa l 60 (1927) S. 571/3, 
592/5;° nach  Chem. Z en tra lb l. 99 (1928) B d . I ,  N r. 4, S. 567.] 

W illi M. Cohn: U e b e r  A u s d e h n u n g s k o e f f i z i e n t e n  v o n  
Z i r k o n o x y d .  B estim m ung d er A usdehnungskoeffiz ien ten  von 
Z r 0 2 zw ischen 20 u n d  200°, bei yersch iedenen  T em peratu ren  
nachg eb ran n t. W erte  hoher, ais b isher angenom m en. [Ber. D. 
K eram . Ges. 9 (1928) N r. 1, S . 16/8.]

R . F . G eller: D ie  B e d e u t u n g  d e r  E l a s t i z i t a t  u n d  
W a r m e a u s d e h n u n g  h o c h f e u e r f e s t e r  T o n e  i n b e z u g  a u f  
d a s  Z e r b r ó c k e l n  d e s  g e b r a n n t e n  E r z e u g n i s s e s .  Die 
gen an n ten  GroBen hangen  eng m it dem  V erh a lten  beim  Abschreck- 
yersuch  zusam m en. Z ah lenangaben  v o n  n eu n  un tersuch ten  
B randen . W ichtig  is t die B estim m ung  d er E igenschaften  bei 
jedem  einzelnen yerw an d ten  R ohsto ff. [Am . R efrac. In s t.,  Techn. 
P ap er, N r. 4  (1927) O k t.;  n ach  J .  A m . Ceram . Soc. 11 (1928) 
N r. 1, S. 31/2.]

F . H a r tm a n n : U e b e r  d ie  A n g r e i f b a r k e i t  f e u e r f e s t e r  
S t o f f e  d u r c h  S c h la c k e n .*  A usfiih rung  d er V erschlackungs- 
priifung. V ersuche, Z usam m enhange zw ischen d er Verschlackung 
u n d  den  einzelnen chem ischen u n d  physika lischen  E igenschaften 
aufzufinden, fiih rten  n u r  teilw eise zu  deu tlich en  Beziehungen. 
Vorziige d er B estim m ung des P u n k te s  h a ltlo se r Erweichung. 
F u r  die G esam tbeu rte ilung  des y o raussich tlichen  V erhaltens eines 
Steines sind  die E rgebnisse m eh rere r E inzelp riifungen  einander 
gegeniiberzustellen. [B er. D. K eram . Ges. 9 (1928) N r. 1, S. 1/15.] 

A rth u r  Ja m es R y m es: E in i g e  U n t e r s u c h u n g e n  an 
N e b r a s k a - T o n .  B estim m ung d esS chm elzpunk tes, des Schrump- 
fens beim  T rocknen  u n d  B rennen  u n d  d er P o ro s ita t, sowie Druck- 
yersuche an  einer V ersuchsreihe m it in  s te igenden  M engen zuge- 
se tztem , gem ahlenem  reinem  K a lz iu m k arb o n a t. D as Armstrong- 
V iskosim eter. Die E igenschaften  der erzeu g ten  S teine lassen sich 
w esentlich yerbessern , doch bedarf es noch  eingehender U n ter
suchungen. [ J .  A m . C eram . Soc. 11 (1928) N r. 1, S. 46/60.]

Verhalten im Betriebe. F e u e r f e s t e  S t e i n e  b e s o n d e r e r  
F o r m  z u r  E r r e i c h u n g  d i c h t e r  F u g e n .*  K urze Beschreibung 
der A rt der A ufm auerung , w odurch  W arm everlu ste , E indringen 
von  Schlacke u n d  Z erfall w eitgehend  yerm ieden  w erden. [Iron 
T rade  R ev . 81 (1927) N r. 23, S. 1428.]

A. H . M iddleton  u. C. B rid e : S i l i k a s t e i n e  f i i r  S t a h l 
w e rk e .  A nforderungen . E influB  d er chem ischen Zusam m en
se tzung, der K orngróBe u n d  des U m w andlungsgrades auf das 
V erhalten  im  B etrieb . [F o u n d ry  T rade  J .  36 (1927) N r. 578, 
S. 242/3.]

Sonstiges. C. P ressw ood: A u s w a h l  u n d  V e r w e n d u n g  
v o n  f e u e r f e s t e n  B a u s t o f f e n  f i i r  E is e n g ie B e re ie n .*  
K ennzeichnung d er allgem einen  A nfo rderungen  an  feuerfeste 
S toffe. Ih re  B eansp ruchung  in  K uppel- u n d  F lam m ófen , Pfannen 
u n d  F orm en  sowie die gee ig n e ts ten  S toffe zu  dereń  Auskleidung. 
V or- u n d  N ach te ile  des A u s s t a m p f e n s  v o n  K u p p e ló f e n .  
[F o u n d ry  T rad e  J .  38 (1928) N r. 596, S. 43/7 .]

S ch lack en .
Allgemeines. L. T o k o d y : U e b e r  d a s  b i n a r e  S y s te m  

M n3 S i0 4— Ca2S i0 4.* H erste llu n g  der A usgangsstoffe. E r
m ittlu n g  der spezifischen G ew ichte u n d  d er S chm elzpunkte bei 
w echselnden A nteilen  beider S ilika te  in  der P robe. U ntersuchungen 
iiber die bei den  yersch iedenen  sy n th e tisch  h ergeste llten  Proben 
au ftre ten d e  K rista llfo rm en . [Z. ano rg . Chem. 169 (1928) N r. 1/3, 
S. 51/6.]

F e u e ru n g e n .
Allgemeines. N . F . N issen : K o h l e n s t a u b -  o d e r  R o s t -  

f e u e r u n g ? *  G esich tspunk te  f iir  d ie W ah l e iner geeigneten 
D am pfkesselfeuerung fiir  feste  B rennstoffe . E influB des K apital- 
d ienstes, des Fórderw eges u n d  d er A ufbere itung  auf die W irt
schaftlichkeit d e r K oh len stau b feu e ru n g . Betriebstechnische 
G esich tspunkte. V ersuchsergebnisse. Zusam m enfassung. [Arch. 
W arm ew irtsch . 9 (1928) N r. 2, S. 55/8 .]

Kohlenstaubfeuerung. W . K leinów : D ie  A E G - K o h le n -  
s t a u b - L o k o m o t i v e .*  [A -E -G -M itt. 1928, S onderheft, S. 2/20.] 

B eckm ann : U e b e r  K o h l e n s t a u b f  e u e r u n g e n  u n t e r
b e s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  i h r e r  A n w e n d u n g  b e i 
G ie B e re ió f e n .*  U n te rsch ied  z.vischen S tein- u n d  B raunkohlen-
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staub. Vor- und N achteile d er S tau b feu eru n g . Besclireibung ver- 
schiedener zu einer K oh lenstaub -F euerungsan lage  gebóriger 
Einzelteile: Trockner, K ofino-M uhle, W indrich ter von  Pfeiffer, 
Raymond-Miilile, S taubfórderung  du rch  N iederdruck , D ruck lu ft 
mit und ohne Schneckenpum pe. S ch lenkerm ann-B renner. An- 
wendungsbeispiele: F lam m ófen, Tem perofen , G liihófen, Siemens- 
Martin-Oefen. K raftverb rauch  fiir  H erste llung  u n d  F órderung  
des Staubes. W irtschaftlichkeit. [GieB.-Zg. 25 (1928) N r. 1, 
S. 2/16.]

Gasfeuerung. A lbert H erberho lz : D e r  T u r b o b r e n n e r .*  
Koksofengasbrenner, B a u a rt E ick w o rth  u n d  S tu rm . [A rch. 
Warmewirtsch. 9 (1928) N r. 1, S. 15/6.]

Feuerungstechnisehe U ntersuchungen . W . S chuen: B r e n n 
stoffe.* Zeichnerische D arste llung  der B rennstoffe, des Energie- 
verlaufs bei der V erbrennung u n d  d er V erbrennungserzeugnisse 
im Gibbsschen Dreieck. Zeichnerische E rm ittlu n g  der zur Ver- 
brennung erforderhchen L uftm enge. B eurteilung  der B rennstoffe 
auf Grund der V erbindungsw arm en. [Feuerungstechn . 16 (1928) 
Nr. 3, S. 25/9.]

Sonstiges. K oschm ieder: U e b e r  Z u s a t z f e u e r u n g e n .
[Warme 51 (1928) N r. 5, S. 92.]

In d u strie lle  O efen  im  a llg e m e in e n .
(Einzelne B auarten  siehe u n te r  den  betreffenden  P achgebieten .)

AUgemeines. W . M. H ep b u rn : D ie  E n t w i c k l u n g  d e r
Oefen f i ir  W a r m e b e h a n d l u n g  u n d  S c h m ie d e s t i i c k e .  
Wissenschaftliche E ntw ick lung  im  O fenbau, im  besonderen  in  
bezug auf die Y erbrennung, A uskleidung, Iso lierung u n d  Tem- 
peraturiiberwachung. K o n tinu ierliche  B lechgluhófen. K on- 
tinuierhche Temperofen. K o n tinu ierliche  Schm iedeófen. K osten- 
aufstellung. [Trans. Am. Soc. S teel T rea t. 13 (1928) N r. 1, 
S. 126/41.]

Oefen m it flussigen B rennstoffen . E in  ó l g e f e u e r t e r  
F lam m ófen  z u m  E r s c h m e l z e n  v o n  L e i c h t l e g i e r u n g e n .*  
Wirkungsgrad und  Schm elzkosten eines k leinen Oelofens m it 
Yorwarmung der L u ft in  R auch ró h ren , die im  F uchs des Ofens 
angebraeht sind. [F oundry  T rade  J .  38 (1928) N r. 595, S. 31.] 

Elektrische Oefen. W erner F ehse : E l e k t r i s c h e  O e fe n
m it H e iz k ó rp e rn  a u s  W o l f r a m . M it 48 A bb. u n d  einem  Vor- 
wort von Dr. F ranz  S kaupy. B raunschw eig : F ried r. Vieweg & 
Sohn, Akt.-Ges., 1928. (V I, 72 S.) 8°. 5 J łM . (Sam m lung Yieweg.
h . 90.) : b :

Sonstiges. K . R um m el: B e i t r a g  z u r  F r a g e  d e r  H ó h e  
des A b b ra n d e s  a n  m i t  K o h l e n s t a u b  g e f e u e r t e n  W a r m 
ófen.* GroBzahlversuche iiber den  A b b ran d  a n  m it Steinkohlen- 
staub, B raunkohlenstaub, M ischgas, B raunkohlengenerato rgas 
und Koks gefeuerten Oefen, die vor allem  den  s ta rk e n  EinfluB 
der Bespiilung zeigen. [A rch. E isenh iittenw es. 1 (1927/28) H . 7, 
S. 499/504 (Gr. D : M itt. W arm estelle  107); vgl. S t. u. E . 48 
(1928) Nr. 4, S. 102/3.]

W a rm e w ir tsc h a f t.
AUgemeines. N eum ann : A u s  d e r  n e u e n  P r a x i s  d e r

W a rm e w ir ts c h a f t .*  B e trieb  u n d  B au  von  Feuerungsanlagen. 
Dampferzeugung und  D am pfverw endung . R aum beheizung . Gas- 
erzeugung und G asverw endung. A bw arm everw ertung . B etriebs- 
iiberwachung und -regelung. A rm atu ren . T ransporte in rich tungen . 
[Brennst. W arm ew irtsch. 10 (1928) N r. 2, S. 31/42.]

C. Blacher, Dr. h. c., Ingenieur-C hem iker, ord. P rof. a d. 
lettlandischen U n iv ersita t: V o m  L a b o r a t o r i u m s p r a k t i k u m  
zur p r a k t i s c h e n  W a r m e t e c h n i k .  E in e  A rt L ehrbuch  fiir 
technisches E xperim entieren , B eobach ten  u n d  D enken  in  der 
Energienutzung. M it 89 A bb. im  T e x t u . auf 1 Taf. sowie 25 T ab. 
Leipzig: Otto Spam er 1928. (328 S.) 8°. 17 J łM , geb. 18,50 J łM . 
(Monographien zur F euerungstechrdk . B d. 10.) 5  B 5

Abwarmeverwertung. C. F . W . R e n d le : D ie  A n w e n d u n g
von G e n e r a to r g a s h e iz u n g  f i i r  A b h i t z e k e s s e l .*  Zusatz- 
feuerung mit Hilfsgaserzeugung. [G as-Jo u rn a l 180 (1927) S. 451/6; 
Warme 51 (1928) N r. 5, S. 96/7.]

Hans Balcke, ®t.=Qng., B erlin -W estend : D ie  A b w a r m e -  
technik. Miinchen u nd  B erlin : R . O ldenbourg . 8°. —  Bd. 1: 
Grundlagen. Mit 147 A bb., 49 Z ah len taf. u. einem  I-S -D iagram m .
1928. (XI, 290 S.) 13,50 J łM , geb. 15 J łM . S  B 5

Dampfwirtschaft. Chr. E b erle : H e i z k r a f t w e r k e .*  [Arch. 
Warmewirtsch. 9 (1928) N r. 2, S. 41/5.]

Dampfleitungen. D ie  V e r l e g u n g  v o n  H o c h d r u c k d a m p f -  
le itungen .*  [W arm e 51 (1928) N r. 5, S. 97.]

Dampfspeicher. F ritz  H o y er: D a s  S p e i c h e r p r o b l e m  u n d  
ie D am pf s p e ic h e r .  [B rennst. W arm ew irtsch . 10 (1928) N r. 1, 

S. 1/4.]

G asw irtschaft und F ernversorgung. H erm an n  B le ib treu : 
G e g e n w a r t i g e r  S t a n d  u n d  E n t w i c k l u n g s m ó g l i c h k e i t e n  
d e r  s a a r l a n d i s c h e n  F e r n g a s v e r s o r g u n g .*  V erfiigbare Gas- 
m engen der saarland ischen  H iitten . P reisfrage. M óglicher Gas- 
verbrauch . G eplante  u n d  bestehende L eitungen . [Saar-W irt-  
schafts-Zg. 33 (1928) N r. 3, S. 43 /9 ; vgl. S t. u. E . 48 (1928) N r. 5, 
S. 144.]

K ra fte rz e u g u n g  u n d  -v e rte ilu n g .
AUgemeines. G .L iss: 25  J a h r e  E l e k t r o t e c h n i k  i m B e r g -  

u n d  H i i t t e n w e s e n .  [ In : F estsch rift ausA nlaB  des 25 jahrigen  
Ju b ilau m s des E lek tro techn ischen  Y ereins des R heinisch-W est- 
falischen Industriebezirkes, J a n u a r  1928. (D ortm und  1928: 
C. L. K ruger.) S. 25/34.]

E . P ra e to riu s : E n e r g i e v e r b r a u c h  d e r  W e lt .*  [Cen-
tra lb l. H iitte n  W alzw . 32 (1928) N r. 2, S. 24/6.]

W . S tender, 2)r.»Qng.: S c h a l t b i l d e r  im  W a r m e k r a f t -  
b e t r i e b .  M it 91 A bb. B erlin  (NW  7): V .-D .-I.-V erlag , G. m.
b. H ., 1928. (27 S.) 8°. 1,80 J łM , f iir  M itglieder des V ereines 
deu tscher Ingen ieure 1,60 J łM . 5  B S

K raftw erke. H einrich  D enecke: D ie  H i l f s m a s c h i n e n  d e s  
G r o B k r a f tw e r k e s K l in g e n b e r g .*  R ohrle itungen . Y orw arm er. 
B randschutzein rich tungen . O elhaltung. [Z. V. d. I . 71 (1927) 
N r. 53, S. 1877/87.]

R . T róger: W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d e s  G r o B k r a f tw e r k e s  
K l i n g e n b e r g .  R echnungsgrundlagen. W arm ew irtschaftlicher 
Teil u n d  eigene V erbrauchsanlagen m it e lek trischem  A ntrieb . 
M aschinenanlagen. A nlagen zu r U ebertragung  der W arm earbeit. 
K esselanlagen u n d  K ohlenaufbereitung . G esam tw irtschaftlich- 
k e it des K ohlenverbrauches u n d  A nlagekosten  des K raftw erkes. 
V erzeichnis der B au- u n d  L ieferfirm en. [Z. V. d. I .  71 (1927) 
N r. 53, S. 1902/12.]

H . W . N eb le tt: N e u e s  K r a f t w e r k  a u f  H i i t t e n w e r k e n .*  
K urze  Beschreibung des D am pftu rb inenkraf tw erkes (3 X  10000 kW ) 
der M innequa S teel W orks der Colorado F u e l & I ro n  Com pany. 
S teilrohr-V iertrom m elkessel m it k o m bin ierter H ochofengas- u n d  
K ohlenstaubfeuerung . E lek trische  G asreinigungsanlage. [B last 
F u rnace  15 (1927) N r. 5, S. 234/41.]

R . T róger: D ie  R i c h t l i n i e n  f i i r  d e n  E n t w u r f  d e r  A n -  
la g e .*  A nlagen des G roB kraftw erkes K lingenberg . B auzeiten . 
E rw agungen, die zu  der Lage, GroBe u n d  A nordnung  gefiih rt 
haben . [Z. V. d. I . 71 (1927) N r. 53, S. 1831/9.]

M. R ehm er: D a s  G r o B k r a f t w e r k  K l in g e n b e r g .*
[Z. V. d. I . 71 (1927) N r. 53, S. 1829/30.]

G ordon F o x : V e r w e n d u n g  v o n  A b w a r m e  u n d  Be*
l a s t u n g s a u s g l e i c h  z u r  V e r b i l l i g u n g  d e r  K r a f t e r z e u 
g u n g  in  S t a h lw e r k e n .*  E rre ichung  v on  85 %  B elastungs- 
fa k to r  bei einer 10 000-kW -A nlage d u rch  geschickte O rganisation . 
A nlagekosten  100 $ /kW . B etriebskosten  geringer ais 0,3 C ent fiir  
die kW st. K urze  B eschreibung d er A nlage. [Pow er 67 (1928) 
N r. 1, S. 19/25.]

G r o B k r a f tw e r k  K l i n g e n b e r g .  F ach h e ft (N r. 53 des 
B andes 71) der Z eitschrift des V ereines deu tscher Ingen ieure . 
M it 4  T af. u. 6 B ild b la tte rn . B erlin  (N W  7, D o ro theenstr. 40): 
Y .-D .-I.-V erlag, G. m . b. H „  1927. (S. 1829/1912.) 4°. 3,50 JłM , 
fu r  M itglieder des V ereines deu tscher Ingen ieu re  3,15 J łM . —  In - 
h a lt:  E in le itende  B em erkungen v on  2)tpI.*Qng. M. R ehm er, M it- 
glied des Y orstandes der B erliner S tad tisch en  E lek triz ita tsw erk e , 
A .-G ., u n d  eine R eihe v on  E inzelabhand lungen  der am  B au  der 
R iesenanlage beteilig ten  le itenden  Ingen ieu re  der A llgem einen 
E lek tric ita ts-G esellschaft m it insgesam t 230 A bb. S  B S

Dam pfkessel. E . M. Capell: A b h i t z e k e s s e l .*  A usbildung 
eines W asser kam m er kessels ais A bhitzekessel m it rd . 500 m a 
Heizflachę. [Pow er 67 (1928) N r. 3, S. 90/2.]

H o c h l e i s t u n g s k e s s e l  e i n e r  a m e r i k a n i s c h e n  A u to -  
m o b i l f a b r ik .*  [W arm e 51 (1928) N r. 4, S. 51.]

S t. L óffler: H o c h d r u c k d a m p f e r z e u g u n g  d u r c h  i ib e r -  
h i t z t e n  D a m p f .*  U m w alzverfahren . Y erw endungsbereich . 
B isher ausgefiih rte  A nlagen. D am pfum w alzpum pe. K o h len 
staub feuerung  fiir  S trah lungsiiberh itze r. N u r chem ische R einigung 
des Speisewassers, keine D estiU ation. W irkungsg rad  d e r  U m - 
waizkessel. E rre ichbare  V ereinfachung der B a u a rt. [W arm e 51 
(1928) N r. 4, S. 52/4.]

S t a u b f e u e r u n g  o d e r  m e c h a n i s c h e  R o s t f e u e r u n g  
f i i r  D a m p f k e s s e l .  [W arm e 51 (1928) N r. 4, S. 57.]

O tto  W irm er: D ie  D u r c h b i l d u n g  d e r  o b e r e n  W a s s e r -  
w e g e  in  n e u z e i t l i c h e n  S t e i l r o h r k e s s e l n .*  W asserspiegel- 
u n tersch iede  in  den  oberen  T rom m eln  a lte re r  S teilrohrkessel. 
K o n s tru k tiy e  u n d  m echanische G riinde fiir  solche U n tersch iede . 
A nw endung der gew onnenen E rk en n tn is  au f den  neuzeitlichen

*

r  Zeitschriftenyerzeichnis nebst Abkurzungen siehe 8 . 113/6. -  E in  * bedeutet A bb ildun7en in  der Quelle.
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S t e i l r o h r k e s s e l b a u ,  b e s o n d e r s  d e n  h e u t i g e n  D r e i t r o m m e l k e s s e l .

[W arm e 51 (1928) N r. 4, S. 45/7.]
K aise r: D ie  B e d e u t u n g  u n d  A u s b i ld u n g  d e r  S t r a h -  

l u n g s h e iz f l a c h e n .*  B eschreibung einiger A nlagen. W asser- 
um iauf u n d  L eistung. Gesohw indigkeiten in  den  R ohrw anden. 
R e in h e it der inneren  u n d  auBeren H eizflachen. A usdehnung. 
[W arm e 51 (1928) N r. 4, S. 48/51.]

W ey lan d : K e s s e l s p e i s e - K r e i s e l p u m p e n  f u r  h o h e n
D ru c k .*  [W arm e 51 (1928) N r- 4, S. 68/71.]

A rth u r M. M iller: A n w e n d u n g  e in e s  P r a m ie n s y s t e m s  
f u r  d ie  K e s s e lh a u s b e d ie n u n g .*  A ngaben eines bew ahrten  
P ram ienschliissels. [Pow er 67 (1928) N r. 2, S. 55/8.]

O. H . H a rtm a n n : D e r  S c h m i d t - H o c h d r u c k - S i c h e r -
h e i t s k e s s e l  m i t  m i t t e l b a r e r  B e h e iz u n g  u n d  s e in e  b e -  
s o n d e r e  E ig n u n g  f u r  I n d u s t r i e z w e c k e .*  B a u a rt des 
K essels. W ernigeroder V ersuchskessel. N eue E ntw iirfe fu r  Kessel 
gróBerer L eistung. [W arm e 51 (1928) N r. 4, S. 58/63.]

J .  H ak : S e l b s t t a t i g e  K e s s e l r e g l e r  in  E l e k t r i z i t a t s -  
w e rk e n .*  [E . T . Z. 49 (1928) N r. 4, S. 129/33.]

G leichm ann: D a s  B e n s o n - V e r f a h r e n  z u r  E r z e u g u n g  
v o n  H o c h d r u c k d a m p f .*  E rfah rungen  m it ausgefubrten  
Benson-A nlagen. K o n stru k tiy e  D urchbildung von yerschiedenen 
B rennstoffen . [W arm e 51 (1928) N r. 4, S. 55/7.]

Speisewasserreinigung und-entolung. P . H erm ann : S p e is e -  
w a s s e r  f i i r  H o c h d r u c k k e s s e l .  M óglichkeit des Zusatzes 
gerein ig ten  Kessel wassers. K ontinuierliche W egfiihrung des 
Salzuberschusses. E rm ittlu n g  der w egzufiihrenden Kesselwasser- 
m engen. [W arm e 51 (1928) N r. 4, S. 72/5.]

G ósta Angel: D e r  W a r m e b e d a r f  f i i r  d ie  E n t h a r t u n g  
T o n  K e s s e l s p e i s e w a s s e r .*  [Chem. M et. Engg. 34 (1927) N r. 11,
S 683/5 ]

Speisewasservorwarmer. K arl B urw ick: D ie  B e d e u t u n g
d e s  A b g a s - S p e i s e w a s s e r v o r w a r m e r s  u n d  d e s  L u f t -  
e r h i t z e r s  f i i r  d e n  n e u z e i t l i e h e n  H o c h d r u c k k e s s e l .1'  
[W arm e 51 (1928) N r. 4, S. 64/7.]

H . F . L ic h te : R a u c h g a s - S p e i s e w a s s e r y o r w a r m e r  t u r  
H o c h d r u c k d a m p f .*  D er S tierle-Speisew asservorw arm er m it 
ąu ad ra tisch en  R ippen  ais R ippenrohrvorw arm er besonderer 
B a u a rt. [W arm e 51 (1928) N r. 1, S. 3/8.]

Luftvorwarmer. L u f t v o r w a r m e r  f i i r  D a m p f k e s s e l -  
f e u e r u n g e n .*  [G enie civil 92 (1928) N r. 3, S. 63/7.]

E . P ra t  u n d  de K ergaradec: B e r e c h n u n g  d e r  L u f t -
e r h i t z e r .*  B erechnungsgrundlagen. B estim m ung der O ber
flache. M óglichkeiten zur VergróBerung des W arm eiiberganges. 
OberflachengróBe u n d  W iderstand . SchluBfolgerungen. [Techn. 
m od. 20 (1928) N r. 3, S. 132/8.]

Dampfturbinen. T h. B rem i: D ie  r u c k g e w m n b a r e  W a r m e  
im  D a m p f t u r b in e n - P r o z e B .*  [Schweiz. Bauzg. 91 (1928)
N r. 4, S. 41/4.]

E . A. K ra f t :  D ie  T u r b i n e n a n l a g e n  im  G r o B k r a f tw e r k  
K l in g e n b e r g .*  [Z. V. d. I . 71 (1927) N r. 53, S. 1869/76.]

A. R e n fo rd t: D r u c k  y e r t e i l u n g  u n d  D a m p f v e r b r a u c h  
b e i  T e i l l a s t e n  v o n  G e g e n d r u c k -  u n d  E n t n a h m e t u r -  
b in e n .*  F rischdam pf- u n d  K am m erdriicke bei T eillast fiir 
Drossel- u n d  D iisenregelung. A bhangigkeit des Leerlaufs vom  
D ruckyerhaltn is und  bei D iisenregelung von  der Bem essung des 
e rsten  R ades. P rak tisch e  A nw endung der Ergebnisse. [Arch. 
W arm ew irtsch. 8 (1927) N r. 10, S. 297/303; 9 (1928) N r. 1, S. 21/5.] 

Kondensationen. W . O tte : L e i s t u n g s g a r a n t i e n  f i i r
R i i c k k u h la n l a g e n .*  [A rch. W arm ew irtsch . 9 (1928) N r. 1,

Diesel- und sonstige Oelmaschinen. Ju liu s Magg, ®r.=3ng.,
o. P rofessor fiir V erbrennungskraftm asch inenbau  an  der Tech- 
n isshen  H ochschule in  G raz: D ie s e lm a s c h in e n .  G rundlagen, 
B a u arten , Problem e. M it 1 Bildnis, 355 A bb. im  T ex t u. auf
9 T af. B erlin : V .-D .-I.-V erlag, G. m. b. H ., 1928. (X IV , 278 S.) 
4°. Geb. 26 JłJl, fiir M itgl. d. V. d. I . 23,40 JUl. —  B ehandelt 
im  ersten  H a u p tte il (G rundlagen) nach  kurzem  H inw eis auf den 
W erdegang der D ieselm aschine ihre  T herm odynam ik  und  Therm o- 
m etrie , die V orausbestim m ung der H auptabm essungen , das fiir 
den  D ieselm aschinenbau grundlegend W ichtige iiber die che
m ischen E igenschaften  der T reibole u n d  ih r V erhalten  im B etrieb  
sowie die G esam tw irtschaftlichke it von D ieselm aschinenanlagen, 
im  zw eiten H a u p tte il (B auarten ) die yerschiedenen G ruppen 
y on  B a u a rten  u n d  endlich im d r itte n  H au p tte il (Sonderproblem e) 
solche F rag en  des D ieselm aschinenbaues, dereń  L osung noch aus- 
s te h t  oder noch n ich t endgiiltig  is t, m it BerU cksichtigung aller 
p rak tisch  sich ergebenden V erhaltn isse. —  E in  A nhang enth8.lt 
A ngaben iiber R au m b ed arf u nd  Schw ungm om ente, ein voU- 
stand iges Sach- u n d  ein L itera tu ryerzeichn is. S B 2

Elektromotoren und Dynamomaschinen. R . D unker: D ie  
b e s o n d e r e n  A u f g a b e n  d e r  M o t o r e n g e n e r a t o r e n  b e i  d e r  
U m f o r m u n g  v o n  D r e h s t r o m  in  G l e i c h s t r o m  u n d  d ie  
n e u e r e  E n tw ic k lu n g  d i e s e r  U m f o rm e r .*  E lek triz ita ts- 
w irtsch . 27 (1928) N r. 450, S. 44/7 .]

M L iw schitz: M o to r e n  f i i r  S c h w u n g m a s s e n a n la u f .*  
N eue K ran- u n d  H u tten m o to re n . [Siem ens-Z. 8 (1928) N r. 1,
S 36/8 1

H  L u n d : D e r  A E  G - D o p p e l n u t m o t o r .*  Strom ver-
d rangungsm otor m it K afig laufer. [A -E -G -M itt. (1928) N r. 1,

S 1/7-1
P o h l: D ie  S t r o m e r z e u g e r  d e s  G r o B k r a f  tw e r k e s

l in c rp n b e ro  * 44 000-kV A -D rehstrom erzeuger. 12 500-kVA-
Y orw lrm tu rb in en . [Z. V. d. I. 71 (1927) N r. 53, S. 1888/9.]

Elektrische Leitungen und Schalteinrichtungen. H . P robst: 
D e r  e l e k t r i s c h e  T e i l  d e s  G r o B k r a f  t w e r k e s  K l i n g e n 
b e rg .*  30 -kV A -Schaltanlagen. 6-kV -Schaltan lagen  fiir eigenen 
B edarf. G leichstrom anlagen. S chu tzyorrich tungen . [Z. V. d. I. 71
(1927) N r. 53, S. 1891/1901.]

Gleichrichter. H . Ju n g m ich l u n d  J .  v. Issendorff: E le k -  
t r i s c h e  V a k u u m m e B e in r i c h tu n g  f i i r  G r o B g le ic h r ic h te r .*  
[Siem ens-Z. 7 (1927) N r. 12, S. 829/32.]

Sonstige elektrische Einrichtungen. L. K ropff: S tro m -  
b e g r e n z u n g s - D r o s s e l s p u l e n .*  [Siem ens-Z. 8 (1928) N r. 1,

S. 14/9.] „  (
H  S tager: E in i g e  B e m e r k u n g e n  z u r  T r a n s f o r m a -  

t o r e n ó l f r a g e .  [E . T . Z. 49 (1928) N r. 4, S. 138/40 ]
Rohrleitungen. Z u r  G e s c h i c h t e  d e r  R o h r v e r b m -  

d u n g e n ,  d e r e ń  H e r s t e l l u n g  u n d  Y e r w e n d u n g .  [Rohren- 
industrie  21 (1928) N r. 3, S. 47/8.]

Carl B enz: R o h r v e r b i n d u n g e n  f u r  S t a h l r o h r e .
[R ohren industrie  21 (1928) N r. 3, S. 57/67.]

S o n d e r a u s f i i h r u n g e n  y o n  M u f f e n -  u n d  F la n s c h -  
y e r b i n d u n g e n  ( H o c h d r u c k f l a n s c h e n ) .*  [R ohrenindustrie
21 (1928) N r. 3, S. 70/1.]

F ried rich  T itze : D ie  e l e k t r i s c h e n  E i n r i c h t u n g e n  tu r  
d ie  A b s p e r r v o r r i c h t u n g e n  in  W a s s e r k r a f  tw e rk e n .*  
[Siem ens-Z. 7 (1927) N r. 12, S. 809/15.]

Gleitlager. H . P fennig: D ie  B e d e u t u n g  u n d  F a b r i k a -  
t i o n  d e r  O e l lo s -L a g e r .*  N ah tlo se  S tah lbuchse  m it umge- 
bordeltem  R a n d  u n d  u n te r  hohem  D ruck  eingepreBte Schmier- 
packung. L ebensdauer wie bei B ronzelagern . Zulassige Lager- 
driicke. L agergeschw indigkeiten. A nw endungsbeispiele. [W erkst.- 
Techn. 21 (1927) N r. 23, S. 683/6.]

Schmierung und Schmiermittel. H . S tag er u. J .  P . Bohnen- 
b lu s t : U e b e r  D a m  p f  t u r b in e n ó le .*  M itte ilungen  aus dem 
chem ischen L ab ora to rium  der A .-G . B row n, B overi & Cie. 
S chaum bildung. E m ulsionsb ildung . M essung der Oberflachen- 
spannung . M essung der E m ulsionsb ildung . [A rch. W arm e
w irtsch . 8 (1927) N r. 11, S. 349/56 ; 9 (1928) N r. 2, S. 59/63.]

A llgem eine A rb e itsm asc h in en . 
Bearbeitungsmaschinen. M .-J. A ndrou in : H a n d b e t a t i g t e  

A u s r i i c k y o r r i c h t u n g e n  f i i r  m e c h a n i s c h e  P r e s s e n .  [Buli. 
Soc. d ’Enc. 126 (1927) N r. 12, S. 775/9.]

Sonstiges. F ritz  G riinhagen : D e r  V o r r i c h t u n g s b a u .
1. E in te ilung , E inzelheiten  u n d  k o n stru k tiy e  G rundsatze . Mit 
230 F ig . im T ex t. B e rlin : Ju liu s  S pringer 1928. (64 S.) 8°.
1,80 JiJU. (W erk sta ttb iich e r  fiir B e trieb sb eam te , V or- u n ^ F a c l^  
arb e ite r. H rsg . v. E ugen  Sim on, B erlin . H . 33.) »  B m

M ateria lb ew eg u n g .
Allgemeines. H erm an n  H ellm ich : W a s  l e i s t e t  w i r t 

s c h a f t l i c h e  F l u r f ó r d e r u n g ?* B e g r i f f  der F orderung . Lade- 
yorgang. F ó rderze it. Fórderw eg. B eispiele uber Ersparnis- 
m óglichkeiten. [F ó rd ertech n ik  u n d  F ra c h ty e rk e h r  21 (1928) 
N r. 1, S. 3/10.]

Fórder- und Verladeanlagen. D ie  g l e i s l o s e  F lu r f o r d e -  
r u n g .  H rsg . vom  A usschuB fiir w irtschaftliches Forderwesen 
beim  A W F. B erlin  (S 14): B eu th-V erlag , G. m . b. H . 8°.
T . 2: D ie  H a n d f a h r g e r a t e .  (M it 131 A bb.) (1927.) (54 S.)
2,50 j l J l .  — T . 3 : D ie  m e c h a n i s c h  a n g e t r i e b e n e n  F lu r -  
f ó r d e r m i t t e l .  (M it 96 A bb.) (1927.) (96 S.) 3 JIM - T. 2
u . 3 zusam m en 5 JIM . —  T eil 2 b e h an d e lt die H andfahrgera te , 
insbesondere die H au p tg es ieh tsp u n k te  ih re r k o n stru k tiv en  Durch
bildung  u nd  A npassung an  die B e triebsverhaltn isse  der ver- 
schiedensten  Tndustriezwoige, Teil 3 die m echanisch  angetriebenen 
F lu rfo rd erm itte l, wie E le k tro k a rre n , E lek trosch lepper und  die 
H ilfse in rich tungen  bei d er A nw endung dieser F ó rd e rm itte l unter

Zeitschrifteni-erzeichnis nebut Abktirzunycn swhe 8. 11316. — Ein * bedeutet: Abbildunyen in der Quelle.
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B eriick s ic h tig u n g  ih re r w irtschaftlichen  V erw endung in  den  
einzelnen Industriezw eigen. (Teil 1 ersch e in t dem nachst.) S  B Z  

Werkstattwagen. G. L u cas: E l e k t r o k a r r e n - A u f b a u t e n .  
[A -E -G -M it t .  1928, N r. 2, S. 53/7.]

Sonstiges. M ichenfelder: F o r t s c h r i t t e  d e r  E l e k t r i z i t a t  
in d er F d r d e r t e c h a ik .  [E . T . Z. 49 (1928) N r. 4, S. 121/2.]

W e rk e in ric h tu n g en .
Fabrikbauten. W erner L in d n e r: B a u t e n  d e r  T e c h n ik .  

Ihre Form und W irkung. W erkan lagen . (M it 614 A bb.) (U n ter 
Mitarbeit von A rch itek t Jo h a n n es  M artin  W olf.) B e rlin : E rn s t  
W a sm u th ,  Verlag, A .-G . (1927). (V III , 232 S.) 4°. Geb. 34 JUK.

Heizung. M. U nterw eger: G e g e n d r u c k b e t r i e b  b e i
in d u s tr ie l le n  R a u m h e iz a n l a g e n .  K u p p lu n g  von R aum - 
heizanlagen m it D am pfm aschinen n u r  u n te r  bes tim m ten  V oraus- 
setzungen w irtschaftlich. [A rch. W arm ew irtsch . 9 (1928) N r. 2, 
S. 58.]

W e rk b esc h re ib u n g en .

B e k a n n te  e n g l i s c h e  W e r k e .  B eschreibung des H ocn- 
ofen-, Siemens-Martin- u n d  W alzw erkes d er C a rg o  F l e e t  I r o n  
Co., L td . Erzeugnisse u n d  angeschlossene G esellschaften. 
[Iron Steel Ind . 1 (1928) N r. 5, S. 141/5.]

R oh eisen erzeu g u n g .
Allgemeines. O. R . R ice : F o r t s c h r i t t e  im  H o c h o f e n -  

wesen. E ntw icklung d er O fenleistung, G asw irtschaft, der 
Gichtstaulaosnutzung u n d  des H ochofenprofils im  Ja h re  1927. 
[Blast Fum ace 16 (1928) N r. 1, S . 49 u . 55.]

G e s c h lo s s e n e r  K u h l k a s t e n  f i i r  m e t a l l u r g i s c h e  
Oefen, in s b e s o n d e r e  H o c h o f e n .*  K u rze  B eschreibung der 
Kuhlkasten-Bauart Paschke-Schiegries, die von  der F a . Z im m er- 
mann & Jansen, D ureń, au sg efu h rt w ird . [S t. u . E . 48 (1928) 
Xr. 1, S. 21.1

HochofenprozeB. W . H aufe u n d  H o rs t von Schw arze: Z y a n  
imd se in e  V e r b i n d u n g e n  im  H o c h o f e n .*  Z usam m enste llung 
aus dem Schrifttum  u n d  E rgebn is e iner R un d frag e  bei den  
deutschen Hochofenwerken. B ildungsm oglichkeiten  von reinem  
Żyan und Zyanw asserstoff im  H ochofen n ach  A ngaben im  
Schrifttum und  der N em stsch en  N aherungsg le ichung . V erm ut- 
lich Bildung v o n Z y a n ile n , insbesondere von  Z yankali. Schacht- 
zerstórungen durch Z yanalkalien . R eduk tions- und  E ntschw efe- 
Inngswirkung der Z yanide. V orkom m en u n d  E n ts te h u n g  von 
Zyanstickstofftitan. S ekundar sich b ildende Z yanverb indungen . 
EinfluB des Zvans auf den W arm eh au sh a lt des H oehofens. Ver- 
wertungsinóglichkeiten. V orschlage z u r w eiteren  Forschung. 
[Arch. Eisenhuttenwes. 1 (1927/28) H . 7. S. 453/66 (G r. A : 
Hochofenaussch. 90); v s l. S t. u . E . 48 (1928) N r. 7, S. 201 '3.] 

Hochofenbetrieb. H . A. B rasse rt: D e r  H o c h o f e n b e t r i e b  
in D e u ts c h la n d .*  R eiseberich t. P ro fil u n d  L eistung  deu tscher 
Hochofen, KomgroBe von E rz  u n d  K oks, S ch iittung , W inddruck  
und -menge. K ritik  und  V ergleich m it am erikan ischen  V erhalt- 
nissen. [Blast F um ace 16 (1928) N r. 1, S. 8 /11.]

H. A. Berg: E n tw ic k lu n g  d e s  H o c h o f e n b e t r i e b e s  im  
Ja h re  1927. Zusam m enfassender B e rich t u b e r F o rts c h r itte  im  
Bau und Betrieb der H ochofen u n d  zugehorigen A nlagen in  
Amerika. [Blast F u m ace 16 (1928) N r. 1, S. 15/7.]

Darid E. R oberts: D ie  E n t w i c k l u n g  d e3  H o c h o f e n 
b e tr ie b e s  y o n  186 7  b is  19 2 7 .*  E n tw ick lu n g  des H ochofen
profils, der Begichtung, O fenkiihlung, G asreinigung, M óllerror- 
bereitung, W indversorgung. [Iro n  Coal T rades R ev . 1927, J u 
bilaumsnummer, S. 143/7.]

A. K. Reese: E in  R u c k b l i c k  a u f  d e n  H o c h o f e n 
b e tr ie b  in  d e n  J a h r e n  1 8 6 7  b i s  1 9 2 7 .*  V ergleich der Be- 
triebsweise der H ochofen dam als u n d  h eu te . [Iro n  Coal T rades 
Rev. 1927, Jub ilaum snum m er, S. 147/9.]

Winderhitznng. R o b e rt K ah len b erg : D ie  G a s b e w e g u n g  
im W in d e rh i tz e r .*  G e tren n te  M essung von  A uftrieb  und  
Widerstand im W inderhitzer. D er A uftriebsgew inn. E rm itte lte  
Widerstande und ih r EinfluB au f d ie L e istung  des Cowpers. U r- 
sachen fur die W iderstande u n d  dereń  V erm inderung . Gleich- 
maBige Verteilung der Gase im  G itte r. [S t. u . E . 48 (1928) N r. 3, 
S. 85/71.]

1 Roheisen. J .  E . H u rs t:  N e u z e i t l i c h e s  g e f e i n t e s  E is e n .  
^orschlag, besonders behand e ltes  R oheisen  gefein t zu nennen. 
Bedeutung des A usdruckes „ F e in e n “ in  friiheren  Z eiten . [F o u n d ry  
Trade J. 38 (1928) N r. 595, S. 30.]

E ise n - u n d  S tahlgieB erei.
Allgemeines. V incen t C. F a u lk n e r: S e c h z ig  J a h r e

G ie B e r e ib e t r i e b .*  N euerungen im  A nfertigen  von  F orm en , 
K em en , Form m aschinen, GieBen u n d  Schm elzen v on  1860 bis 
heu te . [Iro n  Coal T rades R ev . 1927, Jub ilau m sn u m m er, S. 174/6.] 

N e u z e i t l i c h e  M a s c h in e n  f i i r  G ie B e re ie n .*  S andauf- 
bereitungs-M aschine m it se lb stta tig er Z u te ilung  v on  A lt- und  
F rischsand . S andverte ilung  du rch  F ó rd e rb an d e r. PreB- u n d  
R utte lfo rm m asch ine  sowie P reB luft-Sandschleuderm aschine der 
B adischen M aschinenfabrik . [Techn. m od. 20 (1928) N r. 1, 
S. 49/51.]

W illiam  R aw linson, F o u n d ry  E ngineer a n d  D irec to r: M o d e rn  
F o u n d r y  O p e r a t i o n s  a n d  E ą u i p m e n t .  (W ith  133 fig.) 
L ondon: C hapm an & H all, L td ., 1928. (X V III , 312 p .) 8°. Gleb.
18 sh. S  B =

GieBereianlagen. D e r  G i e B e r e i b e t r i e b  d e r  A m e r i c a n  
A b r a s iv e  M e ta l s  C o .,  I r v i n g t o n .*  B esonders zu  erw ahnen  
endloses B an d  aus Schm alspurw agen zur flieBenden F e rtig u n g  
auch  groBer GuBstiicke. V erfestigung des Sandes d u rch  W alzen. 
A usleeren der F orm en  au f einem  S ch iitte lro st. [F o u n d ry  55 (1927) 
N r. 24, S. 962/5 ; 56 (1928) N r. 1, S. 22/4  u. 41.]

Metallurgisches. A rth u r S m ith : D ie  H e r s t e l l u n g  v o n  
G u B e is e n  m i t  S t a h l z u s a t z  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r i i c k -  
s i c h t i g u n g  s e i n e r  B e h a n d l u n g  in  d e r  G ie B e re i .*  W inkę 
fiir  das E rschm elzen im  K uppelofen . A nzustrebende Z usam m en
setzung. F o rm  des M anganzusatzes. E influB  des K alkzusatzes 
u n d  der P robenabm essungen auf die Festigkeitseigenschaften . 
[F o u n d ry  T rade  J .  38 (1928) N r. 598, S. 77/9.]

P . A. R ussell: L u n k e r  in  d i i n n e n  G u B e is e n s tu c k e n .*  
D ie V organge beim  E rs ta rre n  u n d  A bkiihlen. E influB  von  
KI =ipn7iisam m r t i 7:11 ng u n d  A bkuhlungsgeschw indigkeit. Yer- 
h u tu n g  von  L u n k em  durch  rich tige  A nordnung  von T rich tem , 
Schreckeinlagen u n d  W indpfeifen. V erw endung von  GieBsieben. 
[F o u n d ry  T rad e  J .  38 (1928) N r. 597, S. 55/9.]

Modelle,KemkastenundLehren. W . J .G i lm o r e :Z u s a m m e n 
a r b e i t  z w is c h e n  M o d e l l w e r k s t a t t  u n d  G ie B e re i .  N ot- 
w endigkeit fiir  den  A uftraggeber, schon bei A nfertigung  des 
M odells sich m it der GieBerei in  V erb indung  zu  setzen , u m  zweck- 
maBige u nd  billige E in fo rm ung  zu  erreichen. [Iro n  T rade  R ev . 81
(1927) N r. 23, S. 1424/7.]

Schmelzen. H . S. P rim rose : S c h m e lz e n  im  E le k t r o o f e n .  
A bm essungen, L eistung, S trom verb rauch  u n d  sonstige K osten  
von  H erou lt-, A jax -W y att-  u n d  A jax-N orth rup-O efen . Ih re  Ver- 
w endungsm oglichkeiten in  der EisengieBerei. [F o u n d ry  T rad e  J .  
38 (1928) N r. 598, S. 81/4.]

[B ernhard] O sann: D ie  V e r w e n d u n g  v o n  F l u B s p a t  
b e im  K u p o lo f e n s c h m e lz e n .  U ebersich t iiber die \ erwen- 
dungsm oglichkeiten von  F luB spat. EinfluB au f F lussigkeitsg rad  der 
Schlacke, E n tschw efelung u n d  V erschlackung des O fenfu tters. 
W irtschaftlichkeit des F luB spat-Z usatzes. [GieB.-Zg. 24 (1927) 
N r. 2.3, S. 659/64.]

K u p p e l o f e n b e t r i e b .  B em erkungen  iiber zweckmaBige 
A usm auerung, B egich tung  u n d  Schm elzen im  K uppelofen . 
[F o u n d ry  56 (1928) N r. 2, S. 69/70.]

SonderguB. A. H . M undey: S p r i t z g u B  (G u B  in  D a u e r -  
f o rm e n ) .*  W e s e n u n d  verschiedene A usfuh ru n g sarten  des Spritz- 
gussss. G eeignete M etallegiem ngen. D as H olley-Y erfahren  zu r 
V erw endung v o n  D auerform en  bei GuBeisen. [M etal In d . 32 (1928) 
N r. 2, S. 55/9.]

GuBputzerei und -bearbeitung. G ertre u d ts : P u t z e r e i f r a g e n .  
V ersuchsergebnisse u b er da3 P u tz e n  m it W asserstrah l. B e
ziehungen zw ischen W asserdruck , D iisenoffnung, K ra ftv e rb rau ch  
u n d  P u tzze it. B rau ch b a rk e it u n d  W irtsch aftlich k e it des Yer- 
fahrens. [GieB.-Zg. 25 (1928) N r. 2, S. 50/3.]

Organisation. A. F re ita g : W ie  e r h a l t e  ic h  e in e  l a u f e n d e  
u n d  g e n a u e  U e b e r s i c h t  u b e r  d e n  B e s t a n d  d e r  B e -  
s t e l l u n g e n ,  i i b e r  G e w in n  u n d  V e r l u s t  im  G ie B e r e i 
b e t r i e b ? *  A usfertigung  des A uftrages in  m ehreren  D urch- 
schriften , die fiir A uftrag sb estan d , B erechnung  d er S elbstkosten  
usw . ausgew erte t w erden. A ufste llung  eines Schaubildes fiir die 
Zusam m enhange zw ischen F ertigungslóhnen , E rzeugungsm enge 
u n d  Selbstkostenpre isen . [GieB.-Zg. 25 (1928) N r. 2, S. 5 4 '6 .]

S tah le rzeu g u n g .
Allgemeines. Claes G e jro t: S t a h l w e r k s k o k i l l e n  u n d  

d e r e ń  D im e n s io n ie r u n g .*  V organge beim  E rs ta rre n  der 
B lócke. B em essungen d er K okillen . K okillenboden . K okillen- 
w erkstoff. B ehand lung  der K okillen . [ J e rn k . A nn. 111 (1927),

[ Zeitschriftenverzeichnis net,# Abkurzungen sxehe S. 11316. -  Ein  « M i » W  A hbM „n,en in der QUelh.
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Zeitschriften- u n i  Bucherschau. 48. Ja h rg . N r. 8.

T ekniska D iskussionsm otet i J e rn k o n to re t den  28. M ai 1927,
S. 121/223 u . A ussprache S. 223/42.]

Metallurgisches. H erm an n  S chen ck : U e b e r  d ie  A n w e n d u n g  
d e r  t h e o r e t i s c h e n  C h e m ie  a u f  e in ig e  f i i r  d ie  S t a h l 
e r z e u g u n g  w ic h t i g e  Y o rg a n g e .*  D i e  allgem einen S atze der 
T herm odynam ik  ais Gesetze fiir den  A blauf der chem ischen 
R eak tio n en  bei der S tahlerzeugung. B edeu tung  des ph j^ ik ah sch - 
chem ischen G leichgew ichts an  H an d  des U m satzes 2 CO W J2 
+  C. A nw endung einiger G esetzm aBigkeiten auf die O xydation  
u n d  R e d u k tio n  von  P hosphor u n d  M angan u n te r  B eriicksichtigung 
friiherer A rbeiten . E ro rte ru n g  des D esoxydationsvorganges. 
[A rch. E isenh iittenw es. 1 (1927/28) H . 7, S 483/97 (G r B : 
S tahlw .-A ussch. 134); ygl. S t. u . E . 48 (1928) N r. 7, S. 199/201.] 

Direkte Stahlerzeugung. A. E . Cassel: Z w e i d i r e k t e
E i s e n e r z e u g u n g s v e r f a h r e n .  E ines der V erfahren  is t pa ten - 
tie r t ,  das andere zum  P a te n t  angem eldet. E s h an d e lt sich aber 
im  w esentliehen noch um  Vorschlage. Beide V erfahren  beruhen  
auf der R ed u k tio n  durch  hochw ertige heiBe Gase. [B lad  to r 
B ergshand teringens V anner 18 (1927) N r. 4, S. 798/804.]

Sven K a llin g : D ie  in  H a g f o r s  b e i  d e r  d i r e k t e n  E is e n -  
e r z e u g u n g  n a c h  d e m  F l o d i n - G u s t a f s s o n - Y e r f  a h r e n  
e r z i e l t e n  E r g e b n is s e .*  N ach  einer E in le itung  von  Aug. 
H erlenius w ird von  K alling  das V erfahren  in  seinen einzelnen 
P hasen  beschrieben: B rikettie rung , Schmelzofen, B e trieb , H e r
stellungskosten . [Je rn k . Ann. 111 (1927), T ekniska D iskussions
m o te t i Je rn k o n to re t den 28. M ai 1927, S. 35/51 u. A ussprache
S. 51/74.] T , 0 , . .

SchweiBstahl. J .  S. T rin h am : S e c h z ig  J a h r e  S c h w e iB -  
s t a h l i n d u s t r i e . *  U eberblick iiber die E n tw ick lung  der eng- 
lischen Schw eiB stahlindustrie. Technische F o rtsch ritte  se it 1867. 
B ildung der B ritish  I ro n  M anufacturers’ P udd ling  R esearch  
A ssociation im  Ja h re  1919. [Iro n  Coal T rades R ev . 1927, S onder
heft, S. 165/6.]

Siemens-Martin-Verfahren. W aldem ar D yrssen: L u f t v o r -  
w a r m e r  u n d  A b h i t z e k e s s e l  a n  S i e m e n s - M a r t in - O e f e n .*  
EinfluB der L uftvorw arm ung auf L eistung u n d  B rennstoffyer- 
b rauch . E rhohung  der m ittle ren  Y orw arm ungstem peratu r der 
L u ft du rch  H in te rsch a lten  eines m etallischen V orw arm ers h in te r 
die K am m er. Beschreibung des V orw arm ers. L eistungssteigerung 
durch  seine A nw endung um  rd . 1 0 % . M óglichkeit der gleich- 
zeitigen Anlage eines Abhitzekessels. [Min. M etallurgy 9 (1928) 
N r. 253, S. 12/7.]

W . H . F i tc h : R e k u p e r a t o r e n  f i i r  S ie m e n s - M a r tm -  
O e fe n .*  V erhalten  von  R e kupera to ren  aus K arborundum  im 
B etrieb . M óglichkeit, die ublichen W arm espeicher um  die H alfte  
bis zu zwei D ritte l zu yerkleinern . [Min. M etallurgy 9 (1928) 
N r. 253, S. 17/8.]

E . H erzog: D e r  T e m p e r a t u r y e r l a u f  u n d  d ie  T e m p e -  
r a t u r s c h w a n k u n g e n  d e r  s t r ó m e n d e n  M i t t e l  in  d e n  
K a m m e r n  d e s  S ie m e n s - M a r t in - O f e n s .*  T em p era tu ry er
lauf beim  Auf- u n d  E ntheizen . A nw endung der Gesetzm aBig
keiten  fiir den  W arm edurchgang au f periodisch arbeitende W arm e- 
austauscher. A usnutzungsgrad  des W arm eangebots. Folgerungen.
[B er. Stahlw .-A ussch. V. d. E isenh. N r. 133 (1928); vgl. S t. u. E . 48
(1928) N r. 1, S. 8/11.]

N e u e r u n g e n  im  a m e r i k a n i s c h e n  S i e m e n s - M a r t in -  
B e t r i e b .*  B e rich t iiber die 6. H alb jah rszusam m enkunft am erika- 
n ischer S tah lw erksfach leu te  am  2. u nd  3. N oyem ber in  D etro it. 
A ussprache iiber: GieBtechnik, R a n d stah l, R oheisensatz u n d  
-zusam m ensetzung zu r E rzielung geringster Schm elzungsdauern 
u n d  zur E rzeugung n iedriggekohlter S tahle , O fenausbringen, 
L uftyorw Srm ung, Z ustellung des H erdes, H ohe des K alksatzes, 
O berflachenfehler, K am m erh a ltb ark e it, O feniiberw achung und  
K okillenzusam m ensetzune und  -h a ltb ark e it. [ Iro n  Age 120 (1927) 
N r. 19. S. 1320/2: N r. 20, S. 1377/9 u . 1424.]

F o r s c h u n g s a r b e i t e n  a u f  d e m  G e b ie t e  d e r  S t a h l -  
e r z e u g u n g .  K u rzer B e rich t iiber eine S itzung des vom  Carnegie 
In s t i tu te  of Technology, der P ittsb u rg h  S ta tio n  of th e  U n ited  
S ta te s  B ureau  of Mines u n d  der C arnegie L ib ra ry , P ittsb u rg h , 
e ingesetz ten  A usschusses zu r planm aB igen U n tersuchung  der 
physikalisch-chem ischen V organge bei der S tahlerzeugung. Ar- 
beitsp rogram m . K urze  M itteilung  iiber U n tersuchungen  iiber die 
L óslichkeit yon  E isenoxydu l in  E isen . [Iro n  Age 120 (1927) N r. 17, 
S. 1171.]

Elektrostahl. P a u lB e rg e o n : U n t e r s u c h u n g  d e r  A r b e i t s -  
w e is e  u n d  R e g e lu n g  y o n  L i c h t b o g e n - E l e k t r o s t a h l -  
ó fe n .*  E rganzende B e trach tu n g en  zu den  A rbeiten  von  B e th e -  
n o d  d e  L o is y  u u d  R ie c k e  [vgl. B er. S tahlw .-A ussch. N r. 102
(1926)1. EinfluB  des T ransfo rm ato ra  auf den L eistu n p sfak to r und

yerschiedener S pannungen  auf die A rbeitsw eise. R egelung des 
Ofenganges. [R ev. M et. M em. 24 (1927) N r. 11, S. 683/94.]

P eter  E y erm an n : U e b e r  d e n  E d e l s t a h l w e r k s b e t r i e b .*
I  A u s w i r k u n g  d e r  B lo c k f o r m  a u f  d ie  S e l b s t k o s t e n -  
c r e s ta l tu n g .  V ergleiche iiber B e triebsyerlu s te  in  Stahlwerks- 
betrieben . B e triebsversuche zu r F es ts te llu n g  d er U eberlegenheit 
des ab ^ed reh ten  V ierkan tb lockes. B e triebsergebnisse beim  Ab- 
drehen^der B lócke auf einer y ie rk a n td re h b a n k . A usbrm gen bei 
yerschiedenen A rten  des P u tz e n s  bei R u n d - u n d  V ierkantblócken. 
[C entralb l. H iitte n  W alzw . 31 (1927) N r. 49, S. 705/11.]

R . J .  R icha rdson : E l e k t r o s c h m e l z e n  v o n  S t a h l  in  d e r  
G ie B e re i .*  G esehichte des E lek troofens. D er Schm elzyorgang 
bei sau rer u n d  basischer Z ustellung . V ergleich der beiden Ofen- 
a r te n  nach  S trom y erb rau ch  u n d  G u te  des E rzeugnisses. [Foundry 
T rade  J .  38 (1928) N r. 597, S. 61/4.]

V icto r S tob ie: E l e k t r i s c h e s  E r s c h m e l z e n  v o n  S ta h l .  
L ich tb o g en tem p era tu r u n d  S tah lg iite . E ntschw efelung, Ent- 
phosphorung u n d  D esoxydation  im  E lek troofen . V iskosita t yon 
E lek tro s tah l. E ro rte ru n g . [F o u n d ry  T rad e  J .  38 (1928) Nr. 
595, S. 23/4.]

Schrott. A ry id  Jo h a n sso n : B e d a r f  a n  h o c h w e r t ig e m  
S c h r o t t  f u r  d ie  s c h w e d i s c h e  E d e l s t a h l e r z e u g u n g .*  
E ingehende E ro rte ru n g  der schw edischen S chro ttlage . Kenn- 
zeichnung des E isenschw am m es ais hochw ertigen  Schrott. 
H óganasverfah ren  zur E isenschw am m erzeugung. V on den neuen 
E isenschw am m yerf ah ren  kom m en n u r das V erfah ren  von  W iberg 
u n d  der N orsk  S taa l A. S. in  F ra g e ; beide V erfahren  werden 
beschrieben. [Je rn k . A nn. 111 (1927), T ekn iska  Diskussions
m o te t i J e rn k o n to re t den  28. M ai 1927, S. 4 /34  u. Aussprache
S. 51/74.] . ^  ,

Sonstiges. C. H . H e r ty , jr .,  an d  J .  M. Gaines, j r .:  D e s u l-  
p h u r i z i n g  A c t io n  o f M a n g a n e s e  in  I r o n .  o. O. Ju ly  1927.
(8 p.) 4°. (R eports of In v estig a tio n s. D e p a r tm e n t of Commerce, 
B ureau  of Mines. Serial N o. 2817.) ™ B ■

F e rro le g ie ru n g e n .
Herstellung. J o h n  B oyle: N e u e s  V e r f a h r e n  z u r  H e r 

s t e l l u n g  v o n  F e r r o p h o s p h o r .  B eschreibung des zweistufigen 
V erfahrens der W arn er I ro n  Co., N ashville , U . S. A. Anreicherung 
des H ochofenerzeugnisses d u rch  nochm aliges A ufgeben auf 
22 bis 25 % P- [Iro n  ASe 120 (1927) N r - 26’ S ' 1834']

K . T h. K iir te n : F e r r o c h r o m .  B edingungen  fiir die H er
ste llung von  F erroch rom  aus C hrom eisenstein  im  Tiegel, Schacht- 
u n d  E lek troo fen  sowie auf a lum ino therm ischem  W ege. [Cen
tra lb l. H iitte n  W alzw. 32 (1928) N r. 2, S. 15/9.]

J .  A. B ordo : M o ly b d a n .  H e r s t e l l u n g ,  E igenschaften  und 
V erw endung von  M olybdan, F e rro m o ly b d an  u n d  anderen  Molyb- 
danyerb indungen . [M eta llw irtschaft 7 (1928) N r. 3, S. 73/7.]

M etalle  u n d  L e g ie ru n g e n .
Allgemeines. J e a n C o u rn o t:  D ię  N i c h t e i s e n l e g i e r u n g e n  

d e s  N ic k e ls .*  [R ev. M et. 24 (1927) N r. 12, S. 740/63.]
G. C haudron : R e i n n i c k e l  u n d  s e in e  A n w e n d u n g e n .*  

V erunrein igungen im  R einn ickel u n d  ih re  W irkung . \  ersuchs- 
ófen des B ureau  of S tan d a rd s. A nw endungen. [R ey. M et. 24
(1927) N r. 11, S. 654/9.]

Legierungen fur Sonderzwecke. E . H . D ix : K o r r o s io n s -  
b e s t a n d i g e  A lu m in i u m le g i e r u n g e n .*  E ine  Aluminium- 
legierung m it Cu, Mg, Si fiir den  F lugzeugbau  e rh a lt du rch  einen 
U eberzug von  R einsta lum in ium  besondere W i d e r s t a n d s f ahigkeit 
gegen gewisse korrod ierende S toffe, ohne an  d en  m echanischen 
E igenschaften  einzubiiBen. [Min. M eta llu rgy  8 (1927) N r. 249, 
S. 395/6.]

V e ra rb e itu n g  des S tah les .
Walzen. C. I. P ih l: N e u z e i t l i c h e  B e s t r e b u n g e n  in

d e r  a u s l a n d i s c h e n ,  i n s b e s o n d e r e  a m e r i k a n i s c h e n  W a lz -  
w e r k s p r a x i s  in  H i n s i c h t  a u f  d i e  A u f s t e l l u n g ,  K a -  
l i b r i e r u n g  u n d  E r z e u g u n g  im  W a lz w e r k  f i i r  d ie  y e r 
s c h i e d e n e n  A b m e s s u n g e n .*  U m g es ta ltu n g  d er W alzwerke 
auf G rund  der V erm ehrung  der S tah lerzeugung  in  yerschiedenen 
L andern . A llgem eine E n tw ick lu n g  d er am erikan ischen  W alz
w erke. E ingehen au f die einzelnen A rten  k o n tin en ta le r  W alz
werke. [Je rn k . A nn. 111 (1927) T ekn iska  D iskussionsm otet i J e rn 
k o n to re t den  28. M ai 1927, S. 243/322.]

W . H . M elaney: Z w e c k m a B ig e  u n d  u n z w e c k m a B i g e
B e h a n d l u n g  v o n  H a r tg u B w a lz e n .*  H erste llung  von 
H artguB w alzen. Y erh inderung  der ungleichm aB igen Ausdehnung 
beim  W alzen du rch  K o n k ay d reh en  d er B a llen  oder K iih lung m i t  
D am pf. [B last F u rn a ce  16 (1928) N r. 1, S. 12/5.]

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkilrzungen siehe S. 11316. — Ein* bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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Walzwerksanlagen. T. H a rv e y : D a s  W a lz w e r k  d e r  F o r d -  
W erke.* Beschreibung der G esam tan lagen . D ie A ntriebe fu r 
die Handelseisen- u n d  B lockstraB en u n d  dereń  S teuerung . Vor- 
-esehene Erw eiterung u n d  A usriistung . [B las t F u m a e e  15 (1927) 
Śr. 5, S. 212/6.]

F. C. B iggert: D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  V ie r w a lz e n -
w alzw erke  m i t  S t i i t z r o l l e n .*  [B last F u m a c e  15 (1927) 
Xr. 12, S. 567/72 u nd  576; I ro n  Steel E ng . 4 (1927) N r. 12, 
S. 498/500.]

W a lz w e r k s n e u b a u te n  in  A m e r ik a  im  J a h r e  192 7 . 
[Iron Trade Rev. 82 (1928) N r. 1, S. 63.]

Walzwerkszubehor. M e c h a n i s c h e r  B lo c k r o l l e r .*  Me- 
chanische V orrichtung, die die A rbeit des B lockrollens in  Roll- 
ófen fibemimmt. I n  diesem  F alle  insbesondere fiir  konische 
Rundblocke fiir R ohrw alzw erke. [Iro n  Age 121 (1928) N r. 4, 
S. 270.]

S. M. W eekstein: R o l l e n l a g e r  f i i r  W a lz w e rk e .*  A n
wendung des Kegelrollenlagers, B a u a rt T im ken , fiir  W alzw erks- 
geriiste, HeiBsagen, Rollgange usw . A usfiihrungsbeispiele. [Iron  
Age 121 (1928) N r. 4, S. 259/62.]

Tragerwalzwerke. F . T o rk a r: D a s  W a lz e n  v o n  T r a g e r n  
X P 50 in  e l f  F o r m s t i c h e n  a u f  z w e i W a lz g e r i i s t e n .*  
[Centralbl. H u tten  W alzw . 32 (1928) N r. 3, S. 36/8.]

Feinblechwalzwerke. B le c h ó f f n e r .*  K urze  Besehreibung 
einer ro n  der U n ited  E ngineering  & F o u n d ry  Co., P ittsb u rg h , 
gebauten Maschine zum  Óeffnen d er gedoppelten  B leche. [Iro n  
Age 121 (1928) N r. 4, S. 271/2.]

Rohrwalzwerke. G. B. W ern er: M u f f e n -S c h w e iB w a lz -  
werke.* [R óhrenindustrie 21 (1928) N r. 3, S. 67/9.]

Schmieden. D ie  A r b e i t e n  d e s  A u s s c h u s s e s  f i i r  
S chm ieden . T atigke itsberich t des bei der A rbeitsgem einschaft 
deutscher Betriebsingenieure g eb ildeten  A usschusses. [M asch.-B . 7
(1928) Nr. 2, S. 85.]

Schmiedean'agen. F . B eleke: A u s  d e m  S c h m ie d e -
h etrieb .*  L uftham m er. F allh am m er. Schabotteschw m gungen. 
ZweckmaBige Ausw ahl der H am m er zweeks Y erringerung  der 
Gestehungskosten. [C entralb l. H u t te n  W alzw . 32 (1928) N r. 3, 
S. 29/35.]

N e u e in r ic h tu n g  e in e s  F a l lh a m m e r w e r k e s .*  Be- 
schreibung der A nlage der W estinghouse B rak e  an d  Saxby  Signal 
Company L td . in  W iltsh ire . A usfuhrung  d er H am m er ais Seil- 
fallhammer m it K eilro llenbrem skupplung . [E n g . 145 (1928) 
Nr. 3759, S. 110/1.]

Sonstiges. H . S chum acher: D ie  n e u z e i t l i e h e  F a b r i -
k a tio n  v o n  g e s c h w e iB te n  u n d  n a h t l o s e n  R ó h r e n .*  
[Werkst.-Techn. 22 (1928) N r. 3, S. 61/6.]

Fred C. Sm ith : D a r s t e l l u n g  d e s  W i r k u n g s g r a d e s  v o n  
W alzw erken . Theoretische L eistung  u n d  V erlustzeiten . W alzen- 
wechsel usw. [Iron  Age 120 (1927) N r. 26, S. 1781 u. 1828.]

W e ite rv e ra rb e itu n g  u n d  V erfe inerung .
Kaltwalzen. L loyd Jo n e s: V i e r w a l z e n s t i i t z w a l z w e r k

zum K a l tw a lz e n .*  Die Y ierw alzenw alzw erke m it S tiitzw alzen 
erweitem erheblich die fu r  das K altw alzen  zulassigen A bm essun
gen. [Iron T rade R ev. 81 (1927) N r. 21, S. 1301/2.]

Ziehen. F ritz  B rau n : D ie  H e r s t e l l u n g  b l a n k e r  S t a h l -  
profile u n te r  b e s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e r  D a m p f - 
turbinenschaufeln.* A rbeitsverfah ren  fiir  die H erstellung  
blankgezogener Eisen- u n d  S tah lprofile . K alib rie ru n g  der W arm - 
walzen, der K altw alzen u n d  d er M atrizen . A usw alzen des M usters 
zur Feststellung rich tiger K alib rierung . V ergleich des M uster- 
ąnerschnitts m it der Sollschablone m it H ilfe des P ro jek tions- 
apparats. Bemessung r ich tig e r Z ugaben  des w arm gew alzten  
Vorprofils. Gluhen, Beizen u n d  R ich ten . Z iehen kleiner Profile 
mittels Drahtziige. A usw ahl des A usgangsquerschn itts  bei 
kleinen Mengen u n d  k leinen  A bm essungen. H erste llung  von  
Turbinenschaufeln: Schaufelw erkstoff u n d  seine B eanspruehung. 
Prufung des A usgangsw erkstoffs au f R isse. W arm ebehandlung  
beim Gluhen. H erstellung  d u rch  Z iehw alzen. F o rtlau fen d e  
Fertigung aus dem K n u p p el bis zum  fe rtig en  P rofil. Z usam m en- 
fassung. [St. u. E . 48 (1928) N r. 4, S. 97/101.]

Sonstiges. H . B ecker: S i c h e r u n g  d e r  R a d r e i f e n  b e i
Eisenbahnfahrzeugen.* [S t. u . E . 48 (1928) N r. 2, S. 43/4.]

H. Reminger: D ie  H e r s t e l l u n g  v o n  F e i l -  u n d  R a s p e n -  
scheiben.* [Masch.-B. 7 (1928) N r. 5, S. 112/6.]

S chneiden  u n d  Schw eiBen.
Allgemeines. K a n tn e r : D ie  B e d e u t u n g  d e r  R ó n t g e n -  

untersuchung in d e r  S c h w e iB te c h n ik .*  B eispiele fiir 
Werkstoffehler und ihre  E rk en n u n g  u n d  U n tersche idung  im

r

R óntgenb ild . [A utogene M eta llbearbeitung  21 (1928) N r. 2, 
S. 18/25.]

W . R im arsk i u n d  M. K onsch ak : D ie  E n t z u n d u n g s -
t e m p e r a t n r e n  v o n  A z e t y l e n - S a u e r s t o f f -  u n d  A z e t y l e n -  
L u f t - G e m i s c h e n  s o w ie  d ie  Z e r s e t z u n g s t e m p e r a t u r e n  
v o n  r e in e m  A z e ty le n .*  A ngaben  im  S ch rifttu m . E igene 
V ersuche. A p p ara tu r . D ie E n tz u n d u n g stem p era tu re n  steigen 
m it zunehm endem  Sauerstoff- bzw. L u ftg eh a lt der Gem ische u n d  
liegen zwischen 352 u n d  387°. R eines A zety len  ze rfa llt bei 900° 
u n d  U eberdriicken  bis zu 1 a t  zu 99 % , ab er n ich t explosions- 
artig . [A utogene M etallbearbeitung  21 (1928) N r. 3, S. 34 9.] 

SchmelzschweiBen. R . A. B u li: D a s  S c h w e iB e n  v o n
S ta h lg u B s t i i c k e n .*  D as Gefiige einer SchweiBstelle u n d  ihre 
P riifung. M aBnahm en zur H erste llung  einw andfreier SchweiBen. 
[F oundry  56 (1928) N r. 2, S. 48/50.]

L . E . E v e re tt :  D a s  S c h w e iB e n  k o r r o s i o n s b e s t a n d i g e r  
L e g ie r u n g e n .  U n tersuchung  der Schw eiB barkeit v o n  Sonder- 
legierungen, A ngabe von  Schw eiB verfahren, H inw eis au f F eh ler. 
[A cetylene J o u m . 29 (1927) Bd. I . ,  S. 185/7; n ach  Chem. Z en
tra lb l. 99 (1928) N r. 4, S. 577.]

W . H offm ann: U e b e r  d a s  S c h w e iB e n  v o n  r o s t s i c h e r e n  
S ta h le n .*  V ersuche an  zwei Cr- u n d  zwei C r-N i-S tah len  m it 
A zety len-Sauerstoff- u n d  L ichtbogen-Schm elzschw eiB ung. D as 
VerschweiBen b ie te t keine Schw ierigkeiten, e ine W arm eb eh an d 
lung is t  zu r B eseitigung der e ingetre tenen  H a rtu n g  notw endig . 
F estig k e it u n d  K orrosionsbestand igkeit der SchweiBen. [A utogene 
M etallbearbeitung  20 (1927) N r. 24, S. 337/45.]

C. F . K eel: V e r b i l l i g u n g  d e r  G a s s c h m e lz s c h w e iB u n g  
d u r c h  n e u e  S c h w e iB v e r f a h r e n .*  [M asch.-B . 7 (1928) N r. 3, 
S. 110/2.]

K uchel: N e u e  A n w e n d u n g s g e b i e t e  d e r  G a s s c h m e l z 
s c h w e iB u n g .*  B eispiel f iir  die E rse tzu n g  eines guBeisem en 
K lav ierrahm ens d u rch  einen solchen aus geschw eiBten S tah l- 
roh ren . V orteile. [A utogene M eta llbearbeitung  21 (1928) N r. 1, 
S. 8/10.]

W . R im arsk i, C. K a n tn e r  u n d  E . S tre b : D e r  E in f lu B  d e r  
S a u e r s t o f f r e i n h e i t  b e im  S c h n e i d e n  m i t t e l s  S a u e r s t o f f  
u n d  A z e ty le n .*  S chn ittle is tu n g  u n d  Sauersto ff d ruck . A b 
hang igkeit des w irtschaftlichsten  D ruckes vom  R ein h e itsg rad  
des Sauerstoffs. [A utogene M etallbearbeitung  21 (1928) N r. 1, 
S. 3 /8.]

Sonstiges. F e s t i g k e i t  v o n  S c h w e iB -  o d e r  N i e t v e r -  
b in d u n g e n .  K urze  A ngaben iiber vergleichende Y ersuche. 
[H ea t T rea t. Forg . 13 (1927) N r. 12, S. 487.]

R . G ran jon : D ie  a u t o g e n e  S c h w e iB u n g  in  Y e r b i n 
d u n g e n ,  d ie  b e s o n d e r e  S o r g f a l t  e r f o r d e r n .  B eim  sorg- 
fa ltigen  SchweiBen zu beobaeh tende G esich tspunkte, B eurte ilung  
u n d  P ru fu n g  von  SchweiBstellen u n d  die A nw endung des Schwei- 
Bens in  der T echnik. [B uli. Soc. d ’E nc. 126 (1927) S. 564/80.] 

P r u f u n g  y o n  S c h w e iB s t i ic k e n .*  V orschlag, be i der 
B iegeprobe geschweiBter S tab e  n ich t d en  Biegew inkel, sondern  
die V erlangerung d er auB eren B iegezone in  P ro z e n t ais G iite- 
m aB stab zu  w ahlen. [Iro n  Age 120 (1927) N r. 21, S. 1445/6.]

O b erflach en b eh an d lu n g  u n d  R o s tsch u tz . 
Allgemeines. W . Ja m e s : P o l i e r e n  n n d  U e b e r z i e h e n .  

A usfuhrungen  u b e r P olieren , L ack ieren , N ickelbader, K orrosion  
von  E isen , K orrosionsversuche, K orrosionsschu tz d u rch  M etall- 
iiberzuge, N arbenb ildung  u n d  A b b la tte m , sowie iiber V erchrom en  
von p rak tisch en  G esich tspunk ten  aus. E ró rte ru n g . [M etal In d . 
32 (1928) N r. 3, S. 83 /4 ; N r. 4, S. 114/5; N r. 5, S. 135/6.] 

S c h u t z i i b e r z i i g e  f i i r  R o h r e .  K u rze  N o tiz  u b e r die fu r  
einen U eberzug  e rd g eb e tte te r  R ohre zum  S chutze gegen K orrosion  
erforderlichen E igenschaften . [F o u n d ry  T rad e  J .  38 (1928) 
N r. 595, S. 32.]

S. W em ick : F o r t s c h r i t t e  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  M e- 
t a l l u b e r z i i g e  im  J a h r e  1 9 2 7 .*  V erfah ren  u n d  N euerungen  
beim  U eberziehen  m it N i, Co, Cr, Cd u n d  Z n. D as U dylit-Y er- 
fah re n  (Cd-N i-U eberzug). [M etal In d . 32 (1928) N r. 2, S. 60/2.] 

H en ry  S. R aw don , Senior S e ien tist (M etallurgy), U n ite d  
S ta te s  B ureau  of S tan d a rd s: P r o t e c t i v e  M e t a l l i c  C o a t in g s .  
(W ith  69 fig.) N ew  Y o rk  (419 F o u r th  A venue, a t  29*h S tree t). 
T he Chem ical C atalog  C om pany, In c ., B ook D e p a rtm e n t, 1928: 
(277 p .) 8°. rGeb. 5,50 8- =  B S

Verzlnnen. E . F . K o h m an  u n d  N . H . S an b o m : D e r  Z in n -  
u b e r z u g  u n d  d ie  e l e k t r o c h e m i s c h e  S p a n n u n g s r e i h e .  
E lek trisch e  M essungen ergaben  gem einsam  m it K orrosionsver- 
suchen  in  yersch iedenen  F ru c h tsa f te n , daB Z in n  dem  E isen  
gegeniiber u n te r  gew issen B edingungen  a n o d i s c h  is t . [In d . E ngg . 
Chem. 20 (1928) N r. 1, S. 76/9.]

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 11316. -  E in  * bedeutet: Abbildunyen in  der Quelle.
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Verchromen. R ich a rd  S chneidew ind: P a t e n t e  i i b e r  V e r-  
c h r o m e n .  S ich tung  u n d  k ritische B esprechung der b isher er- 
te ilten  P a te n te  u n d  der in  ihnen  beschriebenen B ader. [M etal 
In d . 32 (1928) N r. 3, S. 89/92; N r. 5, S. 140.]

L eslieW rig h t: C h ro m  a i s  S c h u t z m i t t e l  g e g e n  K o r r o 
s io n .*  F eh ler von  C hrom uberzugen, ihre E rscheinungsform en 
u n d  U rsachen. Sauerstoff- u n d  W asserstoffgehalt. P o ro sita t. 
Spannungen. D ie A nsich ten  iiber W irkung  u n d  zw eckmaliige 
E n tfe rn u n g  des okk lud ierten  W asserstoffs u n d  iiber die F orm  
des Sauerstoffs in  C hrom uberzugen gehen auseinander. .Der 
W ert des V erchrom ens u b e rh au p t w ird tro tz  der yerschiedenen 
im  V ortrag  b ehandelten  Feh ler ais n ich t gering angesehen. Ver- 
schiedentlich  w ird  ein dem  V erchrom en yorausgehendes Ver- 
n ickeln befiirw ortet. [M etal In d . 31 (1927) N r. 25, S. 57 / ,
32 (1928) N r. 1, S. 8/11.]

Sonstige Metalluberzuge. A ndre D arlay : E m n e u e s  V er- 
n i c k l u n g s v e r f a h r e n .  B esprechung sam tlicher b ek an n te r Ver- 
nicklungsyerf ah ren  des E isens u n d  ih rer Vor- u n d  N achteile. 
D as neue, einen „yollkom m enen S chutz11 des E isens gew ahrende 
Y erfahren  b e ru h t zunachst auf der A bscheidung eines Cd-Ueber- 
zuges in  einem  besonderen B ad, dessen iibrige n ich t genannte 
B estand teile  die bei den  anderen  V erfahren  au ftre ten d en  N ach
teile yerh indern . D as darau f folgende V ernickeln geschieht eben 
falls in  einem  eigens zusam m engesetzten  B ad, w odurch ein  be
sonders festes H aften  auf der U nterlage zusam m en m it auBer- 
o rdentlichen E igenschaften  gegen K orrosion gew ahrleistet w ird 
G enauere A ngaben fehlen. [Techn. m od. 20 (1928) N r. 1, S. 54 .J 

Je a n  G alibourg: D a s  V e r n i c k e ln .  P rax is  des Vernickelns 
in  F rank re ich  und  A m erika. A m erikanische F o rtsch ritte . P ru fung  
der B ader u n d  der U eberzuge. E rgebnisse m it den  am erikanischen 
V erfahren  in F rankreich . E in  H aup terfo rdern is ist, daB der N ickel- 
iiberzug n ich t zu diinn ist. [R ev. M et. 24 (1927) N r. 11, S. 660/70].

W . P fan h au ser: K a d m i u m n i e d e r s c h l a g e  a i s  R o s t -
s c h u tz .  V erw endung galvanischer K adm ium niederschlage ais 
R ostschu tz  u n d  ihre H erstellung nach  dem  V erfahren der L a n g -  
b e i n - P f a n h a u s e r - W e r k e ,  A .-G ., Leipzig-W ien. [Chem.-Zg. 51
(1927) S. 941/2.] .

Farbenanstriche. U . R . E v an s u n d  R . T . M. H aines: D ie  
p r a k t i s c h e n  K o r r o s io n s p r o b le m e .  I I .  E in e  U n t e r 
s u c h u n g  s c h i i t z e n d e r  U e b e r z u g e .  U n tersuchungen  iiber 
die Schutzw irkungen von M ischungen, die Teer, B itum en  u. a. 
en th a lten  gegen S auredam pfe u n d  W asser. A rt des Angriffs. 
E s konn te  kein  befriedigendes S chu tzm itte l gefunden w erden.
[Jo u rn . Soc. chem . In d . 46 (1927) S. 363/7; nach  Chem. Zen- 
tra lb l. 98 (1927) Bd. I I ,  N r. 17, S. 2105/6.]

M. Schulz: K u r z p r i i f u n g  v o n  A n s t r i c h s t o f f e n  a u f
W e t t e r b e s t a n d i g k e i t . *  A ufteilung der atm ospharischen  E in- 
w irkung  inE inzelyorgange, A usfuhrung derV ersuche. B eschreibung 
des von der D eutschen R eichsbahn-G esellschaft durchgefiih rten  
P riifungsverfahrens. [U m schau 32 (1928) N r. 3, S. 49/53.]

H . W olff: T h e o r e t i s c h e s  u n d  P r a k t i s c h e s  v o n  N i t r o -  
z e l l u lo s e la c k e n .*  [K orr. M etallsch. 4 (1928) N r. 1, S. 5/10.] 

Asser, D r., W an d sb eck : F o r t s c h r i t t e  im  E i s e n a n s t r i c h -  
w e s e n . [B erlin  W  9, L ink-S traB e 16: D eutscher E isenbau- 
Y erband, Techn. A btlg.] 1927. (22 S.) 4°. (B erichte des Aus- 
schussos fu r  w irtschaftliche B etriebsfiihrung. H rsg . yom  D e u t
schen E isenbau-V erband . H . 6.) ™ B ™

Sonstiges. K arl P itsch n er: E in e  p r a k t i s c h e  A n w e n -
d u n g s a r t  d e r  F e r r o x y l p r o b e  z u r  P r u f u n g  d e r  D ic h t i g -  
k e i t  T o n  S c h u tz i ib e r z i ig e n .*  E inzelheiten  iiber die zweck- 
maBige A usfuhrung der Probe. [Proc. Am. Soc. T est. M at. 27
(1927) Teil I I ,  S. 304/12; vgl. S t. u. E . 47 (1927) N r. 49, S. 2088.]

W a rm e b e h a n d lu n g  von  E ise n  u n d  S tah l. 
AUgemeines. G. M. E a to n : G e m e i n s c h a f t s a r b e i t  y o m  

S t a n d p u n k t  d e r  W a r m e b e h a n d lu n g .*  An H a n d  yon 
typ ischen  Beispielen w ird auf die N otw endigkeit. eines Zusam m en- 
arbeitens zwischen dem  M etallurgen u n d  den K o n stru k teu ren  binge- 
w iesen. [T rans. Am. Soc. S teel T rea t. 12 (1927) N r. 5, S. 794/813.] 

V o r t e i l e  d e r  A n w e n d u n g  m e c h a n i s c h e r  E in r i c h -  
t u n g e n  f i i r  d ie  W a r m e b e h a n d lu n g .*  [Iro n  T rad e  R ev . 82
(1928) N r. 1, S. 36/7.]

Harten, Anlassen und Verguten. A rth u r M um per: D a s
H a r t e n  v o n  W e r k z e u g s t a h l e n  in  W a s s e r .*  E inige p ra k 
tische  H inw eise au f die beim  H arten  von  S tiicken aus W erkzeug- 
s ta h l in  W asser zu  beach tenden  V orsichtsm aB nahm en, besonders 
in  bezug au f das Schrum pfen  u nd  die d ad u rch  bed ing ten  zweck- 
m aBigen A bm essungen. [Forg. S tam p . H e a t T rea t. 13 (1927) 
N r. 11, S. 444/6.]

E ugen  S im on: H a r t e n  u n d  V e r g u t e n .  2., verb . Aufl. 
B erlin- Ju liu s  Springer. 8°. —  T . 1: S tah l u nd  sein V erhalten.
M it 63 Fig. u. 6 Z ah len taf. 1923. [M anuldruck  1928.] (64 S.) 8°.
1 80 MM. (W erk sta ttb iich er fiir  B e triebsbeam te , Vor- und  
F ach arb e ite r. H rsg . von  E ug en  S im on, B erlin . H . 7.) = B  =  

Oberflachenhartung. A rth u r  B ram ley  u n d  George L aw ton: 
D ie  G a s z e m e n t a t i o n  v o n  E i s e n  u n d  S t a h l *  Teil I I I .  Der 
EinfluB  von  K ohlenw asserstoffen  au f die K oh lung  von  E isen und 
S tah l * A usgedehnte V ersuche iiber die W irkung  eines Zusatzes 
yerschiedener K ohlenw asserstoffe zu  reinem  CO in  bezug auf 
Gleichm aB igkeit u n d  Tiefe der Z em en ta tion . Festlegung der 
jeweilig besten  Bedingungen. K ritisch e  B e trach tu n g  der bis- 
herigen A nschauungen u n d  E rgebnisse. B erechnung der Diffu- 
sionskonstan ten  von  K ohlensto ff in  S tah l. [Carnegie Schol. 
Mem. 16 (1927) S. 35/100.]

W .P . S y k e s :  Z e m e n t a t i o n  v o n  S t a h l d u r c h M i s c h u n g e n  
v o n  W a s s e r s t o f f  u n d  M e th a n .*  B estim m ung der Gemische 
yon W asserstoff u n d  N a tu rg as (80 % CH 4), die sich gegeniiber 
einem  S tah l m it gegebenem  K ohlensto ffgehalt zwischen 800 und 
1140° n eu tra l yerha lten . U ebere instim m ung m it der rechnerischen 
E rm ittlu n g . E inw irkung  yon  F eu ch tig k e it au f das Gleichgewicht 
des System s CH 4-H 2-C. EinfluB der K o n zen tra tio n  von CH4 
auf die Dicke u n d  den  K ohlensto ffgehalt der gekohlten  Schicht. 
[T rans. Am. Soc. Steel T rea t. 12 (1927) N r. 5, S. 737/58.]

EinfluB auf die Eigenschaften. F . C. L ea: D e r  E in f lu B  
e i n e r  W a r m e b e h a n d l u n g  a u f  k a l t g e z o g e n e  S t a b l r o h r e .  
D ruck-, V erdrehungs- u n d  D auerversuche sowie D ichte- und 
H artebestim m ungen  a n  R ohren  aus schw edischem  S tah l m it
0,35 % C in  A bhangigkeit von  der G lu h tem p era tu r. Steigerung 
der D auerfestigkeit bei a llm ahlicher Belastungssteigerung.
I I .  V ersuche u b er den EinfluB  von „p in c h “ und  „ s in k “ auf die 
E igenschaften . Biege-, Torsions- u n d  D ruckyersuche in  R ichtung 
sowie senkrech t zu r R ich tu n g  der R ohrachse. D ie E igenschaften 
der vor dem  le tz ten  Zug no rm alis ierten  R ohre  w erden durch ge- 
eignete W arm ebehandlung , fiir die das jew eilige T em peraturgebiet 
angegeben w ird, sam tlich  yerbessert. [Engg. 124 (1927) N r. 3232,
S. 797/800; N r. 3233, S. 831/4.]

A ugustę Le T hom as: B e s e i t i g u n g  v o n  W a r m e s p a n -
n u n g e n  in  G u B e is e n s t i i c k e n .  EinfluB  der H ohe der Gliih- 
tem p era tu r  auf die A uslósung der inneren  S pannungen  und  auf 
die B earb e itb ark e it. [R ey . Fonderie  m od. 22 (1928) 25. Jan .,
S. 29/30.]

E ig e n sch a fte n  v on  E ise n  u n d  S tah l u n d  ihre 
P ru fu n g .

AUgemeines. J e a n  C arlier: D ie  A b n a h m e  y o n  S ta h l .  
Bedingungen. A uftrag  an  das S tah lw erk . Schm elzungsproben. 
W erksabnahm e. Chemische A nalyse. M akro- u n d  m ikroskopische 
U ntersuchung . H artcp riifu n g . A uBenfehler u n d  Innenfehler. 
A ussortierung. [R ey. U niy . Mines M et. 7. Ser;e 16 (1927) Nr. 4,
S. 173/83.]

J .  R . M iller: A b n a h m e  u n d  A b n e h m e r  a u f  d e n  W a lz -  
w e r k e n .  N o tw endigkeit sachyerstan d ig er A bnehm er. [H eat 
T rea t. Forg . 13 (1927) N r. 12, S. 495/6.]

Prufmaschinen. K u rt  H oere: H a r t e p r i i f u n g  u n d  H a r t e -  
p r i i f m a s c h i n e n .  K urze  B eschreibung  sam tlicher bekannten  
G erate  u nd  M aschinen, auch  yon H artep riife in rich tu n g en  fiir Koks. 
[Z. fu r  Feinm ech. 35 (1J27) N r. 22, S. 259/64; nach  Phys. Ber. 9
(1928) N r. 1, S. 11.]

P r u f u n g  d e r  H a r t ę  v o n  Z a h n r a d e r z a h n e n .*  B e
schreibung einer besonderen  P jiifm asch ine , die es g s s ta tte t, die 
D iam an th a rte  der a rb e iten d en  Z ahnflache einschlieBlich der 
m ikroskopischen M essung am  fertig en  Z ah n rad  zu bestim m en. 
[E ng . 144 (1927) N r. 3751, S. 635.]

ZerreiBbeanspruchung. J .  M uir: D ie  S t r e c k g r e n z e  im  
S t a h l  b e i  y e r s c h i e d e n e n  T e m p e r a t u r e n .*  V ersuche iiber 
Lage u n d  GroBe der A usdehnung d er S treckgrenze an  elektrisch 
geheizten  S ta h ld ra h te n  im  S tick sto ffs tro m  zw ischen 17 und 
250°. V ersuchsanordnung . B is 250° sehr s ta rk es FlieBen, bei 250° 
V erschw inden der S treckgrenze. [ J .  R oy . T echn. College (1927) 
N r. 4, S. 14/23.]

E in  K u r z y e r s u c h  z u r  F e s t l e g u n g  d e r  z u l& ss ig e n  
B e la s t u n g  u n d  d e r  P r o p o r t i o n a l i t a t s g r e n z e  b e i  h o h e -  
r e n  T e m p e r a t u r e n .*  D iinne nah tlo se  R ohre  aus S tah len  der 
yersch iedensten  Z usam m ensetzung  w urden  m it S tickstoff ge- 
fiillt, dessen D ruck geregelt w erden k o n n te , u n d  zwischen 20 und 
800° u n te rsu ch t. E influB  d er yersch iedenen  Legierungselem ente 
auf die E rgebnisse. [M etallu rg ist 1928, J a n u a r , S. 8/10.] 

(SchluB fo lg t.)

Zeitsc.hr iflenuerzeichnis nebst Ablcilrzungen siehe S. 11316. — Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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Statistisches.
Die Rohstahlgewinnung des Deutschen Reiches im Januar 19281).

R ohblócke StahlguB Insgesam t

Thom as-
S tah l-

Besse-
m er-

S tah l-

Basische
Siemens-
M artin -
S tah l-

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

Tiegel-
und

E lek tro -
S tah l-

SchweiB
stah l

(S.hweiC-
eisen)

basischer sau re r
Tiegel-

und
E lek tro -

1928 1927

J a n u a r  1 9 2 8  (in t  zu 1000 kg)

Rheinland-Westfalen . . . . 602 786 554 658 13 363 13 729 10 999 5 680 469 1 201 734 1 045 962
Sieg-, Lahn-, Dillgebiet u.

Oberhessen............................. — 30 836 — 1 285 — — 33 409 33110
S ch lesien ................................. — 47 129 — 500 529 48 500 46 372
Nord , Ost- u. M itteldeutsch- > — }  1 519 3 720

68 236 2 443 1 123 122 406 108 104
Land Sachsen ......................... > 76 349 22 862 ) 1059 811 1 33 347 49 817
Suddeutschland u. Bayrische 8 388

Rheinpfalz............................. > — — 496 148 — 30 059 25 559

Insges. Januar 1928 . . . . 679 135 __ 732 109 13 815 15 248 3 720 15 782 8 291 1355 1 469 455 __
davon geschatzt ................. — — 7 500 — 30 — 525 500 — 8 555 —

Inges. Januar 1927 . . . . 551 037 — 710 814 13 434 9 698 3 747 12 814 6 426 954 — 1 308 924
davon g e s c h a tz t ................. — — 7 500 — 30 — 75 100 — — 7 705

Die Leistung der Walzwerke einschlieBlich der mit ihnen verbundenen Schmiede- und PreBwerke
im Deutschen Reiche im Januar 19-81).

E rzeu g u n g  in  T onnen  zu  1000 kg.

Sorten

R hein land
u nd

W estfalen

t

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

t

Schlesien

t

N ord-, Ost- 
und M ittel- 
deu tsch land

t

L and
Sachsen

t

Sud
deutschland

t

D eutsches R eich insgesam t

1928 1927 

t  i t

M o n a t  J a n u a r  1 9 2 8

Halbzeng zum A bsatz b e s tim m t . 72 314 1 371 5 832 2 017 3 058 84 592 103 484

E isenbahnoberbausto ffe ................... 109 752 — 5 376 10 718 125 846 144 006

Formeisen (iiber 80 m m  H ólie) 
und U n iv e rsa le ise n ........................ 60 733 _ 34 946 9 206 104 885 89 836

Stabeisen und kleines F orm eisen 237 506 5 043 11 887 28 580 10 672 | 11 029 304 717 261 822

B ande isen .............................................. 43 515 2 988 407 46 910 40 463

W alzdrah t.............................................. 95 839 7 4252) | —  —  s) 103 264 101 860

Grobbleche (4,76 mm u. d ariiber) 64 885 7 403 [ 9 044 | 2 627 83 959 96 934

Mittelbleche (von 3 bis u n te r 
4,76 m m ) .......................................... 12 355 1 551 4 622 1000 19 528 18 665

Feinbleche (von Iiber 1 bis u n te r  
3 m m ) .............................................. 18 963 13 181 2 216 2 772 37132 30 944

Feinbleche (von Uber 0,32 bis 
1 m m ) .............................................. 15 693 15 497 — 10 280 41470 33 324

Feinbleche (bis 0,32 m m ) . . . . 6 048 3131) | —  1 — 6 391 5 630

WeiBbleche . . . 12 271 | —  | —  1 —  1 — 12 271 11 539

R ó h r e n ................................................... 63 113 —  4168 1 — 67 281 67 125

Rollendes E isenbahnzeug . . . . 13 C40 | 835 | 896 15 371 13 993

Schmiedestiicke. . 23 485 | 1601 | 1 646 426 27 158 22 529

Andere Fertieerzeuenisse . 6 471 1 1 597 425 8 493 7 398

Insgesamt: Ja n u a r 1928 . . . .  
davon geschatzt . .

851 495 
7 050

52 895 38 205 88 573 34 060 24 040 1 089 268 
7 650

—

Inspesamt: J an u ar 1927 . . . . 
daron g e s c h a t z t ............................

814 411
6 350

47 305 33 509 87 018 43 944 23 335 — 1 049 552 
6 350

Ł) Nach den E rm ittlu n g en  des Y ereins D eu tscher E isen- und  S tah l-In d u strie lle r . 
-ieg-, Lahn-, D illgebiet und O berhessen. 41 O hne Schlesien.

E inschlieB lich S ilddeu tsch land  u n d  Sachsen. 3) Siehe

Die Ruhrkohlenforderung im Januar 1928.
Im Monat J a n u a r  1928 w urden  im  R u h rg eb ie t insgesam t 

in 255/8 A rbeitstagen 10 295 342 t  K o h le  g efo rdert gegen 
10 130 155 t  in 253/ g A rb e its tag en  im  D ezem ber 1927 u nd
10 288 511 t  in 243/ s A rbe its tag en  im  J a n u a r  1927. A r b e i t s -  
tag lich  betrug die K ohlenforderung  im  Ja n u a r  1928 401 769 t  
gegen 399 218 t  im D ezem ber 1927 u n d  422 093 t  im  J a n u a r  1927. 
Die K o k s e rz e u g u n g  des R u h rg eb ie ts  s te llte  sich im J a n u a r  1928 
auf 2 585 883 t  ( t a g l i c h  83 416 t) , im  D ezem ber 1927 auf
2 5.02 241 t  (taglich 80 717 t) , im  J a n u a r  1927 auf 2 263 616 t  
(taglich 73 020 t). A uf den  K okereien  w ird  auch  Sonntags ge- 
arbeitet. Die B r i k e t t h e r s t e l l u n g  h a t  im  J a n u a r  1928 in s
gesamt 302 069 t  b e tragen  ( a r b e i t s t a g l i c h  11 788 t)  gegen

VIII...

329 432 t  (12 983 t)  im  D ezem ber 1927 u n d  336 712 t  (13 814 t)  
im  J a n u a r  1927.

Die G e s a m t z a h l  d e r  b e s c h a f t i g t e n  A r b e i t e r  ste llte  
sich E n d e  J a n u a r  1928 auf 398 140 gegen 398 043 E n d e  D e
zem ber 1927 u n d  415 496 im  J a n u a r  1927. D ie Z ahl der w egen 
A bsatzm angels eingelegten  F e i e r s c h i c h t e n  b e tru g  im  M onat 
J a n u a r  1928 —  n ach  yo rlaufiger B erechnung  —  insgesam t 22 015 
(arbe its tag lich  859) gegen 23 539 (a rb e its tag lich  918) im  D e
zem ber 1927. D ie B e s t a n d e  a n  K o h l e n ,  K o k s  u n d  P re B -  
k o h le  (K oks u n d  PreB kohle in  K ohle um gerechnet) s te llten  sich 
E n d e  J a n u a r  1928 auf rd . 1,32 Mili. t  gegen 1,54 Mili. t  E n d e  
D ezem ber 1927. I n  diesen Z ahlen  sind  die in  den S y n d ik a tslag ern  
v o rh an  denen yerhaltn ism aB ig  geringen B e stan d e  einbegriffen .

32
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G roBbritanniens Roheisen- und  R ohstahlerzeugung im  Dezember 1927.

Jan u a r .............................  |

F eb ru ar..............................^

M a rz ..................................

A p r il ..................................\

M a i ..................................{

J u n i ..................................

J u l i ..................................|

A u g u s t ............................. ^

S e p te m b e r ..................... ^

O k t o b e r .........................

N oyem ber......................... y

D e z e m b e r ..................... ^

Zusammen

Roheisen 1000 t  zu 1000 kg

H am atit ba-
sisches

1926
1927
1926 I
1927 |
1926
1927
1926
1927
1926
1927
1926
1927
1926
1927
1926
1927
1926
1927
1926
1927
1926
1927
1926
1927

180,9
144.8
159.8 
199,3
181.9
233.5
173.8
241.6

30.4
260.6
18.5

222.8 
6,7

206,9
4,4

198,6
4,6

199.0 
5,1

196,8
5,9

193.5 
26,5

184.1

1926
1927

798,5
2481,5

186,1
156.6
178.0
190.7 
206,2 
224,9
187.6
210.6 

10,9
225.8 

0,1
219.8

216,4

191.0 

208,7

202.0

187.2 
37,6

178.3

GieBerei

123.6 
102,9
125.1
146.8
143.5
170.4
144.8
185.4

38.1
187.1

17.1
170.9 

9,2
179,L

8,7
162.3 

8,1
148.3 

8,1
150.7 

6,9
154.6 

27,8
164.2

Puddel

22,1

17.7
22.8 
17,8
20.7
21.5 
18,2 
23,0

5.0
24.5

2.4
23.5
1.5

23.4 
0,7

26.4

20.8 

29,9

28,2
5.0

22.6

806,5
2402,0

633,2
1922,7

98,4
270,3

Am FluBstahl und StahlguB 1000 zu 1000 kg
H erEnde 

des Mo dar- stellung
zusam nats  in Siemens -M artin

un te r an
men

einschl.
Betrieb
befind-

liche

Besse-
mer

son-
stiger

zusam 
men S tahl

guB

SchweiB
stahl

son- Hoch- sauer basisch
stiges ófen 1000 t

542,0 144 172,7 418,1 59,8 — 650,6 12,2 33,0
441,6 152 221,0 502,3 19,1 — 742,4 12,6 46,1

510,0 146 214,9 452,5 47,7 — 715,1 13,1 36,5
580,2 166 259,9 539,8 40,3 — 840,0 13,0 41,0

577,6 151 233,3 507,7 55,7 — 796,7 14,4 40,0
682,5 178 275,9 629,2 59,6 — 964,7 15,8 41,5

547,7 147 203,8 424,6 34,0 9,1 671,5 11,2 35,7
690,9 189 269,6 535,6 58,5 — 863,7 13,4 33,3

90,2 23 19,6 20,4 6,4 — 46,4 6,0 7,5
731,6 184 251,2 581,5 66,1 — 898,8 16,6 32,3

42,5 11 12,6 16,2 6,3 — 35,1 6,3 6,4
661,7 176 211,3 482,5 65,4 — 759,3 14,5 29,0

18,2 7 5,8 19,0 7,8 — 32,6 6,6
656,1 174 183,3 454,4 60,5 — 698,1 14,1 28,4

13,8 6 11,6 32,8 8,5 — 52,9 6,7
29,7605,6 165 176,5 426,8 50,1 — 653,4 14,1

12,7 5 27,2 57,0 13,0 — 97,2 8,6
600,1 160 210,1 521,3 58,0 — 789,4 15,5 28,8

13,3 5 29,2 56,4 10,2 — 95,7 7,5 • o
 

co

605,8 162 195,7 472,3 42,2 — 710,2 14,8

12,9 7 30,6 57,6 10,9 99,1 7,6
30,3585,1 155 192,2 464,7 52,9 709,9 14,9

99,6 78 94,8 218,0 11,6 324,4 10,4
568,0 149 165,3

1
404,9 44,4 614,6 13,9

2480,5 1056,1 2280,3 271,9 9,1 3617,3 110,6
7410,0 2612,0 6015,3 617,1 — 9244,5 173,2

Die Ergebnisse der Bergwerks- und Huttenindustrie 
Deutsch-Oberschlesiens im Dezember und ganzen 

Jahre 19271).

Die Kohlenwirtschaft Oesterreichs im Jahre 1927.
N ach  den am tlichen  E rhebungen  des ósterreichk chen Bundes- 

m inisterium s fiir H an d e l u n d  V erkehr f o r d e r  t e  der ósterreichische 
B ergbau  im  J a h re  1927 insgesam t 3 250 873 (3 125 747) t  K ohle, 
un d  zw ar 179 520 (145 200) t  Steinkohle u nd  3 071 353 (2 966 821) t  
B raunkohle, die einschlieBlich des E igenverbrauches der Gruben 
restlos vom  In la n d sm a rk t auf genom m en w urden.

D er G e s a m tb e z u g  O e s t e r r e i c h s  a n  m i n e r a l i s c h e n  
B r e n n s t o f f  e n  belief sich im  Ja h re  1927 auf 8 762 693 t  gegen 
8 191 375 t  im  Ja h re  1926. Diese S teigerung d riick t sich h a u p t
sachlich in  e rhóh ten  A uslandsbeziigen von  S teinkohle u nd  K oks 
aus, die se it sechs Ja h re n  die hóchsten  Zahlen aufweisen. 
Vom G esam tbezug entfie len  au f S t e i n k o h l e  4 737 740 (1926:
4 297 010) t  oder rd . 54 % , auf B r a u n k o h l e  3 451 290 (3404655) t  
oder rd . 39 % , u n d  auf K o k s  573 663 (489 710) t  oder rd . 7 % . 
A n diesen L ieferungen w aren  die ó s t e r r e i c h i s c h e n  R eviere 
m it 169 231 (155 395) t  S teinkohle u n d  2 992 064 (2 911 380) t  
B raunkohle, dem nach  m it 36,08 % des G esam tbezuges beteilig t, 
w ahrend  a u s l a n d i s c h e  R eviere  5 601 398 (5 124 600) t ,  u nd  
zw ar 4 568 509 (4 141 615) t  S teinkohle, 459 226 (493 275) t  
B raunkohle  u n d  573 663 (489 710) t  K oks, im  ganzen som it 
63,92 %  des G esam tverbrauches beiste llten .

N ach  A rt u n d  H e rk u n ft g liederten  sich die ósterreichischen 
K ohlenbezlige wie fo lg t:

1927 1926 1925
S t e i n k o h l e t t, t

O e s t e r r e i c h ....................... 169 231 155 395 145 178
Polnisch-O berschlesien . . . 2 507 303 2 330 704 2 443 520
D om brow a-G ebiet . . . 367 482 270 551 239 322
T schechoslow akei. . . . 1314  119 1 150 728 1 023 643
R u h r g e b i e t ....................... 200 176 216 499 172 572
D eutsch-O berschlesien . . . . 134 203 153 675 146 729
S a a r g e b i e t ....................... 41 296 5 000 178 676
G roB britannien  . . . . 1 245 11 736 14 361
Sonstige L an d er . . . . 2 685 2 722 33 966

B r a u n k o h l e
O e s t e r r e i c h ....................... 2 992 064 2 911 380 3 012 558
T schechoslow akei. . . . 281 445 293 890 315 912
D e u ts c h la n d ....................... 64 484 67 438 66 447

80 930 93 936 64 184
J u g o s la w ie n ....................... 32 367 38 011 58 940

K o k s
R u h r g e b i e t ....................... 215 230 202 847 151 038
D eutsch-O berschlesien . . . . 68 747 74 009 38 716
Polnisch-O berschlesien . . . 46 501 40 088 39 670
T schechoslow akei. . . . 242 858 172 391 254 771

Im  V ergleich m it 1926 ist eine M ehreinfuhr v on  Steinkohle 
aus Polnisch-O berschlesien (-|- 176 599 t) , aus der Tschecho* 
slow akei ( +  163 391 t) , aus dem  D om brow a-G ebiet ( +  96 931 1) 
u n d  von  Saarkohle ( +  36 296 t) , h ingegen eine V erringerung der 
E in fu h r von  S teinkohle aus dem  R u h rg eb ie t (—  16 323 t) , aus 
D eutsch-O berschlesien (—  19 472 t)  u n d  aus E ng lan d  (—  10491 1) 
zu verzeichnen. D ie B raun k o h len e in fu h r aus U n g arn  is t um 
rd . 13 000 t  und  die aus der T schechoslow akei um  rd . 12 000 t  
gesunken. Bei K oks is t  die E in fu h r aus d er Tschechoslowakei 
um  70 467 t  u nd  aus dem  R u h rg eb ie t um  12 383 t  gestiegen.

Der franzósische Kohlenmarkt im Jahre 19271).
T ro tz  der allgem einen K risis au f dem  europaischen  K ohlen

m ark t, tro tz  des sehr fiih lbaren  R iickganges des Brennstoff- 
verbrauches in der franzósischen M etali- u n d  T extilindustrie , 
tro tz  einer E in fu h r aus dem  A uslande, die 20 Mili. t  iiberschritten  
h a t, h aben  die franzósischen G ruben  im  J a h re  1927 an  S t e in  - 
u n d  B r a u n k o h l e n  52 850 000 t  g e f ó r d e r t  oder 370 000 t  
m ehr ais 1926 u n d  12 Mili. t  m ehr ais 1913.

D em gegeniiber stieg  die K o k s h e r s t e l l u n g  n u r auf 40680001 
gegenuber 4 027 000 t  in  der V orkriegszeit. E igen tlich  is t hier 
sogar ein  R iick sch ritt festzuste llen , w enn m an  die E ntw icklung 
der K okere ie in rich tungen  u n d  die Z unahm e des franzósischen 
Y erbrauches ins Auge faBt.

G-egenstand
N ovem ber

1927
t

D ezem ber
1927

t

Ganzes J a h r  
1927 

t

S te in k o h le n ........................ 1 667 945 1 680 593 19 376 605
K o k s ....................................... 114 593 120 815 1 238 419
B r i k e t t s ............................. 348 16 487 229 001
R o h te e r .................................. 4 902 5 238 55 967
T ee rp e ch  u n d  T eero l . . 55 52 688
R o h b e n zo l u . H om ologen l 636 1 713 18 377
Schw efels. A m m o n iak 1 682 1 848 18 830

R o h e i s e n ............................. 21 403 21 917 311 037
F lu B s ta h l ............................. 48 970 46 280 569 088
S tah lguB  (b as. u . sau er) . 1 136 1 085 13 248
H alb zeu g  zum  Y erk au f . 4 636 6 555 49 550
F e r tig e rz e u g n is se . . . . 33 477 31 941 400 178
G uB w aren  I I .  S c h m e lz g .. 3 710 4 126 45 984

!) O bersch les. W ir tsc h . 3 (1928) S. 110 ff. ~ J ) U sine 37 (1928) N r. 6, S . 7.
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B e i der m onatlichen K ohlen fó rderung  is t ein  dauernder 
R iic k g a n g  im  Verlaufe des Ja h re s  festzustellen . D ie H óchst- 
le is tu n g  wurde im  J a n u a r  m it 4 630 000 t  erre ic h t u n d  die ge- 
ringste Leistung i m  N ovem ber m it 4 190 000 t ;  dagegen fand  
im  D e z e m b e r  eine Z unahm e um  m ehr ais 250 000 t  gegenuber 
d e n  N o v e m b e r z a h le n  s ta tt .

B e s c h a f t i g t  w urden 318 000 A rb e ite r gegen 203 000 im 
Jahre 1913.

Hervorzuheben is t die stan d ig  w achsende B edeu tung  der 
Bezirke Norden u nd  Pas-de-C alais, die im  B erich ts jah re  33 2 280001 
Kohle fórderten u nd  3 280 000 t  K oks herste llten , w ahrend  in 
der Vorkriegszeit die K ohlengew innung 27 400 000 t  u n d  die 
Kokserzeugung 2 470 000 t  be trug .

E in g e f u h r t  w urden  im  J a h re  1927 an  S tein- u n d  B raun- 
kohlen 19 Mili. t ,  an  K oks 4 720 000 t  u n d  an  B rik e tts  1 041 000 t. 
Im Vergleich zu 1926 nahm en  die E in fuh rm engen  um  3%  Mili. t  
bei Kohle zu, w ahrend bei K oks eine A bnahm e um  1 200 000 t  
und bei B riketts eine solche um  ungefah r 100 000 t  zu verzeichnen 
war. Im  Jah re  1913 fiih rte  F ra n k re ich  18 Mili. t  K ohle und  
3 Mili. t  K oks ein. D en gegenw artigen  Z ahlen  muB m an  aber 
ungefahr 4 Mili. t  Saarkohle h inzufugen. S eit 1925 is t  das S aa r
gebiet in das franzósiche Zollgebiet eingefugt, u n d  infolgedessen

erschein t die Saarkohle n ich t m ehr in  der E in fu h r. D ie h au p t-  
sachlichsten  K ohlenlieferlander w aren  G roB britannien  m it 
9 Mili. t ,  D eutsch land  m it 6 281 000 t  u n d  Belgien m it 2 350 000 t. 
E s folgten die N iederlande m it 653 000 t , die V erein ig ten  S ta a te n  
m it 487 000 t , Po len  m it 156 000 t . Die iibrigen L ander (Span ien , 
Tschechoslow akei, RuB land) lieferten  zusam m en n u r  etw as 
iiber 25 000 t .

In  K oks blieb D eu tsch land  der hau p tsach lich ste  L ieferer 
m it 3 416 000 t ,  w as gegen das V orjah r einen R iickgang um  m ehr 
ais 1 Mili. t  b ed eu te t. D em gegenuber lieferte Belgien m it 830000 t  
fa s t 200 000 t  m ehr ais im  V o rjah r; ebenso stiegen die L ieferungen 
aus den N iederlanden  von  367 000 t  im  Ja h re  1926 auf 470 000 t  
im  B erich tsjah r. D er Bezug aus G roB britannien  (2600 t)  blieb 
unbedeu tend . D ie V erein ig ten  S ta a te n  lie ferten  n ich ts.

Die A u s f u h r  stieg  in  S tein- u n d  B raunkohlen  auf 4324000 t , 
in  K oks auf 400 000 t  u n d  in  B rik e tts  auf 204 000 t .  V erglichen 
m it 1926 b e tra g t die Z unahm e fiir K ohle 100 000 t , w ahrend  fiir 
K oks eine A bnahm e um  70 000 t  u n d  fiir B rik e tts  um  43 000 t  
festzustellen  ist.

Bei den  A usfuhrzahlen  muB m an  beriicksichtigen, daB die 
veróffen tlich ten  M engen gleicherweise die des Saargeb iets um fassen.

Auf den H alden  lagen schatzungsw eise 2 %  Mili. t.

Frankreichs Roheisen- und Stahlerzeugung im Jahre 1927 in 1000 t1).

1927

Jan . I Febr. I Marz 1 A pril I Mai I Ju n i | J u li  Aug. j Sept. O kt. | Nov. | Dez.

Ganzes
Jah r
1927

Ostfrankreich . . . 
ElsaB-Lothringen . 
Nordfrankreich 
Mittelfrankreich . 
Siidwestfrankreich . 
Siidostfrankreich . 
Westfrankreich . .

Phosphorhaltiges Roheisen:
Thom asroheisen..............................
GieBereiroheisen.............................
Puddelroheisenu. Roheisen o. M.

Hamatitroheisen:
G-ieBereiroheisen..............................
Puddel- 'ind Bessemerroheisen 
Spiegeleisen, Ferrosilizium . . .

Im F e u e r ......................................
AuBer B e t r i e b .............................
Im Bau oder in  Ausbesserung .

Ostfrankreich . . . 
ElsaB-Lothringen 
Nordfrankreich . . 
Mittelfrankreich . . 
Siidwestfrankreich . 
Siidostfrankreich 
Westfrankreich .

Thomasstahl . . . .  
Siemens-Martin-Stahl. 
Elektrostahl . . . . 
Bessemerstahl . 
Tiegelstahl..............

Stahlblócke 
StahlguB . ,

Ostfrankreich 
ElsaB-Lothringen 
Andere Bezirke .

Nordfrankreich 
Ostfrankreich .

■ ElsaB-Lothringeu 
Mittelfrankreich 

I Andere Bezirke

Roheisenerzeugung:

749 I 708 I 786 I 805 j 716 | 801 | 774 | 794 | 746 | 769 

Nach Bezirken

775 760 795 796

1 296 294 327 349 310 353 341 339 314 324 326 317 331 325 339

322 274 298 286 264 289 272 285 271 278 285 280 298 279 287

I 73 60 77 88 69 80 81 89 85 86 85 85 89 85 92

i 15 19 21 19 16 17 17 16 16 16 14 14 12 14 15

22 15 15 15 14 15 15 14 14 15 14 12 13 12 14HU 
1 12 11 11 7 8 8 9 11 9 10 10 11 11 10 10

1 9 35 37 41 35 39 39 40 37 40 41 41 41 37 39

9293

3968
3374
1014

186
167
114
470

Nach Sorten

552

137

55
5

190

36

517
108

27
33
14

584
113

4

33
36
16

595
124

6

36
28
16

534
107

2

24
31
18

607
114

1

33
32
14

598 621 567 592 603 590 615 602 638 7162
97 89 99 99 93 92 102 87 97 1200

4 6 4 2 5 2 3 2 1 38

36 31 35 30 30 30 21 33 34 373
25 27 24 28 21 27 31 19 11 304
14 20 17 18 23 19 23 19 15 216

Zahl d e r yorhandenen Hochófen am  E nde eines jeden  M onats

148 155 I 147 
27 37
35 | 34

145 146 146 143 143 142 141 143 140
37 38 36 36 37 41 38 41 37
36 34 36 39 38 35 41 36 43

146
35 
37

Rohstahlerzeugung:

142
35
43

559

202
191

84
43
14 
10
15

620 I 703 I 67.3 | 628 | 704 711 672 675 694 723

N ach Bezirken

230
219

76
37

7
10
41

268
233
100

42 
7

10
43

265
218
101

36
7
8

38

241
215

97
27

8
6

34

273
239
111

28
7

11
35

260
225
104

37 
7 
9

38

275
234
108

37 
8

11
38

255
216
106

35
6

10
44

258
218
106

33
6

10
44

273
225
108

36
4

11
41

269
224
112

35
4

10
40

289
237
113

29
4

10
41

682

263
220
113

30
4

10
42

735

284
236
121

35
4
7

48

Nach Sorten

1 419,0 
130,0

1 7

431.0
175.0 

6 2

485.0
205.0 

6 7

476.0
183.0 

8,0

449.0
166.0 

6 ,1

505.0
185.0 

7,2

480.0
185.0 

8,0

503.0
193.0 

8,3

467.0
190.0 

8,0

474.0
188.0 

6,7

496.0
188.0 

7 ,/

484.0
197.0 

7,5

511.0
199.0 

7,8

484.0
185.0 

7,9

529.0
192.0 

8,7

M
1,9

6*5
1,3

5*0
1,3

4,7
1,3

5,9
1 ,0

5,6
1,2

6 ,2
0,8

5,9
0,8

6,2
0,8

5,6
0,7

5,4
0,9

4,5
1,0

4,2
1,0

4,2
0,9

4,5
0,8

8275

3205
2707
1300

398
69

123
483

5858.0
2251.0

91.9
62.9 
11,2

I 553 607 691 661 617 691 1
6 13 12 12 11 13 |

668 | 700
10 I u

Erzeugung yon Thom asstahl nach Bezirken
232 214
195 180

76 73

Erzeugung von Siem ens-M artin-Stahl nach Bezirken

| 660 1 663 1 685 jI 681 1I 708 II 669 I
1 12 12 1 I 3 13 1 15 13 |

185 192 220 227 208 235 219
175 183 195 180 177 196 185

59 56 70 69 64 73 76

221

180
73

234
187

75

226
182

76

243
191

77

722 | 
13

227 I 245 
182 198

75 86

8125
148

2731
2233

893

36
18
15
36
24

36
38
36
34
31

50
47
38
38
32

49 48 54 45 49 48 50 49 52 54 54 55 607

38
38

32 38 41 42 41 36 39 44 46 36 39 472
38 43 40 39 36 39 38 42 45 37 38 473

31 23 24 32 33 31 29 31 30 25 25 29 343

27 25 26 27 30 34 34 31 29 29 33 31 356

Nach Usine 37 (1928) N r. 5, S. 9. 2) EinschlieBlich ElsaC-Lothringen.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Der Lohnkampf in der mitteldeutschen Metallindustrie.

sprachen, daB M itte ld eu tsch lan d  u n te r  den  im  W esten  gezahl-
W ie b e k an n t, h a t  der G esam tyerband  deu tscher M etall- 

industrie lle r beschlossen, am  22. F eb ru a r 1928 m it ArbeitsschluB 
die G esam taussperrung  vorzunehm en. U m  diesen w eittragenden  
BesohluB rich tig  w iirdigen zu kónnen, m iissen die G riinde, die zu 
ihm  gefiih rt haben , nah er dargelegt werden.

I n  der m itte ld eu tsch en  M etallindustrie  herrschen  se it iiber 
5 W ochen S tre ik  u n d  se it m ehr ais 4 W ochen A ussperrung. Die 
G ew erkschaften h ab en  genau so, wie sie es im  F re is ta a t Sachsen 
je tz t  g e tan  haben , von A nfang an  die T a k tik  yerfolgt, das einst 
m it so groBem N achdruck  y ertre ten e  S chlichtungsyerfahren  zu 
zerschlagen. Obgleich der T arifv ertrag  abgelaufen w ar, h aben  sie 
zunachst keinerlei F o rderungen  aufgestellt, um  den L o h n stre it ais 
n ich t schlichtungsreif hinstellen  zu kónnen. Sie h aben  ferner den 
s ta a tlich e n  SchlichtungsausschuB in  H alle, der jah re lang  die 
A rb eitsstre itigkeiten  in  der m itte ldeu tschen  M etallindustrie zu 
regeln pflegte, abgelehn t. Ais d an n  der m itte ldeu tsche  Schlichter 
in  M agdeburg die A ngelegenheit an  sich zog u n d  einen Schieds
spruch  fallte , der eine E rhóhung  des stiindlichen F acharbeiter- 
T ariflohnes von  3 P f. yorsah, haben  sie auch diesen Schiedsspruch 
abgelehn t u n d  sind, ohne die V erhandlungsm óglichkeiten zu er- 
schópfen, in  den S tre ik  getre ten . U m  gróBere w irtschaftliche 
Schaden fiir beide Teile abzuw enden u n d  den S tre ik  zu einem  
schnellen E nde zu fiihren, h a tte n  die A rbeitgeber die Verbindlich- 
ke itse rk larung  dieses Schiedsspruches beim  R eichsarbeitsm ini- 
ste rium  b ean trag t. D urch  die von der S ch lichterkam m er fu r  an- 
gem essen gehaltene E rhóhung  des tariflichen  Spitzenlohnes von 
75 auf 78 Pf. w are in  M itte ldeu tsch land  die gleiche L ohnhóhe 
wie in  dem  rheinisch-w estfalischen In d ustriebezirk  m it seinen 
teu re re n  L ebenshaltungskosten  erre ich t w orden. N un  geschah 
ab er das M erkwiirdige. D er R eichsarbeitsm in ister, der vor kurzem  
fiir den  rheinisch-w estfalischen Industrieb ez irk  die durch  Schieds
spruch  festgelegte L ohnerhóhung um  2 Pf. auf 78 P f. fiir ange- 
m essen u n d  fiir yerb ind lich  e rk la rt h a tte , lehn te  die V erbindlich- 
ke itse rk larung  des gleichen T ariflohnes fiir die m itte ld eu tsch e  
M etallindustrie  ab . _

D er S tan d p u n k t des R eichsarbeitsm in isters erschein t um  
so w eniger yerstand lich , ais
1. die L ohnerhóhung  in  M itte ldeu tsch land  3 P f., im  W esten  d a 

gegen n u r  2 P f. b e tru g ;
2. die L ebenshaltungskosten  im  W esten  hoher sind;
3. die m itte ldeu tsche  M etallindustrie  den  w estlichen W erken 

gegeniiber u n te r  einem  erheblichen F ra ch tn ach te il insofern 
le idet, ais sie fiir den  Bezug ihrer R ohstoffe aus dem  W esten  
d u rchschn ittlich  1,75 J lJ l  je  t  u n d  beim  V ersand ih rer F ertig- 
erzeugnisse nach  dem  W esten  2,50 J lJ l  je  lO O kgm ehrbezah len  
muB;

4. die E isen industrie  m it yerhaltnism aB ig ku rzfristigen  Liefer- 
y ertrag en  rechnet, w ahrend  der M aschinenbau b ekann tlich  
an  L ieferzeiten von  %  J a h r  u n d  m ehr m it festen  P re isen  
gebunden  ist.

D er R e ichsarbeitsm in ister h a t  die A blehnung der V erbind- 
lichkeitserk larung  des m itte ldeu tschen  Schiedsspruches in  der 
P resse d am it begriindet, daB von  der durch  den Schiedsspruch, 
yorgeschlagenen L ohnerhóhung von 3 P f. zu der yon  den Ge
w erkschaften  aufgestellten  F orderung  einer stiindlichen L o h n 
erhóhung  von  15 Pf. keine B riicke fiihre. D ie S panne sei so groB, 
daB eine E in igung  ausgeschlossen erscheine. AuBerdem  sei zu 
befiirchten , daB, d a  die A rbeiter sich teilw eise bere its im  S treik 
befanden, durch  eine V erbindlichkeitserk larung der W irtschafts- 
frieden  n ich t w ieder h ergeste llt w erden konne. D as M inisterium  
m iisse deshalb  die w eitere A ustragung  des K am pfes den  P arte ien  
iiberlassen.

D ie In d u str ie  h a t  fiir  diesen S ta n d p u n k t kein  V erstand- 
nis. M an k o n n te  folgende beiden A uffassungen y e rtre ten . 
E n tw ed er schafft m an  g rundsatz lich  die Y erbindlichkeitser- 
k la ru n g  gefallter Schiedsspriiche ab ; d a n n  d iirfte  sich ein  Zu- 
s tand  ahn lich  dem jenigen der V orkriegszeit herausbilden, indem  
die G ew erkschaften  w ieder zu r A ufstellung angem essenerer Porde- 
ru n g en  iibergingen, die eine u n m itte lb a re  E in igung  zwischen den 
beiden  P a rte ien  ais im  R ahm en  des M óglichen liegend erscheinen 
lassen . Dies is t je tz t  n ich t der F ali. O der aber m an  f iih rt das 
s ta a tlich e  Schlichtungsw esen u n d  die Y erb ind lichkeitserk larung  
g efallter Schiedsspriiche in einer w irtschaftlich  gesunden W eise 
durch . D aru n te r  w are nach  A uffassung der In d u s tr ie  zu yerstehen , 
daB ein fiir e inen groBen In d u strieb ez irk , wie R h e in land  u nd  
W estfalen , fiir angem essen und  fu r  yerb ind lich  e rk la rte r  L ohnsatz  
einem  k leineren  In d u strieb ez irk , wie M itte ldeu tsch land , n ich t 
y o ren th a lten  w ird , zum al, wie gesagt, yerschiedene G riinde dafiir

te n  L óhnen  bliebe. .
D er ge^enw artige Z u stan d  is t  m c h tsH a lb e s  u n d  m ch tsG anzes 

un d  k an n °d a h e r w eder die A rbeitgeber noch die A rbeitnehm er 
befriedi<*en. E ine w eitere E rh ó h u n g  der L óhne w iirde die schwere 
G efahr heraufbeschw óren, daB bei den G ew erkschaften  die Ueber- 
zeugun" w ach w urde, sie b rau ch ten  in  Z u kunft, w enn ihnen em 
Schiedsspruch n ich t gefallt, n u r vor AbschluB des V erfahrens 
in  den  S tre ik  zu  tre te n , um  schlieBlich doch noch eine E rfiillung 
ih rer W iinsche durchzusetzen . A uch ein  neu er Schiedsspruch 
miiBte, w enn n ich t das ganze Sch iedsyerfahren  u n d  die A u to rita t 
der Schlichtungsausschiisse w eiteren  Schaden  erleiden sollen, sich 
in  d en  G renzen des a lte n  bew egen, w eil dieser eine vom  Schlichter 
u n te r  B eriicksichtigung aller w irtschaftlichen  G esichtspunkte 
wohl abgew ogene E n tscheidung  d a rs te llt. D ie etw aige Y erbind
lichkeitserk larung  eines w eitergehenden  Schiedsspruches wurde 
bei den  A rbeitgebern  das b itte re  Gefiihl heryorrufen , daB der 
S ta a t lediglich zu  ih ren  U n g u n sten  eingegriffen h a t, daB m ithin 
zw ar der S tre ik  ais ein w irksam es K am p fm itte l der A rbeitnehm er 
gelten  darf, die notw endige A bw ehr d er U n te rn eh m er aber vom
S ta a t u n te rb u n d en  w ird.

E s konn te  n u n  die F rag e  aufgew orfen w erden: MuBte es zu 
diesem  h a r te n  u n d  schw eren, unsere ganze W irtsch a ft schadigen- 
d en  K am pfe kom m en ? D azu  m ógen einige Zahlen g en an n t werden, 
die gleichzeitig die allgem eine w irtschaftliche  Lage beleuchten.

D er tarifliche  F ach arb e ite rlo h n  b e tra g t im  R hein- u nd  R uhr- 
rey ier u n d  d u rch  den M agdeburger S ch lich terspruch  auch in 
M itte ldeu tsch land  78 P f. die S tunde. D ie ta tsach lich en  V erdienste 
liegen naturgem aB  erheblich  iiber diesem  tariflichen  M indestlohn!
So yerdienen i i  M itte ldeu tsch land  die im  Z eitlohn  beschaftigten 
F ach a rb e ite r  iiber 23 J a h re  d u rch sch n ittlich  91 bis 92 Pf. und die 
im  Stiick lohn b eschaftig ten  F ach a rb e ite r  iiber 20 Ja h re  1,02 bis
1,04 J lJ l  je  s t. D abei is t zu beach ten , daB rd . 7 0 %  der in 
F rage  kom m enden G esam tarb e ite rsch aft im  S tiicklohn beschaftigt 
w erden. Bei einem  V ergleich der je tz igen  L óhne in der m ittel- 
deutsohen M etallindustrie  m it den  V orkriegslóhnen erg ib t sich, 
daB der R eallohn  der V orkriegszeit n ic h t n u r  erre ich t, sondern 
teilw eise sogar erheblich  iib ersch ritten  ist.

D ie V ertre te r  der G ew erkschaften  h ab en  in  den  L ohnverhand- 
lungen w iederho lt e rk la rt, die A rbeitgeber h a tte n  es noch stets 
y erstan d en , die L ohnerhóhungen  d u rch  en tsprechende Preis- 
erhóhungen  auszugleichen. L eider bew eisen die T atsach en  das 
G egenteil. D enn der E r tra g  in  der M eta llindustrie  ist sehr be
trach tlic h  gesunken. Zum  Beispiel is t  bei 110 M aschinenfabriken 
der R eingew inn im  V erhaltn is zu d en  eigenen M itteln  vor dem 
K riege yon  12 %  auf 3 %  im  Ja h re  1924/25 u n d  auf 1,4 %  im 
Ja h re  1925/26 zuriickgegangen. Im  J a h re  1926/27 is t diese Zahl 
u n g each te t der giinstigeren  W irtsch afts lag e  ganz unm erklich, 
nam lich n u r  o u f 1 f i  % . gestiegen.

W ie un iibersich tlich  u n d  groBenteils unbefried igend  tro tz  
der besseren B eschaftigung  die allgem eine Lage im  M aschinenbau 
ist, g eh t d araus heryor, daB e tw a  d re i V iertel aller M aschinen
fab riken , die in  den  le tz ten  M onaten  ih re  A bschliisse yeróffent- 
lich t h aben , keine Gewinne auste ilen . D iese ungen iigenden  E r 
gebnisse w erden  b eg riin d e t:
1. m it den  N achw irkungen  der yorausgegangenen schw eren W irt-

schaftskrise,
2. m it dem  F o rtb e steh en  u n d  der d au ern d en  S teigerung der viel 

zu hohen óffentlichen L a ste n  u n d
3. m it den  auB erst ged riick ten  V erkaufspreisen , die eine Folgę 

des zu s ta rk  zugenom m enen in- u n d  ausland ischen  W ett- 
bew erbs sind.

E ine R eihe n am h afte r  F irm en  h a t  sogar w ieder sehr erhebliche 
V erluste zu yerzeiclinen. E s sind in d er P resse U n terb ilanzen  von 
M aschinenfabriken yeró ffen tlich t w orden, dereń  V erluste  in  die 
H u n d erttau sen d e  u n d  M illionen gehen u n d  die in  einzelnen Fallen 
das halbe oder nahezu  das ganze A k tien k ap ita l ausm achen.

’ D ie w irtschaftliche  L age der M eta llindustrie  h a t  sich zweifellos 
yersch lech te rt. Z u n ach st is t festzuste llen , daB nach  den  E rm itt-  
lungen des V ereins deu tsch er M asch inenbau-A nsta lten  die ta t-  
sachlich geleiste ten  A rb e itss tu n d en  von  77 %  der Sollzahl im 
Sep tem ber 1927 auf 74 %  d e r Sollzahl im  J a n u a r  1928 gesunken 
sind. V on einer vo llen  B esohaftigung d er W erke  k a n n  also keine 
R ede sein. DaB die K o n ju n k tu r  zuriickgegangen ist, zeigen ferner 
folgende Zahlen. W ah ren d  d er A uftragseingang  aus dem  Inlande 
M itte  yorigen J a h re s  bei 30 %  aller erfaB ten  M aschinenfabriken 
unbefried igend  w ar, is t diese Z ah l b is zum  J a n u a r  1928 auf 48 % 
gestiegen. D er A uftragseingang  aus dem  A uslande w ar M itte
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yorigen Jabres etw a bei 50 %  aller M aschinenfabriken  unbe- 
friedigend; diese Zahl is t bis h eu te  auf 67 %  gestiegen.

Wie sich die durch  d en  m itte ld eu tsch en  Schlich terspruch  
y o r g e s c h l a g e n e  Lohnerhohung u n d  die kurzlich  bekanntgegebene 
E i s e n p r e i s e r h ó h u n g  ausw irken, zeig t die T a tsache , daB die d a 
durch hervorgerufene S teigerung der S elbstkosten  einer Divi- 
d e n d e n z a h l u n g  bis zu 9 %  en tsp rich t. D a der M aschinenbau tro tz  
seiner langen L ieferfristen n u r zu  F estp re isen  verkau fen  k an n  
und die Preise angesichts ih re r ged riick ten  H óhe keine D eckung 
fur eine weitere S teigerung der G estehungskosten  b ieten , bedeu ten  
die jetzt eingetretenen M ehrbelastungen  zu nachst g la tte  V erluste.

Die m itteldeutsche M etallindustrie  h a t  die U n te rstiitzu n g  des 
Gesamt verbandes deu tscher Me ta ili ndustrie lle r in  dem  ih r  auf- 
gezwungenen A bw ehrkam pf gefunden, weil die bisherigen, rasch 
aufeinander folgenden L ohnerhohungen  u n te r  keinen U m standen  
fortgesetzt werden konnen, w enn der gegenw artige deutsche 
Preisstand gehalten w erden soli. Beispielsweise ist der tarifliche 
Facharbeiter-Spitzenlohn in der m itte ld eu tsch en  M etallindustrie 
von 1924 bis 1927 von 45 auf 75 P f. die S tunde, d. h. um  67 % , 
gestiegen. Bei den U ngelern ten  w aren die L ohnerhohungen noch 
groBer. Hier betrug  die S teigerung 77 % . D em gegeniiber haben  
sich die Kosten der gesam ten L eb enshaltung  in  der gleichen Z eit 
nur um 20 % erhóht.

Die E inhaltung des gegenw artigen  P re isstandes is t  nach  A uf
fassung der Industrie  die unum gangliche V oraussetzung fiir die 
Aufrechterhaltung des je tz igen  Beschaftigungsgrades. In  den 
nachsten M onaten laufen rd . 260 L o h n ta rifv ertrag e  fiir indu- 
strielle Arbeiter ab. D er Z u stand , daB jed er T arifab lau f die Ge
werkschaften ohne R iicksich t auf die W irtschaftslage  zu neuen 
Lohnforderungen yeranlaB t, is t  w irtschaftlich  u n trag b a r. D enn 
er bringt der W irtschaft d auernde B eunruhigunsjen, w irft die 
Berechnungsgrundlagen iiber den  H aufen  und  fiih rt. falls den  
Fordenmgen im m er wieder nanhsreaeben w ird, auf die D auer 
zu einer Schraube ohne E nde u n d  d am it zu einer vollkom m enen 
Untergrabung der W ettbew erbsfah igkeit der deu tschen  In d u strie  
auf dem W eltm arkt. D araus e rg ib t sich, daB die A useinander- 
setzung in M itteldeutschland rich tunggebend  fiir  die deutsche 
Lohnpolitik der nachsen M onate w erden muB.

Es ware das B edenklichste, was geschehen kann , w enn irgend- 
welche MaBnahmen ergriffen w urden, die geeignet w aren,
1. die Ausfuhr abzudrosseln,
2. einen krisenhaften A bfall der K o n ju n k tu r  herbeizufuhren .

Lohnbewegung
Die V e r e in ig u n g  d e r  d e u t s c h e n  A r b e i t g e b e r v e r -  

b ande hat dem R eich sk ab in e tt eine D e n k s e h r i f t  z u r  L o h n 
bew egung  iiberreicht, aus der w ir nachstehend  das W esentliche 
mitteilen. Z unachst w erden genaue A ngaben iiber den  U m fang 
der in den nachsten  M onaten  ab lau fenden  T arifv ertrag e  gem acht. 
Es laufen ab:

im Februar 33 T arife m i t .......................  217 000 A rbeitern
im Marz 171 „  ...............................  2 1 7 0  000 „
im A pril1) 43 „  „ .............................  808 000 „

zusammen 247 Tarife m it ...................  3 195 000 A rbeitern

Da die K iindigungsm óglichkeiten in  anderen  W irtschafts- 
zweigen, und zwar sowohl fiir Lohn- ais auch  G ehaltstarife  ahnlich 
liegen, miissen in diesem Z eitraum  also die L óhne un d  G ehalter 
fiir die uberwiegende M ehrheit der deu tschen  A rbeitnehm er neu 
vereinbart werden, wenn die G ew erkschaften  von  dem  Kiin- 
digungsrecht G ebrauch m achen. N ach den  AeuBerungen der 
Gewerkschaftspresse in  den  le tz ten  M onaten is t anzim ehm en, 
daB dies durchweg geschehen w ird. Die G ew erkschaften planen 
bei der Kiindigung der L ohnabkom m en durchw eg F orderungen 
auf weitere erhebliche Lohnerhohungen. U n te r  H inw eis auf die 
Lohnforderungen in der M eta llindustrie  M itte ldeu tsch lands, der 
GroBstadtmetallindustrie B ayerns, der H olzindustrie  u n d  nam ent- 
lich unter Hinweis auf die E ntschlieB ungen zur K iindigung der 
Lohn- und A rbeitszeitabkom m en im R u h rb erg b au  b e to n t die 
Arbeitgebervereinigung m it allem  N achdruck , daB, w enn diese 
in der D urchfiihrung schem atische L ohnpolitik  schon im m er 
ihre groBen Bedenken g eh ab t h a t, die augenblickliche Lage 
alle B e te i l ig t e n  y o r  g a n z  b e s o n d e r s  v e r a n t w o r t l i c h e  
und  fo lg e n s c h w e re  E n t s c h e i d u n g e n  s t e l l t .  Die D enk
sehrift geht sodann ausfiihrlich  auf die Schw ierigkeiten ein, 
welche die deutsche W irtsch aft zu liberw inden h a t, wie den 
schweren K apitalm angel, die hohen Z insen, die S teu erlast u nd  
die Hóhe des Sozialhaushaltes. D ie A ufw endungen au f dem  
Gebiete der Sozialversicherung h aben  sich ann ah ern d  vervier- 
facht. Sie werden fiir 1927 au f 4,8 M illiarden JIM  geschatzt

*) D arunter etw a 436 000 B ergarbeite r.

E ine solche M aBnahm e w are die A ufbiirdung iibertriebener 
L ohnerhohungen, die m it d er gesam ten  W irtschaftslage D eu tsch 
lands n ich t in  E ink lang  stehen .

W ie die oben genann ten  R e n tab ilita tsz iffern  zeigen, is t die 
Lage h eu te  schon so, daB die m eisten  M aschinenfabriken tro tz  
aller R a tionalisierung keine angem essene R en te  m ehr abw erfen. 
E in  solcher Z ustand  ist auf die D auer u n h a ltb a r  un d  muB notge- 
drungen zu einer ungeniigenden B eschaftigung fiihren. D am it 
w are zweifellos auch den A rbeitern  u nd  A ngestellten n ich t gedient. 
Aus alledem  ist ersiehtlich, daB die m itte ldeu tsche M etallindustrie  
iiber die von dem  M agdeburger Schlichter vorgeschlagene L ohn
erhohung n ich t hinausgehen kann .

M it R iicksicht auf die beschlossene G esam taussperrung h a tte  
der R eichsarbeitsm inister von A m ts wegen am 17. und  18. F eb ru ar 
1928 ein neues Schlichtungsverfahren  durchgefiih rt. E s endete  
dam it, daB der Schlichter gegen die S tim m en der A rbeitgeber und  
A rbeitnehm er einen Schiedsspruch f fili te, der an  Stelle der vom  
m itte ldeu tschen  Schlich ter vorgeschlagenen stiindlichen L ohn
erhohung von 3 P f. eine solche von 5 P f. vorsieh t. A llerdings 
w urde die L aufzeit um  % J a h r , d. h. bis zum  31. D ezem ber 1928, 
verlangert. Dieser neue Schiedsspruch w urde von beiden P arte ien  
abgelehnt. Es b le ib t nun  abzuw arten , ob der R eichsarbeits
m inister den Spruch vonA m ts wegen fiirverb ind licherk laren  w ird1).

W ie der A usgang auch sein mogę, so em pfindet es die I n 
dustrie  ais einen unertraglichen  Z ustand , daB ohne w irtschaftliche 
Begriindung ein SchlichtungsausschuB auf den an d em  folgt und  
jedes neue Schiedsverfahren d er In d u strie  neue B elastungen auf- 
erlegt, die lediglich tak tischen  un d  politischen, keineswesrs aber 
w irtschaftliehen  E rw agungen entspringen. Es han d e lt sich hier 
um  eine grundsatźliche F rage  von gróBter W ichtigkeit, an dereń 
Regelung die gesam te deutsche In d u strie  ein schwerw iegendes 
In teresse h a t. W eil die gesam te deu tsche M etallindustrie  dies 
anerkenn t und der Meinung ist, daB d er gegenw artig  noch einiger- 
maBen befriedigende B eschaftigungsgrad durch  P reiserhóhungen 
n u r  versch lech tert und  insbesondere auch die m iihsam  wieder 
errungene S tellung auf dem  W eltm ark t gefah rdet w ird, h a t  sie 
den von der m itte ldeutschen  M etallindustrie gefiihrten A bw ehr
kam pf gegen unangem essene Lohnerhohungen seiner g rundsatz- 
lichen B edeutung westen zu ihrem  eigenen gem acht.

S)lpI.»Qng. D r. W a l t e r  H i l l m a n n ,  M agdeburg.

x) Inzw ischen is t  der Schiedsspruch yom  R eichsarbeits
m in iste r fiir  verb indlich  e rk la rt w orden.

und Wirtschaft.
gegeniiber 4,4 M illiarden J lJ l  im  Ja h re  1926, 2,8 M illiarden J lJ l  
1925 u nd  1,22 M illiarden J lJ l  1913. D iesen s tand ig  w achsenden 
geldlichen A nforderungen an  die W irtsch aft s te h t in  d er gleichen 
Z eit die T atsache gegeniiber, daB die T ariflóhne nach  der am t- 
lichen T ariflohnsta tistik  in  den le tz ten  vier Ja h re n  um  e tw a 
70 %  gestiegen sind. D ie ta tsach lich g ezah lten L o h n e iib e rsch re iten  
aber u n b es tritten  fiir den  w eitaus gróB ten Teil d er A rbeitnehm er 
den  Tariflohn  erheblich, so daB bei einem  durchschn ittlichen  
U eberverd ienst von  15 bis 25 %  die ta tsach liche  Lohnsteigerung 
in  v ier Ja h re n  e tw a 80 bis 90 %  b e trag t.

U m  die iiberaus schnelle S teigerung der steuerlichen  un d  
sozialen L eistungen, die V erkiirzung der A rbeitszeit, die steigenden 
L óhne u n d  die V erzinsung u n d  T ilgung erh ó h ten  K ap ita lau f- 
w andes trag en  zu konnen, m uBte die deu tsche W irtsch a ft durch  
stiirm ische R a tionalisierung  m it allen M itte ln  auf eine S e n k u n g  
d e r  S e l b s t k o s t e n  h inarbeiten . Bei der B esonderheit unserer 
Lage muB auch  fiir die Z ukunft das S treben  nach  Senkung der 
S elbstkosten  au frech terha lten  u n d  alles verm ieden w erden, w as 
zu dereń  S teigerung fiih ren  kónnte .

U nsere notw endige E in fuh r k an n  auf die D auer n u r  m it 
einer en tsprechenden A u s f u h r  bezah lt w erden. D ie A usfuhr 
is t aber n ich t n u r  zu r B ezahlung des E in fu h r bedarf s erforderlich ; 
die R eparationsverpflich tungen  sowie die p riv a te  Y erschuldung 
zw ingen vielm ehr zu einer zusatzlichen A usfuhr. Im  allgem einen 
m uBte unsere A usfuhr —  m it R iicksich t auf die R epara tions- 
zahlungen in  H óhe von  2%  M illiarden J lJ l  jah rlich , zuziiglich 
des Z inssaldos aus der p riv a ten  A uslandsverschuldung von 
ba ld  y2 M illiarde J lJ l  —  die E in fuh r um  e tw a 3 M illiarden J lJ l  
iibersteigen. S ta t t  dessen zeigt die H andelsb ilanz des vergangenen 
K alenderjah res eine P a s s m ta t  von  3,9 M illiarden J łM . Z ur 
A bdeckung unserer V erbindlichkeiten  m uBte also —  bei gleich- 
b leibender E in fuh r —  die G esam tausfuhr des le tz te n  Ja h re s  in 
H óhe von  10,2 M illiarden J IM  noch um  e tw a 7 M illiarden J łM  
geste igert w erden. Die A usfuhr, die durch  die In d u stria lis ie ru n g  
der R ohsto fflander un d  die scharfe Sehutzzollpolitik  des A uslandes 
noch erschw ert w ird, is t aber n u r bei einem  au f dem  W eltm ark t 
w ettbew erbsfahigen  P re iss ta n d  m óglich. B ere its  je tz t  sind  bei 
s inkender T endenz der W eltm ark tp re ise  in  bedenklichem  U m -
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fangę S pannen  zw ischen dem  In landsp re is u n d  dem  A usfuhrpreis 
e ingetre ten . Im m er m ehr haufen  sieh die K lagen d aruber, daB 
d ie°A usfuhr n u r zu  sehr gedriick ten  P re isen  m óglich sei, die bis 
zu  den  G estehungskosten  h inabgehen  oder selbst u n te r  lhnen  
liegen, u n d  daB es sogar der deu tschen  In d u str ie  auf dem  In lands- 
m ark te  im m er m ehr erschw ert w ird, sich gegeniiber dem  aus- 
land ischen  W ettbew erb  zu behaupten .

N eben  der R iicksich t auf den  A bsatz  erfo rdert auch  die 
F r a g e  d e r  K a p i t a l b i l d u n g  die V erm eidung aller die Selbst- 
kosten  erhóhenden  M aBnahm en.

D as deutsche U n tern eh m ertu m  h a t  im m er an erk an n t, daB 
eine gesunde W irtschaftsen tw ick lung  auch  von  einem  steigenden 
E inkom m en der A rbeitnehm er b eg le ite t sein muB. H ierbei darf 
ab e r  n ich t iibersehen w erden, daB ein stan d ig  steigendes Lohn- 
einkom m en n u r  m óglich is t, w enn die L ohnkosten  fu r  die P ro- 
d u k tionseinheit stand ig  en tsprechend  gesenkt w erden, u n d  w enn 
n ich t gleichzeitig durch  E rhohung  der Selbstkosten  an  anderer 
Stelle infolge einer w eiteren  S teigerung der oben angefuhrten  
L asten  die Bew egungsfreiheit zur L ohnerhóhung genom m en 
w ird. Sonst fu h rt ste tige L ohnsteigerung zur P re isste igerung 
u n d  iiber die A bsatzkrise zu r A rbeitslosigkeit.

Vom Roheisenmarkt. —  D er R oheisen-Y erband h a t  den Yer- 
kau f fiir den  M onat M arz 1927 zu  u n y e r a n d e r t e n  P re isen  
a u f  genom m en; auch  die Zahlungsbedingungen h aben  keine 
A enderung erfahren .

ErmaBigung der Frachten fiir Eisen und Stahl zur Ausfuhr 
iiber See. —  Die E isen industrie  h a tte  sich schon lange Z eit um  
eine w irksam e Erm aB igung der F ra ch tsa tze  des A usnahm etarifs 35 
fiir E isen  u n d  S tah l, E isen- u n d  S tah lw aren  zu r A usfuhr iiber See 
bem iih t. A uch an  dieser Stelle is t  im m er w ieder darau f hinge- 
w iesen w orden1), daB eine solche A usfuhrfrach tensenkung  dringend 
erforderlich  ist, zu nachst zum  Zwecke einer S ta rk u n g  der W ett-  
bew erbsfahigkeit der deu tschen  E isen industrie  auf dem  A uslands
m ark t, einer Y erm inderung der Selbstkosten  der W erke, einer 
A usfuhrsteigerung usw. A uch vom  S ta n d p u n k t der R eichsbahn  
schien eine solche M aBnahm e zweckmaBig, um  ein w eiteres Ab- 
w andern  der A usfuhrsendungen auf andere billigere Befórderungs- 
m itte l zu  y e rh u ten  u n d  gegebenenfalls sogar einen Teil des abge- 
w an d erten  V erkehrs zuriickzugew innen.

D a die D eutsche R eiehsbahngesellschaft lange Z eit auf diese 
W iinsche n ich t einging, offenbar y ielm ehr im m er grundsatzliche 
B edenken tru g , ob es u b e rh au p t zweckmaBig sei, den  A usnahm e- 
ta r if  35 entw eder bedingungslos allgem ein zu  senken, oder aber 
in  seinem  R ahm en  fiir einzelne W aren  oder W arengruppen  n u r 
E rle ich terungen  im  W ege yon  M indestm engen- oder S taffe lrab a tt-  
ta r ife n  zu  gew ahren, d am it auch  „ re in  rechnerisch“ sich die E in 
nahm en  aus diesem  A usfuhryerkehr zum  m indesten  n ich t ver- 
ringerten , h a tte  die E isen industrie  schon fa s t d a ra n  gezweifelt, 
ob die D eutsche R eiehsbahngesellschaft u b e rh au p t jem als w ieder 
zu einem  vern iin ftigen  u n d  den  ta tsach lich en  B ediirfnissen R ech- 
nung  trag en d en  T arifgebaren  auf diesem  G ebiete iibergehen 
wiirde.

E rfreulicherw eise k a n n  festgeste llt w erden, daB die D eutsche 
R eiehsbahngesellschaft nunm ehr p ló tzlich  u n d  fa s t iiberrasehend 
__ im  ganzen b e tra c h te t —  eine w irklich kaufm annische MaB
nahm e ergriffen h a t, du rch  die die oben gekennzeichneten  B e
denken zuriickgestellt u n d  die F ra ch tsa tze  des A usnahm etarifs 35 
m it W irkung  vom  16. F eb ru a r 1928 an  n ich t unerheblich  gesenkt 
w urden. D urch  N ach trag  6 zum  R eichsbahn- G iite rta rif  H eft C I I  
h a t  der A b sch n itt „  G eltungsberechnung u n d  F ra ch tb ere ch n u n g “ 
dieses A usnahm etarifs eine anderw eitige F assung  e rhalten . D ie  
e i n g e t r e t e n e  w i c h t i g s t e  A e n d e r u n g  i s t  d ie ,  d aB  —  so 
w e i t  s i c h  b i s h e r  u b e r b l i c k e n  l a B t  —  d ie  F r a c h t s a t z e  
d e r  K l a s s e n  A, B u n d  C e in e  e tw a  19- b i s  2 6 p r o z e n t i g e ,  
d e r  K l a s s e  D e in e  e tw a  11- b i s  1 6 p r o z e n t ig e  E r m a B ig u n g  
e r f a h r e n  h a b e n .  F iir  die G iiter der T arifk lasse D e rg ib t sich 
also eine n ich t unerheb lich  geringere Senkung, ais sie bei den  oberen 
T arifk lassen  festgeste llt w ird. D er G rund  fiir diese M aBnahm e is t 
zu r Z eit a llerd ings noch n ich t ersichtlich . A uch b le ib t heryorzu- 
heben, daB die bisherigen A bsch n itte  des A usnahm etarifs 35 iiber 
R ó h ren  der K lasse D u n d  iiber G iiter der K lasse E  (R oheisen, 
R o h stah l, H albzeug) u n y e ran d e rt geblieben sind. E s b le ib t vor- 
b eh a lten , auf diese e in schrankenden  M aBnahm en noch besonders 
zuruckzukom m en.

W ie schon zum  A usdruck  geb rach t, schein t im  ganzen  b e 
tra c h te t  die je tz t  von  der D eu tschen  R eiehsbahngesellschaft vor- 
genom m ene Tariferm aB igung in  jed er R ich tu n g  begruB ensw ert zu 
sein. Sowohl die E isen industrie  ais auch  die R e ichsbahn  selbst
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B isher k o n n te  du rch  seh r scharfe R a tionalis ierung  ein ge- 
w isser A usgleich der auB erorden tlichen  u n d  schnellen S teigerung 
der S elbstkosten  geschaffen w erden. D ie Senkung der S elbst
k o sten  du rch  R ation a lis ie ru n g  laB t sich ab e r  auch  im  Hin- 
blick auf die besch ran k te  M echanisierungsfahigkeit m ancher 
Industriezw eige —  w eder techn isch  noch  geldlich unbegrenzt 
fo rtse tzen . E s is t  yóllig ausgeschlossen, daB fiir die Z ukunft 
m it e iner w eiteren  S enkung d er S elbstkosten  m  auch  n u r an- 
nah e rn d  gleichem  Zeitm aB zu rech n en  ist.

D ie A usfiihrungen zeigen, daB die deu tsche W irtsch aft sich 
in  einem  fiir die Z u k u n ft en tscheidenden  A b sch n itt ih rer Um- 
ste llung  u n d  K onso lid ierung  befindet. E s muB e rw a rte t werden, 
daB die D arlegungen u n te r  A usschaltung  aller n ic h t re in  sach- 
lichen  G esieh tspunk te  m it dem  d ringend  gebotenen  E rn s t ihre 
W iird igung finden. V on a llen  y e ran tw o rtlich en  S tellen  muB 
gefordert w erden, daB sie au s d en  dargeleg ten  T atsachen  die 
notw endigen Fo lgerungen  ziehen.

F ra g en  von A rbeitsze it u n d  L ohn  k ó nnen  n iem als fu r  sich 
a llein  en tsch ieden  w erden, sondern  n u r  u n te r  Beriicksichtigung 
a ller unsere gesam te W irtsc h a ft beherrschenden  technischen, 
geldlichen u n d  w irtschaftlichen  G esieh tspunkte.

w erden d araus N u tzen  ziehen. D ie E isen in d u strie  w ird  sich gern, 
sow eit es eben  angangig  ist, des erm aB igten  A usnahm etarifs be- 
dienen. U nserer U eberzeugung n ach  w erden  die nunm ehr endlich 
erm aB igten T arifsa tze  zu r Fo lgę h aben , daB n ich t n u r  ein  weiteres 
A bw andern  der E isenausfuh rsendungen  auf andere  Befórderungs- 
m itte l yerm ieden  w ird, sondern  sogar ein  teilw eises ZuriickflieBen 
bereits abgew anderter G iiter auf den  E isenbahnw eg e in tr it t .  Aus 
den  m it dem  n euen  A usn ah m eta rif  35 noch  zu m achenden  E rfah 
rungen  w ird  die D eutsche R eiehsbahngesellschaft aller Voraus- 
sich t n ach  die R ich tig k e it d e r von  d er W irtsch a ft s te ts  yertretenen  
B eh au p tu n g  erkennen  kónnen , daB eine w irksam e Tariferm aBi
gung im m er noch  die bes te  V erkehrsw erbung  d a rste llt, die letzten  
E ndes zu den  von  der R e ichsbahn  gew iinschten  M ehreinnahm en 
fu h rt.

N achdem  die F ra c h te n  f iir  die A usfuh r yon  E isen  und  Stahl 
usw. iiber die nasse G renze gesen k t w orden  sind , darf w ohl der 
E rw artu n g  A usd ruck  gegeben w erden, daB n u n m eh r endlich auch 
m it tu n lich s te r  B eschleunigung der schon lange yorbere ite te  
A u s n a h m e t a r i f  f i i r  d i e  A u s f u h r  i i b e r  d ie  t r o c k e n e  
G r e n z e  genehm ig t u n d  e ingefiih rt w ird , dem  ebenfalls fiir die 
E isen industrie  im  besonderen  u n d  fiir  die deu tsche  W irtsch aft im 
allgem einen eine ganz auB ergew óhnliche B e deu tung  beizu- 
m essen ist.

Die Lage des deutschen Maschinenbaues im Januar 1928. —
D as se it O ktober 1927 im  G ang befindliche N achlassen  der 
W irtschaftslage  im  M aschinengeschaft se tz te  sich  im  Ja n u a r  1928 
w eiter fo rt. W ah ren d  es sich ab e r  in  d en  y o rhergehenden  Mona ten  
w esentlich auf den  I n l a n d s m a r k t  b esch ra n k t h a tte , erstreckte 
es sich im  B erich tsm o n a t a u ch  au f das A u s la n d s g e s c h a f t .  
D er E ingang  sow ohl y o n  A n f r a g e n  ais au ch  von  A u f t r a g e n  
der In lan d s- u n d  A u s la ndskundschaft blieb im  J a n u a r  h in ter 
dem  D ezem ber zuriick, w enn  er au ch  noch  bei einer ganzen Anzahl 
yon  F irm en  befriedigend w ar. D ie M eldungen iiber leich te Ab- 
schw achungen k am en  aus f a s t  allen  Zweigen des M aschinenbaues, 
z. B . der W erkzeugm asch inen industrie , dem  V erbrennungs- und 
W asserk raftm asch inenbau  u n d  dem  V en tila to ren b au . Ebenso 
w urde im  H u tte n -  u n d  W alzw erksbau , im  B a u  y on  Bergwerks- 
m aschinen, A ufbere itungsan lagen , K ran en , A ufziigen, Hange- 
b ahnen , T ransm issionen, fe rn e r bei D ruckm asch inen  u n d  Textil- 
m aschinen ein N achlassen  d er A u ftrage  gem eldet. A uch eine 
A bschw achung des B eschaftigungsgrades, u n d  zw ar um  2 % 
gegeniiber dem  Y o rm onat, w ar im  J a n u a r  festzustellen .

Siemens & Halske, Aktiengesellschaft, Berlin. —  Die Betriebe 
w aren  w ahrend  des G eschaftsjahres 1926/27 ausreichend be
sc h aftig t. D ie A bsich t, die V orteile, welche die w eitere Aus- 
w irkung d er R a tion a lis ie ru n g sarb e iten  b rach te , zu  Preisherab- 
se tzungen  zu yerw enden, k o n n te  n u r  in  besonderen  F allen  zur 
D urch fuhrung  kom m en. Im  allgem einen w urden  diese Vorteile 
d u rch  E rhóhungen  der H erste llungskosten  aufgew ogen, u n d  auf 
m anchen  G ebieten  m uB ten P re iserhóhungen  e in tre ten . Im  Aus- 
lan d sm a rk te  m ehren  sich d ie F alle , in  d enen  m it den  besten 
V erfahren  in  D eu tsch land  h ergeste llte  W are  n ich t m ehr m it 
V orteil ab g ese tz t w erden k an n . Sowohl die im  G eschaftsjah re  ein- 
gegangenen B estellungen  ais au ch  die A blieferungen d er B etriebe 
h aben  sich gegeniiber dem  V o rjah re  n ic h t u n b e trach tlich  erhoht. 
Insbesondere  beleb te  sich d as G eschaft in  d e r  zw eiten  H alfte  
des Ja h re s . D ie Z ah l d er B e sch aftig ten  bei d e r G esellschaft und 
den  S iem ens-S ehuckertw erken  sow ie den  yon  beiden  kontro l-
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lierten Gesellschaften h a t, nach  einem  erheb lichen  R iickgang 
in den letzten Jah ren , die Z iffer v on  110 000 w ieder iibersch ritten .

Die meBtechnischen A ufgaben der W arm ew irtschaf t  w urden 
im abgelaufenen G eschaftsjahre in  einer A bteilung  fiir w arm e- 
technisches MeBwesen zusam m engefaB t, w as sich in  te c h 
nischen F ortsch ritten  sowie auch  in  einer sehr be trach tlichen  
Steigerung des B estelleinganges ausw irk te . B esondere Er- 
wahnung yerdienen w arm ew irtschaftliche zen tra le  MeBanlagen 
fiir groBe K raftw erke. D ie fo rtsch re iten d e  Spezialisierung 
der Werke auf dem  G ebiete der R ó n tg en tech n ik  erm oglichte 
es die gangigsten A rten  von  R ó n tg e n a p p a ra te n  u n d  U nter- 
suchungsgeraten in neuer F o rm  herauszubringen , die in  groBen 
Serien hergestellt w erden. F iir  die W erksto ffun te rsuchung  
mit Róntgenstrahlen w urden  S ondere in rich tungen  auf den M ark t 
gebracht entsprechend der zunehm enden  B edeu tung  dieses 
Untersuchungsverfahrens. D as E lek troo fengeschaft h a t  sich in 
diesem Jahre g u t entw ickelt. B esonders zu erw ahnen  is t, daB 
VOn der russischen H an d e lsv ertre tu n g  ein A uftrag  auf die Lieferung 
mehrerer Oefen e rte ilt w urde.

Die Firm a G ebriider Siem ens & Co. k o n n te  einen R tickgang 
des Umsatzes in E lek troden  aus am o rp h er K ohle durch  Steige- 
rungen auf den ubrigen  G eschaftsgeb ieten  ausgleichen. In s 
besondere fand das W erk  in  M eitingen reichliche B eschaftigung 
in Graphitelektroden.

Yon der B erichtsgesellschaft, den  Siem ens-Schuckertw erken 
und der Siem ens-Bauunion w urden  im  abgelaufenen Ja h re  
182 Mili. JIM  ais G ehalt u n d  L ohn  a n  die in  den  deu tschen  Be- 
trieben beschaftigten A ngestellten  u n d  A rbeiter gezahlt. Die 
Aufwendungen fiir gesetzliche u n d  freiw illige soziale L eistungen 
stiegen von 15,6 Mili. J).Jl im  V orjah r auf 17,6 Mili. JIM .

Die Gewinn- u n d  Y erlustrechnung  w eist einen R o h i ib e r -  
schuB von 26 716 063,89 .JIM aus, der sich n ach  A bzug von 
10314818,20 JłM  A nleihezinsen, A bschreibungen u n d  gesetzlichen 
und freiwilligen sozialen L eistungen  au f 16 401 245,69 J łJ l  ver- 
ringert, so daB einschlieBlich 2 450 003,69 J łJ l  V ortrag  aus dem  \  or- 
jahre ein R e in g e w in n  yon  18 851 249,38 J /M  verb leib t. H iervon 
sollen 5000000 J łM  der Sonderriicklage iiberw iesen, 414680 J łJ l  
an den A ufsichtsrat gezahlt, 10 920 000 J łM  G ew inn (12 % gegen 
8/4 % i. V.) ausgeteilt u n d  2 516 5 6 9 ,3 8 .^ #  auf neue R echnung 
Torgetragen werden.

Siemens-Schuckertwerke, Aktiengesellschaft, Berlin. —  Die
Gesellschafter der S iem ens-Schuckertw erke, G. m . b. H ., haben  
im Laufe des G eschaftsjahres 1926/27 beschlossen, die Gesell- 
schaftsform in die einer A k t i e n g e s e l l s c h a f t  zu andern . D as 
Aktienkapital besteh t aus 90 Mili. J łM  A ktien , A usgabe A, und  
30 Mili. JłM  Aktien, A usgabe B . Bei B eginn des G eschaftsjahres 
war die W irtschaftslage n ich t g iinstig . A llm ahlich  jedoch setzte  
eine Belebung ein; im  F riih ja h r  des yorigen Ja h re s  w urde sie 
deutlich erkennbar. D er B estellungseingang stieg  u n d  h a t  sich 
in der zweiten H alfte  des Ja h re s  auf e iner H ohe gehalten , die den 
Werken das erw iinschte MaB der B eschaftigung  zuftihrte . Am 
Schlusse des G eschaftsjahres —  E nde S ep tem ber 1927 —  w ar 
die Belegschaft um  30 % , der unerled ig te  A uftrag sb estan d  um  
67 % gróBer ais bei dessen B eginn. D ie e ingetre tene  Belebung 
erstreckt sich auf alle W irtschaftsgeb ie te , u n d  es is t  erfreulich, 
daB auch der A bsatz fiir In d u str iean lag en  eine Z unahm e zeigt. 
Verglichen m it den  V orkriegszeiten, sp iegelt sich jedoch  darin  
bei weitem noch n ich t eine so rege A u sb au ta tig k e it w ider, wie 
sie die damalige w irtschaftliche E n tw ick lung  kennzeichnete .

Y on der E isen- u n d  S tah lin d u strie  erh ie lt die G esellschaft 
um fangreiche A uftrage . Bei dem  B estellungseingang y o n  dieser 
Seite m ach t sich jedoch die Z usam m enlegung der B e triebe  fiih lb ar; 
es zeigt sich eine gewisse Z u ruckhaltung  h insich tlich  von N eu- 
beschaffungen. V on besonders bem erkensw erten  In b e trieb -  
se tzungen sei die einer G esam tanlage eines W alzw erkes m it 
m ehreren  U m kehrw alzm otoren  u n d  Ilgnerum form ern  im  euro- 
paischen A usland erw ahn t. Im  B ergbau  w urde in  enger F uh lu n g  
m it den  A bnehm ern erfolgreich an  der S teigerung d er Schacht- 
leistungen  u n d  der W irtschaftlichkeit der F orderm asch inen  
w eiter gearbeite t. D ie von  der chem ischen G roB industrie ge- 
ste llten  yielseitigen technischen A nforderungen  k o n n te n  in  
vollem  U m fange befriedig t w erden u n d  fiih rten  zum  T eil zu 
besonders groBen L eistungen  von  T ransfo rm ato ren , S chalt- 
a p p a ra te n  u n d  M aschinen, besonders fiir  G leichstrom erzeugung. 
H insich tlich  des E lek trow arm egebietes sind  die schnellen F o rt-  
sch ritte  in  der A nw endung der e lek trischen  SchweiBung er- 
w ahnensw ert. D ie elek trischen  Oefen fiir industrie lle  B eheizung 
bew ahrten  sich u n d  zeig ten  die groBen V orteile d er genauen 
T em peratu rregelung . N ennensw erte  O fenbau ten  fiir  die ver- 
schiedensten  Industriezw eige w urden  e rste llt. Zu den  bestehenden  
A nw endungsgebieten ftir  e lektrische G asreinigung k am en  neue 
hinzu. E s w urden  E inzelfilte r fiir rech t hohe L eistungen  er- 
b a u t. D er E ntw ick lung  der D am pftu rb o sa tze  n ach  d er w irt- 
schaftlichen  Seite w urde besondere Sorgfalt gew idm et. Gun- 
s tig s te r D am pfverb rauch  u n d  A npassung der S atze  a n  alle Be- 
triebsbed ingungen  sowie V erringerung der A nlagekosten  du rch  
A usdehnung der L eistungsgrenzen bei hoher D rehzah l w urde 
an gestreb t. D am pftu rb inen  u n d  dazugehorige G enera to ren  bis 
zu  50 000 kVA L eistung  bei 3000 U m d r./m in  gelang ten  zur 
Ausfiihrung. Die G esellschaft u b ern ah m  den  Teil der friiheren  
T hyssenschen M aschinenfabrik  in  M ulheim  an  der R u h r, in  dem  
D am pftu rb inen  g eb au t w erden.

Obgleich der In la n d sm a rk t im  L aufe des G eschaftsjahres 
eine B esserung zeigte, h ab en  die B estrebungen , au f dem  Aus- 
lan d sm a rk t e inen m oglichst groBen U m satz  zu  erzielen, n ich t 
nachgelassen. D ieser U m satz is t  tro tz  aller E rschw erungen  d u rch  
steigende G estehungskosten , hohen Z ollschutz u n d  andere  die 
E in fu h r h indernden  M aBnahm en der L an d er m it eigener H e r
ste llung oder in  dem  „D u m p in g “ ausland ischer F irm en  n ich t 
zuriickgegangen. T ro tzdem  w ird  das A uslandsgeschaft, welches 
infolge der U n te rh a ltu n g  der w eityerzw eigten  O rgan isation  
s ta rk ę  U nkosten  m it sich b rin g t u n d  se iten  einen G ew inn ab- 
gew orfen h a t, d u rch  diese H em m ungen  im m er m eh r erschw ert, 
u n d  es w ird  allm ahlich  fraglich , ob d ad u rch  noch ein  geniigender 
A nteil der allgem einen U nkosten  gedeck t w erden k an n . D ie 
F o rtsch ritts a rb e ite n  in  d en  W erken  u n d  L ab o ra to rien  w urden  
in  jed er B eziehung m it yoller K ra f t  gefordert. D aneben  e rfu h r 
die W irtsch aftlich k e it der H erstellung  erh ó h te  B each tung . 
U eberall, wo es angangig w ar, w urden  V erbesserungen durch- 
g e fu h rt; die in  s ta rk em  AusmaBe d u rchgefiih rte  E rn eu eru n g  des 
M aschinenparkes fiih rte  zu r B eschaffung neuzeitlicher A rbeits- 
m aschinen m it hóchster L eistungsfah igkeit.

D ie Gewinn- u n d  Y erlustrechnung  w eist einen R o h i ib e r -  
s c h u B  yon  31078201,94 J łM  aus. N achA bzugvon3644399 ,71  J łM  
A nleihezinsen, 1 430 534,07 J łM  A bschreibungen u n d  11222895,41 
R eichsm ark  gesetzlichen u n d  freiw illigen sozialen L eistungen  ver- 
b le ib t e in  R e in g e w in n  von  14 780 372,75 JłM-, h ieryon  sollen 
3 000 000 J łM  der Sonderriicklage iiberw iesen, 10 800 00 J ł J ł  G e
w inn (9 % )  ausgete ilt u n d  980 372,75 J łM  auf neue R echnung  
yo rgetragen  w erden.

Buchbespreehungen.
[Differentialgleichungen.] Die D i f f e r e n t i a l -  u n d  I n t e g r a l -  

g le ic h u n g e n  der M e c h a n ik  u n d  P h y s i k ,  a is 7. Aufl. von 
R ie m a n n -W e b e rs  P a rtie llen  D ifferen tialg leichungen  der 
mathematischen P h y sik  h rsg . von  D r. P h ilip p  F r a n k ,  o. 
Professor an der D eu tschen  U n iv e rs ita t in  P rag , u n d  Dr. 
Richard v. M is e s , o. P rofessor a n  der U n iv e rs ita t Berlin.
2. (physikalischer) Teil, u n te r  M ita rb e it von  H . Faxen , 
Uppsala, [u. a.] hrsg. yon  D r. P h ilip p  F r a n k .  M it 88 Abb. 
Braunschweig: F ried r. Vieweg & Sohn, A k t.-G es., 1927.
(XXIII, 863 S.) 8°. 53 J ł J t ,  geb. 58 J ł J t .

Zwei Jahre nach dem  E rscheinen  des e rs ten  B andes1) lieg t 
nun mit dem zweiten B and die N eu b ea rb e itu n g  d er „R iem ann- 
Weberschen partie llen  D ifferen tia lg le ichungen11 vor. D er zw eite, 
physikalische B and b eh an d e lt in  gesch ick te r A usw ahl d iejenigen 
mathematischen H ilfsm itte l, die f iir  den  th eo re tisch en  P hysiker 
zur Mitarbeit an den h eu te  h au p tsach lich  b eh an d e lten  p h y si
kalischen Aufgaben unerlaB lich sind . D em gem aB is t  besonders

*) Ygl. St. u. E . 45 (1925) S. 1839.

der H a u p ta b sc h n itt  uber analy tisch e  M echanik  (P h . F r a n k ,  
P rag ) m it den  M ethoden der S to rungstheorie , H im m els- u n d  
A tom m echan ik , H am ilto n -Jak o b isc h en  T heorie  usw . yorange- 
s te llt . D ie fo lgenden A b sch n itte  s in d : W arm ele itung  u n d  Dif- 
fusion, das s ta tio n a re  elek trom agnetische  F eld , e lek trom agne- 
tisch e  Schw ingungen, M echanik  der K o n tin u a ; sie sind  der 
R eihe nach  von  R . F u r t h ,  P rag , F r . N o e t h e r ,  B reslau , A. 
S o m m e r f e ld ,  M iinehen, u n d  E . T r e f f t z ,  D resden , b e a rb e ite t. 
D en le tz te n  A b sch n itt beschlieBen „d ie  idea len  F liissigke iten“  
(Th. v . K a r m a n ,  A achen) u n d  „F liissigkeitsbew egung  m it 
R e ib u n g “  (H . F a x e n  u n d  C. W . O s e e n ,  U ppsala).

M it dem  a lte n  „R iem an n -W eb er11 sind  die D ifferen tia l- u n d  
In teg ra lg le ichungen  der M echanik u n d  P h y sik  dem  In h a lte  nach  
n u r  noch w enig verbunden . D as lieg t in  d er E n tw ick lu n g  der 
theo re tisch en  P h y sik  se lb st begrundet. A ber au ch  vom  pad a- 
gogischen S ta n d p u n k te  aus h a t  das W erk  in  se iner h eu tig en  Ge- 
s ta l t  groBe V orzuge yor seinem  V o rfa h re n , w ofur d er A b
sc h n itt  von Som m erfeld ein  besonders h ery o rragendes Beispiel is t .
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F iir  den  E isen h iitten m an n  is t  zu sagen, daB das Buch ganz 
yom  S ta n d p u n k te  des m ath em atisch en  P kysikers geschrieben 
i s t .  E r  su c h t d a rin  yergebens Z ugestandnisse an  die P rax is  wie 
num erische V erfahren  oder N aherungsverfahren . D as k a n n  ein  
solches B uch ohne k ra n k h a f te  A nschw ellung n ich t le isten . lis  
b le ib t ab e r  fiir  den  P ra k tik e r  bei dem  E rscheinen eines an  
m a th em atisch en  M ethoden so re ichen  W erkes doch eines zu 
bedau ern :

D er techn isch-w irtschaftliche T ypus des E isenhu ttenm annes 
h a t  ja  von  N a tu r  n u r  ein  yerhaltn ism aB ig geringes p rak tisches 
m athem atisches B edurfn is; fiir  seine B erufsaufgaben reichen die 
G rundlagen d er In fin itesim alrechnung , et-was analy tische  g e o 
m etrie , A lgebra u n d  S ta tis tik  in  ih re r A nw endung auf Beispiele 
seiner p rak tisch en  T a tig k e it aus. Die notw endige, m ehr u nd  
m ehr fo rtsch re itende Spezialisierung fo rd e rt jedoch im m er nach- 
driicklicher zum  Zwecke gem einsam er A rbeit Y erstandm s iu r  
den S ta n d p u n k t des akadem ischen N achbarn . D a b le ib t es zu 
bedauern , daB aus den  fru ch tb a ren  T alern  der P rax is heraus kem  
W eg in  das Innere  eines solchen Buches f iih rt, der den P ra k tik e r, 
ohne ih n  m it E inzelheiten  zu belasten , die H aup tzuge des 
m ethodischen  C harak ters d er m athem atisch en  P h y sik  an  einigen 
zeitgem aBen B eispielen erkennen  laB t. H erm ann Schm idt.

H andbuch der m ik r o s k o p i s c h e n  T e c h n ik .  H rsg. von der 
R e d ak tio n  des „M ikrokosm os“ . S tu ttg a r t :  F ranckhsche
Y erlagshandlung. 4°. ,

T. 11. R a p a t z . F . ,  u n d  A. M e y e r :  A p p a r a t e
und  A r b e i t s v e r f a h r e n  der M e ta l lm ik r o s k o p ie .  M it
158 A bb. 1927. (4 BI., 48 S.) 2,20 JIM , geb. 3,60 J iJ i .

Die S ch rift w ill einem  Leserkreis, der n ich t u n m itte lb a r  m it 
der E rfo rschung  und  V erarbeitung von  M etallen zu tu n  h a t, 
einen EinbU ck in  die A rbeitsverfahren  u nd  A nw endungsgebiete 
der M etallm ikroskopie geben. Sie b ehandelt in  lhrem  ersten  
Teil in  groBen Ziigen die w ich tigsten  Gefiigeerscheinungen bei den 
einzelnen S tufen  der M etallerzeugung u nd  M eta llverarbeitung ; 
der zw eite Teil befaBt sich m it der T echnik der Schliffherstellung 
un d  der d r i tte  Teil m it der T echnik der Makro- u nd  M ikroskopie.

D as S tudium  der S chrift y e rm itte lt dem  L aien  einen Begriff, 
w elche w ertvollen  D ienste das M ikroskop in  der M etallforschung 
le is te t, aber auch dem  M etallographen w ird  die iibersichtliche 
und  gedrangte D arstellung bei seinen p rak tischen  A rbeiten  von 
N u tzen  sein. A - P om P•
Franche, Georges, Ingen ieur A. e t M., E . C. P .:  T r a i t e m e n t  

t h e r m i q u e  d e  1’a c i e r  e t  s e s  e s s a is .  (Avec 121 fig. et
8 pl. hors tex te .)  P aris  (27 & 29, Quai des G rands-A ugustins): 
L ib ra irie  C entrale des Sciences, Desforges, G irardo t & Cie., 
1927. (239 p.) 8°. (E inschl. Postgeld) fiir F rankre ich  18,80 F r., 
fiir  das A usland 22 F r.

D er T ite l des Buches laB t ein  W erk  iiber W arm ebehand
lung y e rm u te n ; es h an d e lt sich aber um  n ich ts anderes ais 
um  eine sehr yolkstiim lich geschriebene Zusam m enfassung des 
gesam ten E isenh titten- u n d  Priifungswesens. D as Buch g ib t 
zuerst eine Beschreibung der Schmelzofen, dann  eine D arstellung 
physikalischer, m echanischer V ersuche u n d  einfache A usfiihrun- 
gen iiber M etallographie, w ahrend  iiber das, was w ir u n te r  „W arm e- 
behand lung" verstehen , rech t wenig gesagt ist. So w ird  weder 
der M ann der W issenschaft noch der P ra k tik e r  aus dem Lesen 
dieses Buches besonderen N u tzen  ziehen. F . Rapatz.

Sarter, A dolf, D r., Geh. R eg ie rungsra t, R e ichsbahndirek tions- 
P ra s id en t, u n d  M in is te ria lra t a. D. D r. T heodor K i t t e l ,  R eichs-

b ah n d irek to r  u n d  M itglied der H a u p ty e rw a ltu n g  d er D eutschen 
R eich sb a h n -G ese llsc h a ft: D ie D e u t s c h e  R e i c h s b a h n - G e 
s e l l s c h a f t  Ih r  A ufbau  u nd  ih r  W irken . A uf G rund  d e r Be- 
stim m u n g en  des R e ich sb a h n g ese tze s  vom  30. A ugust 1924, der 
G sse llsch a ftssa tzu n g , des R eich sb ah n  - Personalgesetzes und 
aus der g esch a ftlich en  P ra x is  h e rau s d a rg este llt. B erlm  (S W 68): 
O tto  S to llberg , V erlag fiir  P o litik  u n d  W irtsch a ft, G. m. b. H ., 
1927. (340 S.) 8°. Geb. 8,75 JłM .

D u rch  die H erau sg ab e  d er zw eiten  A uflage ihres Buches 
h ab en  die V erfasser zweifeilos einem  ta tsa c h lic h e n  B edurfnis ent- 
sp rochen , weil die e rs te  A uflage, dereń  E rscheinen  H erbst 
1924) f a s t m it dem  Z e itp u n k t der G riindung  d er G esellschaft selbst 
zusam m enfiel, noch m anche Zw eifelsfragen iiber d as R eichsbahn- 
gesetz, d ie G esellschaftssa tzung  usw . offen gelassen h a tte . Viele 
dieser Zweifel sind  inzw ischen d u rch  S ch rifttu m , R ech tsprechung  
u n d  ta tsa ch lic h e  U ebung behoben  w orden. D ie E rgebnisse sind 
n u n m eh r in  der zw eiten  A uflage restlo s y erw erte t.

N eu is t  vor a llen  D ingen eine planm aB igere B ehand lung  aller 
V erhaltn isse  d er D eu tschen  R e ichsbahn-G esellschaft, sowohl nach 
der g rundsa tz lich en , ais au ch  n ach  d er rech tlich en , orgam sa- 
to rischen , geld licben u n d  y o lk sw irtsc h afth ch en  Seite. F ern er smd 
im  zw eiten  Teile des B uches die e ingehenden  E rlau te ru n g en  zu den 
einzelnen B estim m ungen  des R e ichsbahngesetzes, d e r Gesell
schaftssa tzu n g  u n d  des R eichsbahn-P ersonalgesetzes heryorzu- 
heben, die sich, abgesehen  v on  ih re r  G riind lichke it, von  anderen  
„K om ’m e n ta re n “ d a d u rch  y o r te ilh a ft un te rsch e id en , daB n ich t 
die F o rm  einer ziffernm aBigen Z usam m enreihung  yon E rla u te 
run g en  zu den  einzelnen  W o rten  oder S a tzen  jed e r  B estim m ung, 
sondern  die F o rm  einer planm aB igen u n d  zusam m enhangenden 
D arste llung  gew ah lt w orden ist.

G erade die yorliegende zw eite A uflage des B uches w ird in 
besonderem  MaBe b ald  allen  u n e n tb eh rlieh  sein, die im  Geschafts- 
y e rk eh r m it der D eu tschen  R e ichsbahn-G esellschaft stehen . Auch 
in re in  w issenschaftlicher H in sic h t is t  d as B u ch  y on  heryorragen- 
dem  W erte . D r. W . Ahrens.

V  e r e i n s - N  a c h r i c h t e n .

Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Aus den FachausschOssen.
M ittw och, den  7. M arz 1928,15.30 U h r, f in d e t im  E isenhutten- 

haus, D usseldorf, B re ite  S tr. 27, die

25. Vollsitzung des Stahlwerksausschusses
s t a t t .

T a g e s o r d n u n g :

1. U e b e r  G i e B t e m p e r a t u r  u n d  G ie B g e s c h w in d ig k e i t .
B e r ic h te rs ta t te r : F r i t z  B e i t t e r ,  D usseldorf.

2. D e r  E in f lu B  d e r  K o k i l l e  u n d  d e r  D e s o x y d a t i o n  a u f  
d ie  E r s t a r r u n g  r u h i g  g e g o s s e n e r  B lo c k e .  B erich t
e r s ta t te r :  ®r.«Qrtg. F r i e d r i c h  B a d e n h e u e r ,  Essen.

3. D ie  A b h a n g i g k e i t  d e s  F r i s c h v o r g a n g e s  in  d e r  
T h o m a s - B i r n e  v o m  T e m p _ e r a tu r v e r l a u f .  B erich t
e rs ta t te r :  2)r.»Qng. R u d o l f  F r e r i c h ,  D ortm u n d .

4. Y erschiedenes.
D ie E in ladungen  zu der S itzung  sind  am  21. F e b ru a r  an  die 

d eu tschen  S tah lw erke ergangen.

Eisenhiitte Oberschlesien,
Zweigverein des Vereins deutscher Eisenhiittenleute.

D ie d iesjahrige ■ .  , tH a u p t v e r s a m m l u n g
findet Sonntag, den 25. Marz 1927, 12 Uhr ,  

im Kasino der Donnersmarckhutte zu Hindenburg, O.-S.,
s ta t t .  E inze lh e iten  w erden noch bekanntgegeben.

D ie T agesordnung sieh t u . a. folgende drei Y ortrage v o r:
1. $ t.=3ttg . K u r t  R u m m e l ,  D usseldorf: Der WarmefluB in den Wanden eines Koksofens.
2. Xr.«3ttg. E r n s t  P o h l ,  B orsigw erk, O .-S .: Kessel- und Behalterbaustoffe mit gesteigerter Widerstandsfahigkeit bei 

hohen Betriebstemperaturen.
3 D r A. H e s s e ,  P r o f e s s o r  an  der F ried rich -W ilhelm -U niyersita t B reslau : Der Rhythmus der Wirtschaft.


