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Die Prufung der Bearbeitbarkeit.
Yon Sr.=3ng. F. R a p a tz  in Dusseldorf und 3lr.=3ng. K. K re k e le r  in Aachen. 

[M itteilung  aus d er technologischen A bteilung der W erkstoffschau.] 

(Uniersuchungen uber die E ignung  der terscłiiedenen Bearbeitbarheilsprufungen fu r  die P r a iis .)

In dem auf der Werkstofftagung von dem erstgenannten 
Yerfasser gehałtenen Vortrage „Bearbeitbarkeit mit 

sehneidenden Werkzeugen und die Prufung der Werkzeuge111) 
wurde unter anderem ausgefuhrt, nach welcher Richtung 
Festigkeit. Dehnung und Gefugeausbildung des bearbeiteten 
Werkstoffes die in der Zeiteinheit zu erzielende Spanmenge, 
d. h. diejenige Werkstoffeigenschaft, die man allgemein mit 
„Bearbeitbarkeit" bezeichnet, beeinflussen. Die Spanmenge 
ist das Produkt aus Spanąuerschnitt und Schnittgeschwin- 
diskeit; letztere ist bei der Bearbeitung yerschiedener Werk
stoffe mit stets gleichem Werkzeug davon abhangig, ob der 
Schnittrorgang die Schneide mehr oder weniger stark ab- 
nutzt. Es wurde ferner erórtert, welche Umstande fur die 
GróBe des Sehnittdruekes und der Abnutzung der Schneide 
maBgebend sind, und darauf hingewiesen, daB die Schnitt- 
drueke und die Abnutzung der Schneide durehaus nicht 
immer parallel laufen, daB es im Gegenteil Falle gibt mit 
yerhaltnismaBig niedrigem Schnittdruck und starker Ab- 
nntzung der Schneide und umgekehrt. Ais Hauptursache 
fur diesen anscheinenden Widerspruch wurde neben anderen 
Umstanden die Gegenwart von Karbiden genannt, die auf 
den Schnittdruck ohne wesentlichen, auf die Abnutzung 
dagegen von groBem EinfluB sind.

Die rorliegende Arbeit stellte es sich zur Aufgabe, diese 
Erkenntnis durch praktische Yersuche an verschiedenen 
Werkstoffen auszuwerten und die in der Prasis iiblichen 
Yerfahren zur Priifung der Bearbeitbarkeit einer kritischen 
Wurdigung zu unterziehen. Yersteht man nach dem oben 
Gesagten unter dem Begriff „Bearbeitbarkeit11 die erzielte 
Spanmenge in der Zeiteinheit, so ist bei einem gegebenen 
Spanąuerschnitt die Bearbeitbarkeit durch die wirtsehaft- 
liehste Schnittgeschwindigkeit gekennzeichnet. Praktisch 
brauchbare PrOfrerfahren miissen daher hauptsachlich das 
Ziel Terfolgen, dem Mann in der W erkstatt hierfiir Zahlen 
an die Hand zu geben.

Wie Yerhalten sich min in dieser Hinsicht die ublichen 
Prufverfahren ?

Die Hauptprufungsarten fiir die Bearbeitbarkeit sind 
folgende:

1. Der H a r te b o h rv e rs u c h  n a c h  K eep . Ais MaB- 
stab fur die Bearbeitbarkeit dient die Lochtiefe, die bei 
gleichmaBigem Bohrdruck nach 100 Umdrehungen erzielt

: ) Die auf der W erksto fftagung , G ruppe S tah l u n d  E isen , 
erstatteten V ortrage w erden  in  K lirze vom  Y erlag S tah leisen  
^  b. H., Dusseldorf, gesam m elt herausgegeben  w erden.

33 IX...

scfajbe/ruc/r-

wird. Dieses Yerfahren ist auch unter dem Namen „K e ss-  
n e rsc h e s  Bohrvcrfahren“ bekannt.

2. Die S c h n it td ru c k m e s s u n g e n  (Bohr- und Dreh- 
rersuche), bei denen die der Zerspanung entgegenwirkenden 
E jafte  gemessen werden. Nach diesem Yerfahren miBt man 
beim Bohren den Yorsehubdruek (Bohrdn:ck) und das 
Drehmoment2). Die Bohrrersuche wurden m it einer Raboma- 
Maschine ausgefuhrt, bei der an Stelle des Bohrtisches ein 
Drehmoment- und Bohrdruck-MeBsupport der Firm a Losen- 
hausen untergebaut war. F ur die Drehversuche wurde eine 
Drehbank der Firma Gebr. Bohringer, Maschinenfabrik, 
Góppingen, benutzt, die mit unmittelbarem elektrischen 
Antrieb und einem Zwei-Komponenten-MeBsupport der 
Firma Mohr & Federhaff ausgeriistet war. Die dritte, rertikal 
wirkende Kraftkomponente wurde bei diesen Messungen 
nicht beriicksich- 
tigt, wodurch 
aber die Grund- 
satzlichkeit der 
Folgerungen. die 
aus den Yersu- 

chen gezogen 
werden, nicht 

beeintrachtigt 
wird. Der Grund- 
satz des Zwei- 
Komponentcn- 

MeBsupports ist 
durch Abb. 1 
schematisch dar- A bbildung  1. S chem atische D arste llu n g  des 
gestellt Zw ei-K om ponenten-M eB supports.

3. Die Schneidhaltigkeitsbestimmung durch sogenannte 
Drehzeitrersuche (Abstumpfungsversuche), durch die em- 
pirisch festgestellt wird, welche Geschwindigkeit man bei 
einem bestimmten Spanąuerschnitt anwenden darf, damit 
die Schneide so lange h i t ,  wie es fur praktische Zwecke 
aus wirtschaftlichen Grunden notig ist.

In Zahlentafel 1 und 2 ist angegeben, welche Werkstoffe 
fiir die Yersuche zur Yerfiigung standen. Nr. 1 und 5 sind 
weiche FluBstahle, 2 und 6 Chrom-Nickel-Yergutungsstahle,
3, 4. 7 und 8 Werkzeugstahle, von denen besonders 4 und 8 
eine groBe Menge harter Chromkarbide aufweisen. Es

*) E s is t  k ie r  zu  bem erken , daB d a s  u n te r  1 g en an n te  P ru f-  
v erfah ren , obw ohl es au ch  Ton dem  G edanken  au sg eh t, d ie fu r  
das A b tren n en  e iner b es tim m ten  Spanm enge nó tige  E nerg ie  
zu  m essen, in  einseitiger W eise das D reh m o m en t vollkom m en 
auB er a c h t laB t.
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Z a h le n ta fe l 1. W e r k s t o f f e  f u r  d i e  B o h r v e r s u c h e .  
A b m essu n g en  d e r  P la t t e n :  100 X 100 X 400 m m .

Z a h le n ta fe l 2. W e r k s t o f f e  f u r  d i e  D r e h  v e r s u c h e .  
A n r a n  d e r  W ellen : 250 m m  <h, 1500 m m  L ange.

B ri
0 O
Sr-S Bezeichnung n e ll

h a r te
Nr.

1 W eich er F lu B s ta h l 110
2 C hrom -N ickel-V er- 

g iitu n g ss ta h l 
VCN 35

354

3 T Jn leg ierter W erk- 296
z e u g s ta h l

2414

-—

C h ro m leg ie rte r 
W  e rk z e u g s ta h l

F estig 
k e it

kg/m m :

40
122

Zusam m ensetzung in  1

Mn

0 ,14
0,35

0,32

Ni Cr

0,18 
3,60 0,99

2,34

a Bri-
nell-
harte

F estig  Z usam m ensetzung in  %

£  " 
Nr

Bezeichnung ke it

kg/m m 2
C Mn Ni Cr

5 W eich e r F lu B s ta h l 138 50 0,17 0,56 —
0,70

6 C hrom -N ickel-V er-
g ii tu n g ss ta h l

VCN 35

276 95 0,34 0,40 3,39

7 C h ro m leg ie rte r
W e rk z e u g s ta h l

219 75 1,10 0,31 1,65

8 H o c h c h ro m le g ie rt.
W e rk z e u g s ta h l

305 105 2,16 12,33

W e r /fs fo ffA /n  3  
l/n /e ff/e r fe r  W p f/rze u g sta M

A bbildung 2. Gefiige der W erkstoffe fiir die B ohrversuche.

wurden absichtlich moglichst verschiedene Werkstoffe 
gewahlt, um etwa vorhandene, allgemeingultige Gesetz- 
maBigkeiten zu finden. Beim Vergleich ahnlicher Werk
stoffe konnte eine Tauschung leicht dadurch hervorgerufen 
werden, daB man Erscheinungen, die nur fiir eine bestimmte 
Gruppe giiltig sind, verallgemeinert. Abb. 2 und 3 
geben das Gefiige der fiir die Bohr- und Drehversuche ver- 
wendeten Werkstoffe wieder.

Abb. 4 gibt die Ergebnisse der Bohrversuche nach Keep 
wieder, und zwar die Lochtiefe in Abhangigkeit von der 
Anzahl der Bohrungen bei den einzelnen Werkstoff en. Die 
angegebene groBe Zahl von Bohrungen wurde deshalb durch- 
gefuhrt, um wegen der groBen Streuungen von Zufallen 
unabhangig zu sein. Man bemerkt zwar, daB die Lochtiefe 
ungefahr im umgekehrten Verhaltnis zur Festigkeit steht, 
aber schon bei den Werkstoffen 3 und 2 kehrt sich das Ver- 
haltnis teilweiseum. Bei dem Werkstoff Nr. 2 m itl22kg/m m 2 
Festigkeit wurden durchschnittlich groBere Lochtiefen 
erzielt ais bei dem karbidhaltigen Werkstoff Nr. 4 mit 
83 kg/mm 2 Festigkeit. Die Abstumpfung der Bohrer tr itt  
beim3 letztgenannten Werkstoff aber fruher ein. Man sieht 
also, daB die Beurteilung in bezug auf die Bearbeitbarkeit 
Yerschieden ausfallt, je nachdem ob man, wie Keep vor-

X 500

sćhlagt, die Loch
tiefe bei 100  Um- 

drehungen ais 
MaBstab nimmt 
oder, was wohl 

richtiger sein 
durfte, die Halt- 
barkeit des Boh- 
rers. Irgendeine 
Moglichkeit, aus 

diesen Zahlen 
einen SchluB theo- 

retischer oder 
praktischer Art zu 
ziehen, oder daraus 
gar die wirtschaft
liche Schnittge- 
schwindigkeit ab- 
zuleiten, besteht 
nicht. Auch die 
weiter unten ange- 
fiihrten, aus den 
Schnittdruckmes- 
sungen abzuleiten- 
den Schliisse sind 
hier unmoglich, 
weil das Drehmo- 
ment nicht be- 
riicksichtigt wird.

&  &  s ?
zt/rza/r/ ć/er Satow igfw  

A bb. 4. H a rteb o h ren ; Y ergleich der e inzelnen V e r s u c h s w e r k s t o f f e .

Nimmt man noch die Ergebnisse der Yersuche von 
Kessner3) hinzu, der m it unlegierten Stahlen von 0,1 bis

3) W erkst.-T echn . 14 (1920) S. 633; siehe auch  F . R a p a t z :  
D ie E d e lstah le  (B erlin : Ju l. S pringer 1925) S. 21.
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• t r e r jk s to f f fa s  
.  /  . >iatt y r e /c /r e r f/u fls fa /r /

i  i i i

0 .6 % c bei den 
weichsten Werk
stoffen die kleinste 
Lochtiefe fand, 
wahrend doch die 
Yerhaltnisse in be
zug auf die Ab- 

nutzung der 
Schneide und da- 
mit auch auf die 
Schmttgeschwin- 
digkeit sicher um- 
sekehrt liegen, so 
ist ohne weiteres 
einzusehen. daB 
dieses Yerfahren 
fur die praktische 
Prufung der Bear
beitbarkeit nur 
sehrgeringenWert 
hat.

Zu den Ergeb- 
nissen der Schnitt- 
druckmessungen 

ist folgendes zu sa
gen. Abb. 5 stellt 
dar, wie Dreh- 
moment und Yor- 
schubdruck mit 
steurendem Vorschub bei den einzelnen Werkstoffen 
ansteigen. Die Drucke wurden dabei jedesmal nach 50 
mm Bohrtiefe gemessen. Es zeigt sich. daB das Dreh- 
moment vom Yorschub in ganz anderer Weise abhangig 
ist ais der Bohrdruck. Es zeigt sich ferner, daB m it steigen- 
dem Yorschub die Reihenfolge der Werkstoffe sich umkehrt. 
Auffallig ist besonders das starkere Anwachsen des Dreh- 
moments bei weichem FluBstahl (Werkstoff Nr. 1) gegen- 
uber dem harten Werkzeugstahl (Werkstoff Xr. 4). In 
ubersichtlicher Weise ersieht man aus Abb. 6 , daB zwischen 
Bohrdruck, Drehmoment, Festigkeit und Bohrtiefe in mm 
bis zur Abstumpfung 
des Bohrers keinerlei ge- 
setzmaBige Zusammen- ^ 
hangę erkennbar sind.
Damit soE nicht gesagt A 
sein, daB es uberhaupt 
keine GesetzmaBigkeit x 
gabe. DerYorgang der 7;
Zerspanung, die Wir- -|'- 
kung der Kalthartung 1* 
und der EinfluB von 
etwa rorhandenen Kar- |  z 
biden sind noch viel zu 1 
wenig untersucht, um |  *
GesetzmaBigkeiten er- t 
kennen zu konnen. Aber 
selbst wenn dies mog- 1 
lich ware, so ware doch 
dadurch dem Praktiker 
noch immer nicht ein 
MaB fur die Geschwin
digkeit gegeben, mit der 
«  arbeiten soli!

Einen MaBstab fiir 
die Bearbeitbarkeit er- 
?eben erst die Yer-

A bbildung 3. Gefiige der W erkstoffe fiir die D rehversuche. x 500

suche, die bis zur Abstumpfung des Spiralbohrers erreich- 
bare Lochtiefe festzustellen. In  Abb. 7 ist das Ergebnis 
dieser Yersuche dargestellt. Man erkennt deutlich, weichen 
groBen EinfluB geringe Aenderungen der VorschubgroBen 
auf die Schneidhaltigkeit der Spiralbohrer haben. Dem 
Praktiker is t auch ohne weiteres ein Anhaltspunkt dafiir 
gegeben, welche Bohrtiefe er bei den einzelnen Werkstoffen 
unter bestimmten Schnittbedingungen erreichen kann.

Zur Aufstellung yon GesetzmaBigkeiten durch einen 
kurzeń Yersuc-h ist das Bohren von allen Bearbeitbarkeits- 
yorgangen uberhaupt der ungeeignetste, da es die unuber-
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A bbildung  5 a  u n d  b.
a )  D reh m o m en t in  A b h an g ig k e it v o m  Y orschub  fu r  Terschiedene W erksto ffe .

^o rsc/ru i/rrm m /l/m d r. 

S cb n ittd ru ck y e rsu eh e  (B ohren).
K eine  U n te rsch e id u n g  d e r  B e

a rb e i tb a rk e it .  b )  B o h rd ru ck  in  A b h a n g ig k e it vom  Y orschub  fu r  Terschiedene W erksto ffe . K eine  U n te rsch e id u n g
der B ea rb e itb a rk e it .



sichtlichste Zerspanungsart darstellt. Die E cscn^rhcit der 
Art der Zerspanung, die Schneidenform, S p a n c f o r d e r u  g 
usw. bringen groBe Unsicherheiten in den Bearbeitui & 
yorganf liinein. Es spielen liier nicht erfaBbare sekundare 
Yorgange eine wichtige Kolie, die mit der SPa^ treniU" ^  
nichts zu tun haben. Wenn dies schon auf den Bohrvorgang

LL
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A bbildung 6. S chnittd ruckversuche 

(Bohren). e c*''
Zusammenstellung der W erte fiir Festigkeit, 
Bohrdruck, Drehmoment und Lochtiefe bis zur 
Abstum pjung des Bohrers bei den untersuchten 

Werkstoff en.

selbst zutrifft, so ist es erst recht falsch, aus den Ergebnissen 
der Hartebohrmaschine auf die gesamte Bearbeitbarkeit, 
wie Drehen, Schleifen usw., zu schlieBen. Die Hartebohr
maschine nach Keep gibt letzten Endes nichts anderes an 
ais das ungefahre Verhaltnis der Bohrdrucke.

Im Zusammenhang mit den Bohrversuchen sei hier 
folgende Ueberlegung eingeschoben, die m it den Schnitt- 
druckmessungen nicht unmittelbar im Zusammenhang steht. 
Um wenigstens einem groBen Teil der beim Bohren statt- 
findenden Vorgange naherzukommen, wurde der Versuch 
gemacht, die Kalthartung an der Oberflache des gebohrten 
Werkstoffes zu messen, um nachtraglich ungefahre Anhalts-

punkte dafiir zu gewinnen, ob die Bearbeitbarkeit mehr 
oder weniger gewaltsam yerandert war. Zu diesem Zwecke 
wurden bei einzelnen Werkstoffen Lócher m it yerschiedenen 
Vorschuben gebohrt, die Bohrung in der Langsnchtung 
aufgeschnitten und die Rockwellharte in  gleichbleibenden 
Abstanden bestimmt, um ein MaB fur die an der Span- 
abtrennungsflache eintretende Kalthartung zu haben 
(Abb. 8). In dieser Abbildung sind fiir zwei Werkstoffe die 
Einzelwerte aufgetragen, wobei sich zeigt, daB die Rock
wellharte mit zunehmender Tiefe der Bohrung ansteigt. 
Dies hat seinen Grund in dem steigenden Widerstand der 
der Zerspanung mit dem tieferen Eindringen des Bohrers, 
durch schlechteres Herausbringen und Verwurgen der Spane, 
schlechtere Warmeableitung usw., entgegengesetzt wird. 
Die Abhangigkeit der Kalthartung von der GroBe des Vor- 
schubes zeigt Abb. 9, und zwar ergibt sich mit Ausnahme yon 

Werkstoff Nr. 3 bei einem bestimmten Vor- 
schub ein Mindestwert der Kalthartung. 
Man konnte sich diesen Mindestwert nach 
H e r b e r t  m it dem Abfall der Kalthartung 
bei bestimmten Temperaturen erklaren4). 
Obwohl es noch yerfriilit ist, aus den vor- 
liegenden Versuchen weitergehende Schlusse 
z u °  ziehen, so mag dieses Verfahren bei 
der Betrachtung des Bohrvorganges von 
Nutzen sein.

Die Schnittdruckmessungen beim Dre
hen wurden folgendermaBen ausgefuhrt. 
Zunachst wurden die vier fur das Drehen 
bestimmten Werkstoffe unter gleichen 
Schnittbedingungen, d. h. gleicher Ge
schwindigkeit und gleichem Vorschub, 

bearbeitet und Schnittdruck und Drehdauer gemessen 
(Abb. 10). Die Bestimmung der Drehdauer zeigt, dali 
sich Werkstoff Nr. 6 trotz der hohen Festigkeit iiberraschend 
gut drehen laBt. Dagegen fallen die Werkstoffe Nr. 7 und 
noch mehr Nr. 8 erheblich ab. Auch hier wieder ergeben

** O J 4* 0 ,S 0,6 0,7 0,3
yo rscA u b  //7/77/T7/0/770/? 

A bbildung 7. 
A bstum pfungsversuche (B ohren). 

W erkzeug : S p ira lboh rer 20 m m  0 .  
Schnittgesch windigkeit: 15 m /m in . 

Kuhlnng: B ohrolem ulsion .
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A bbildung 8. R ockw ellharte  in  A bhangigkeit 
von  der Lochtiefe.

W erksto ff N r. 4 
(O hrom leg ierte r W erk

W erksto ff N r. 2 YON 35 
(O hrom -N ickel-V ergiitungs- 

s tah l)
Schnittgesch w indigkeit:

15 m /m in , V orschub : 0,26 
m m /U m d r., S p ira lb o h re r: 20 
m m  0 ,  D iam an tsp itze : 100 

kg  B elas tu n g , K iih lung : 
B ohrólem ulsion .

zeugstahl) 
Schnittgesch windigkeit:

15 m /m in , V orschub : 0,33 
m m /U m d r., S p ira lb o h re r: 

20 m m  0 ;  D iam an tsp itze : 
100 kg  B elas tu n g .

yć?Ayc-’/7ć/ć7//7

A bbildung 9. M itte l w erte  d er R o ckw ellharte  fiir  die einzelnen 
B ohrungen  in  A bhang igkeit vom  V orschub.

(B o h rtie fe  jew eils  90 m m .)

punkte. Es hangt dies dam it zusammen, daB die Karbide auf 
den Schnittdruck ohne groBen EinfluB sind, weil sie an den 
bildsamen Verformungsvorgangen nicht oder nur wenig 
teilnehmen, wahrend sie das Werkzeug durch ihre Kratz- 
wirkung rasch abnutzen. Aus diesem Grunde haben die 
Stahle Nr. 7 und 8 yerhaltnismaBig geringe Schnittdriicke 
und dabei doch schlechte Bearbeitbarkeit. Der Werkstoff 

*) S t. u . E . 47 (1927) S. 1052/3.
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S c /r/r^ese /n y /M ^A -e /Y : 
o /roe Z/i/W t//?#

Spe7/?f/>fl!: 2/77/77

/o rse /ri/A : 7, 77/77/77/^ /77̂ /!

/V /?S

Nr. 7 hat sogar 
einen geringeren 
Schaftdruck ais 
der weiche FluB- 
stahl, der nach 180 
minDrehdauer das 
Werkzeug noch 
nicht zum Stumpf- 
werden gebracht 
hat, wahrend bei 
der Bearbeitung 
des Werkstoff es
Nr.7 das Werkzeug 
schon nach etwa 
30 min abgenutzt 
war. Die in Abb.
1 1  dargestellten 
Versuche wurden 
gemacht, umeiner- 
seits die Abhangig
keit der Driicke 
vomVorschub (bei 
gleichbleibender

Abbildung 10. S chn ittd ruckversuche 
(D rehen).

Zusammenstellung der W erte  fiir F e s tig k e it,
Schaftdruck, V orschubdruck u n d  Z e it b is  zu r 
Abstumpfung des Drehm eiUels be i den u n te r-  
suchten W erkstoffen. — F e s tig k e it u n d  D riicke 
geben keinen A n h a ltsp u n k t fiir die erreich- 

bare D rehdauer.

Geschwindigkeitund Schnittiefe) und anderseits dieAbhangig- 
keit der Driicke von der Spantiefe (bei gleichbleibendem Vor- 
schub und gleicher Geschwindigkeit) festzustellen. Betrach- 
tetman z. B. die Werte der Werkstoffe Nr. 7 und 8 und wollte 
man daraus schlieBen, daB die abnutzende Wirkung wegen 
dergeringen Unterschiede der Driicke nur klein ist, so wiirde 
man sich erheblich tauschen, denn bei den Drehzeitver- 
suchen (Abb. 12) ergaben sich be- m  
deutende Unterschiede5). ^

Versagen die Schnittdruckmessun- 
gen also, wenn es sich darum handelt, ^  
die wirtschaftliche Schnittgeschwin- 
digkeit zu erfahren, so kann man sie £ m  
doch fiir bestimmte Zwecke verwen-  ̂
den. Die Schnittdriicke sind z. B. ein Ę jm  
Anzeichen dafiir, daB das Bearbei- 
tungswerkzeug verletzt ist, weil beim ^  200 
verletztenWerkzeug die Driicke plotz- 
lich ansteigen; man hat so ein objek- ^  m  
tives Mittel in der Hand, zu erfahren, 
wann der Drehversuch abgebrochen 
werden soli. Da es in diesem Falle 
aber nur auf relative Werte ankommt, 
so wird man auf die absoluten Werte 
verzichten konnen. Es wird aber iib- 
rigens in den meisten Fallen moglich 
sein, auch aus anderil Anzeichen un- 
schwerzuersehen, wann die Schneide 
verletztist. Die Schnittdruckmessung 
kann auch dazu dienen, die giinstig- 
sten Schnittformen zu finden, da man 
wohl annehmen kann, daB bei der 
giinstigsten Schnittform die Schnitt- 
driicke am geringsten sind, und 
darin diirfte wohl der Hauptwert 
der Schnittdruckmessungen liegen.

6) Fiir prak tische Zwecke w ird  es 
naturlich immer noch nó tig  sein, du rch  
mehrere Versuche die G eschw indigkeit, 
die bei etwa 1 s t  D reh d au er erz ie lbar 
ist, zu finden. Vgl. auch A. W a l l i c h s :
Das Gesetz der Schnittgeschw indigkeit 
beim Drehvorgang. M asch.-B . 6 (1927)
S -997/1000.

Auch hier wird wohl der absolute W ert nicht immer notig 
sein. SchlieBlich sind Schnittdruckmessungen dadurch von 
Wert, daB sie dem Maschinenbauer angeben, welche Energie 
in die Maschine hineingesteckt werden muB.

Z u sam m en f assung .

Die in der Praxis iiblichen Verfahren zur Bestimmung 
der Bearbeitbarkeit wurden einer kritischen Betrachtung 
unterzogen und dabei folgendes festgestellt:

1. Nimmt man ais MaB fiir die Bearbeitbarkeit die in der 
Zeiteinheit erzielbare Spanmenge, so ist bei gegebenem 
Werkstoff, gegebenem Vorschub und gegebener Schnitt- 
tiefe die wirtschaftliche Schnittgeschwindigkeit ein MaB fiir 
die Bearbeitbarkeit.

2. Der Hartebohrversuch nach Keep, der die Lochtiefe 
bei gleichbleibendem Bohrdruck nach 100 Umdrehungen 
ais BearbeitbarkeitsmaB nimmt. gibt keinen AufschluB iiber 
die anzuwendende wirtschaftliche Schnittgeschwindigkeit. 
Auch in bezug auf den Kraftverbrauch ist das Verfahren 
unvollstandig, weil das Drehmoment nicht beriicksichtigt 
wird. Das Verfahren ist daher von geringem Wert.

3. Schnittdruckmessungen konnen dazu dienen, die 
gunstigste Form der Schneide zu bestimmen, fiir bestimmte 
Zerspanungsvorgange die nótige Maschinenenergie zu erfahren 
und schlieBlich zu erkennen, ob die Schneide des arbeitenden 
Werkzeuges verletzt ist. Fur die Bestimmung der Schnittge
schwindigkeit sind die Schnittdruckmessungen unbrauchbar.

4. Fiir die Festlegung der jeweiligen wirtschaftlichen 
Schnittgeschwindigkeit ist nach dem heutigen Stande der 
Erkenntnis der Drehzeitversuch allein geeignet.

ybrSC/71/6 //7/77/nJeUwi//? cSj0a/7/7£fh> //7777/77
A bbildung H a  u n d  b . S chn ittd ruckversuche (D rehen).

Z usam m enste llung  d e r W erte  fiir  S ch aftd ru ck  u n d  V orschubd ruck  in  A bhan g ig k e it 
,o m  V orschub fu r  yerschiedene W erksto ffe . r o n  d e r S pan tiefe  fu r  yersch iedene W erksto ffe .
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A bbildung 12 a  u n d  b. D rehzeitversuche (D rehen).
A bb. 12b . Z e it b is  z u r  A b stu m p fu n g  des D reh- 
m eiCels in  A bh iing igkeitvon  d e r  S p an tie fe  fUr 
yersch iedene W erksto ffe . G u te  U n te rsch e i

dung  d e r B e a rb e itb a rk e it .

Abb. 12 a. Z e it b is  zu r A b stu m p fu n g  des D reh- 
meiBels in  A b h an g ig k e it vom  V orschub fu r 
y e rsch iedene W erksto ffe . G ute  U n te rsch e i

dung  d e r  B ea rb e itb a rk e it .
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Untersuchungen iiber die technische und wirtschaftliche Leistung 
der Rohspataufbereitung der Eisensteingrube San Fernando.

Von W a lte r  L u y k e n  und E r n s t  B ie rb ra u e r  in Dtisseldorf.
[M itteilung aus dem  ErzausSchuB des Y ereins deu tscher E is e n h iitte n le u te 1) ]

D ie zur Friedrichshiitte gehórende Grube San Fernando 
baut in der Nahe von Herdorf im Siegerland auf 

Gangen der Fiisseberger Gruppe. Das F o r  d e r er z weist 
im Durchschnitt 32,69 %  Fe, 6,70 %  Mn, 0,329 %  Cu und 
13,89 %  Ruckstand auf. Der yerhaltnismaBig hohe Kupfer- 
gehalt, der gemaB der geltenden Verkaufsformel mit einem 
Strafabzug belegt wird, gab Veranlassung, das Erz v o r 
d e r R ó s tu n g  endgiiltig zugute zu machen, d. h. den 
Kupferkies und die tauben Begleiter moglichst weitgehend 
zu entfernen so daB der Austrag der Róstófen ais Fertig- 
erzeugnis unmittelbar seiner weiteren Bestimmung, sei es 
der eigenen Hiitte oder fremden Abnehmern, zugeleitet 
werden kann.

Fur den Gang der Anreicherung ist das G efuge des 
F ó rd e re rz e s  von richtunggebender Bedeutung. In dieser 
Hinsicht bietet der Spateisenstein ein wechselvolles Bild. 
Zu dem iiberwiegenden Anteil an grobverwachsenem Spat, 
der ein yerhaltnismaBig sehr gutmutiges Haufwerk dar- 
stellt, gesellt sich ein feinverwachsenes Gut, das vor allem 
in den tektonisch starker gestórten Gangteilen au ftritt und 
der Zugutemachung weniger zuganglich ist. Ganz besonders 
ungiinstig sind die natiirlichen Bedingungen fiir die Ab- 
trennung des Kupferkieses, der ais spatere Bildung auf 
feinen Trumern, zum Teil unter metasomatischer Ver- 
drangung des Spates, abgesetzt ist.

Die beiden Ausbildungsformen des Fórdererzes, die 
reineren groben Erzstucke auf der einen und die starkę 
Verwachsunsc auf der anderen Seite, haben der von der 
Maschinenbauanstalt Humboldt im Jahre 1924 errichteten 
Aufbereitungsanlage ihr Geprage gegeben. Bei einer stufen- 
weisen Zerkleinerung bis auf etwa 22 mm ist bereits der 
uberwiegende Teil des Erzes so weit aufgeschlossen, daB 
durch H a n d sc h e id u n g  reine Konzentrate gewonnen 
werden konnen. Allerdings ist der Kupferkies in diesen 
KorngróBen nur untergeordnet ais Derberz vorhanden, da 
er seiner Entstelmng entsprechend den groben Spat- und 
Bergestiicken vorwiegend in diinnen Lagen anhaftet oder 
im massigen Spat fein eingesprengt ist.

Alles Gut, das in den KorngróBen iiber 22 mm nicht auf
geschlossen ist, gelangt nach Zerkleinerung gemeinsam mit 
dem Grubenklein unter 22 mm in die n aB m e ch an isch e  
A u fb e re itu n g  und wird hier auf Grund der Verschieden- 
heit in den physikalischen Eigenschaften maschinell in 
seine einzelnen Bestandteile getrennt. Der Unterschied im 
spezifischen Gewicht ermóglicht zuerst auf S e tz m a sc h in e n  
u n d  H e rd e n  die Gewinnung von Kupferzwischenerzeugnis, 
Spat, Spatbergeerzeugnis und Bergen.

Das Spatbergeerzeugnis wird kreislaufig in stufenweiser 
Zerkleinerung und Anreicherung weiterverarbeitet. Das in 
der Setz- und Herdarbeit anfallende Kupferzwischenerzeug
nis wird weiter aufgeschlossen und dann gemeinsam mit 
dem ebenfalls weiter zerkleinerten Kupferzwischengut aus 
der Handscheidung magnetisch getrennt, da der Unterschied 
im spezifischen Gewicht fiir eine reine Trennung durch Setz- 
und Herdarbeit nicht ausreic-ht. Die M a g n e tsc h e id u n g  
ergibt ais magnetisches Gut ein Spatkonzentrat und ais

i) A uszug aus B erich t N r. 19 des E rzausschusses des Yereins
deu tscher E isenh iitten leu te . D er B erich t is t  im  vollen W o rtla u t
erschienen im  A rch. E isen h u tten w es. 1 (1927/28) S. 467/82.

Unmagnetisches ein Gut, das neben der Gangart sowohl 
aufgeschlossenen ais auch noch verwachsenen Kupferkies 
enthalt. Dieses Zwischengut wird dann auf Setzmaschinen 
und Herden in Kupferkonzentrat und Berge getrennt.

Die obigen Ausfiihrungen lassen erkennen. wie das Ver- 
langen nach moglichst restloser Gewinnung des vorhandenen 
Spates unter gleichzeitiger Verringerung des Kupfergehaltes 
zu einer recht weitgehenden, fur eine Eisenerzaufbereitung 
im allgemeinen ungewóhnlichen Unterteilung des Anreiche- 
rungsvorganses gefiihrt hat. Trotzdem betragt die Durch- 
satzieistung der Anlage in zehnstundiger Schicht rd. 400 t 
Haufwerk. Durch planmaflige Wasserwirtschaft ist es ge- 
lungen, den Bedarf an Frischwasser auf rd. 1,5 m3/ t  Durch- 
satz zu beschranken.

Die te c h n is c h e  L e is tu n g  d e r  g e s a m te n  A nlage 
besteht darin, daB aus dem Rohhaufwerk 8 8 %  der auf 
gegebenen Menge ais Rohspatkonzentrat mit 35,20 % Fe 
und 7,23 %  Mn, insgesamt also 42,43 %  Metali, 0,246 % Cu 
und 7 ,5%  Riickstand gewonnen werden. Damit werden 
rd. 95 %  des ursprunglichen Eisen- und Manganinhaltes 
nutzbar gemacht. Einer an sich nicht erheblichen Erhóhung 
des Metallgehaltes im Konzentrat steht eine starkę Ver- 
minderung des Riickstandes von 13,89 auf 7 ,5%  gegen- 
iiber. Der Trennungsgrad, der den besten MaBstab der 
erzielten Anreicherung darstellt, betragt 49.9 %.

Ueber die E n tk u p f e r u n g  ist zu bemerken, daB der 
Gehalt von 0,329 %  Cu im Rohhaufwerk auf 0,246 % im 
Spatkonzentrat erniedrigt wird, womit das Spatkonzentrat 
allerdings noch 66 %  der ursprunglich im Rohgut vorhan- 
denen Kupfermenge enthalt. Von den restlichen 34 % 
werden 22,90 %  der Gesamtkupfermenge in einem Kupfer
konzentrat nutzbar gemacht, wahrend die letzten 1 1 ,1 0 % 
mit den Bergen yerlorengehen. Der Trennungsgrad fiir die 
Kupferverarmung im Spatkonzentrat ergibt sich zu nur 
22.15 %.

An diesem Gesamtergebnis ist die H a n d sc h e id u n g  
in auBerordentlich starkem Umfange beteiligt, indem sie 
82,10 %  der gesamten Aufgabe in Form von Spat, Kupfer
konzentrat und Bergen endgiiltig verarbeitet und ein 
besseres Spat- und Kupferkonzentrat liefert ais die naB
mechanische und elektromagnetische Abteilung. Im Rahmen 
der Gesamtanlage arbeitet die Handscheidung mit einem 
Trennungsgrad von 47,40 % . Dieser Betrag bedeutet 
zahlenmaBig nicht weniger ais 95 %  des Trennungsgrades 
der ganzen Anlage. Der Trennungsgrad der erzielten Ent
kupferung ergibt sieli fiir die Handscheidung zu 24,7 %, 
woraus zu ersehen ist, daB sie fiir sich besser entkupfert ais 
die Gesamtanlage unter Mitwirkung der naBmechanischen 
Abteilung und des elektromagnetischen Entkupferungs- 
systems.

Das in der Handscheidung nicht fertig verarbeitete 
Haufwerk, das  V e rw a c h se n e , enthalt nach seiner Yer
einigung m it dem G ru b e n k le in  nur noch 16,2%  der ge
samten im Fórdererz vorhandenen Eisen- und Mangan- 
menge, ferner noch 22,9%  des urspriinglichen Kupfer- 
inhaltes und noch 27,6 %  der gesamten Ruckstandsmenge. 
Davon werden auf n a B m e c h a n isc h e m  W ege in der 
Setz- und Herdwiische und der anschlieBenden Magnet
scheidung 14,6 %  an Eisen und Mangan in einem Spat-
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somentrat und 4 ° 0 an Kupfer in einem Kupferkonzentrat 
zuruckzewonnen. Es liegt in der N atur des Erzes begriindet. 
daB die naJimeehaniseh und elektromagnetisch gewonnenen 
Endprodukte nicht so hoch angereiehert sind wie die Er- 
eoaiBse der Handseheidung. der gegenuber die naS- 
nieehanisehe und elektromagnetisehe Abteilung gewisser- 
mafien ais erganzender Betrieb erscheint.

Bei der Ermittlung der w i r ts c h a f t l ic h e n  L e is tu n g  
war zu berucksichtigen dali fur die Bewertung der Fertig- 
eneugnisse zwei rersehiedene Mogliehkeiten bestehen. Die 
eine srundet sieh auf die Yerkaufsformel, wahrend die 
andere unmittelbar vom Yerhiittungswert der Konzentrate 
anssehen kann.

Die Bewertung der Konzentrate nach MaBgabe der 
Verkaufsfonnel fiihrt zu dem Ergebnis. dafi die Anreicherung 
nicht nur eine stoffliehe Yeredlung der Erzeugnisse uegen- 
uber ihrem Rohzustand bedeutet. sondern aueh einen tat- 
sóehliehen wirtsehaftlichen Erfolg ergibt. In der Haupt- 
arbeit wird dureh Yergleieh der Erlóswerte mit den Aui- 
bereitungskosten gezeigt. dali der in der Gesamtanlage 
emelte Reinsrewinn 0.7S Jł.K  t  Roherz betragt. Wie die 
aułytisehe Priifung der einzelnen Abteilungen ergibt. 
arbeitet allerdintrs nur die Handscheidung m it wirtsehaft- 
[iehem Nutzen. wahrend in der Setz- und Herdwasehe 
sowie in der elektromagnetisehen Abteilung ein Yerlust von 
03) bzw. 0.04 Ji.K  t Fórdererz entsteht. was je t  Dureh- 
satz berechnet Yerluste von 1.12 bzw. 1.60 J2.M bedeutet. 
Die Besehrankung der Anreicherung auf blofies Ausklauben 
Ton Bereen. also die Bildunt: eines Konzentrates. d a ' aus 
der Vereini£rung des bisher von Hand gewonnenen Spates

mit dem Yerwaehsenen und dem Grubenklein besteht 
wurde daher einen Gewinn von 1.02 JLM t  Rohhaufwerk 
erzielen lassen.

Wahrend nach dieser Yerkaufsformel die jetzige Be- 
triebsweise nieht die wirtsehaftlieh giinstigste Anreieherurg 
darstellt. ergibt dagegen die zweite A rt der Betraehtun* 
bei der die in der Aufbereitung: anfallenden Spatkonzentrate 
unmittelbar ais Einsatzstoffe fur den Hoehofen gewertet 
werden. ein wesentlich anderes Bild. Hier l i s t  sieh zeigen. 
dali der hóehste Reinerlós bei der jetzigen Art der An- 
reieherung erzielt wird. und zwar liegt dieser W ert um 
1.75 Ji.K  t  Fórdererz hoher ais bei einer lediglieh auf die 
Ausklaubung von Bergen besehrankten Arbeitsweise. Auf 
Grund dieser Ergebnisse und der Tatsache. daii ein hoher 
Anteil der Konzentrate in der eigenen H utte  verarbeitet 
wird kann also gesamt werden. dali die Anlage in ihrer 
jetdgen Betriebsweise mit der wirtsehaftlieh gunstigsten 
Anreicherung arbeitet.

Es darf aber nicht verkannt werden. dali die Hand
scheidung den Hauptanteil sowohl an dem technischen ais 
aueh wirtschaftlichen Erfolg behauptet. und dali be: uber- 
wiegendem Yerkauf der Erze an fremde Abnehmer auf der 
Grundlage formelmaliiger Preise die Aufbereitung des ver- 
wachsenen Gutes und des Grubenkleins eine einfachere und 
hillirere L*sung verlans^n wiirde. Di?se Fórderung durfte 
dann besonders dringend werden. wenn gleichzeitig im 
Fórdererz der Anteil an feinverwaehsenem Gut zunehmen 
wurde. da in diesem Falle die gełdliehen Yeriuste des na6- 
meeharischen System# sich auf die Gewinne der Hand- 
seheidunar starker auswirken wurden.

Die Theorie der Stahlhartung.
Yon K o ta ro  H o n d a  in Sendai iJa p a n .

[M itte ilung  au s dem  W erkstoffausschuB  des Y ereins deu tscher E isen h u tten leu te1'.]

D ie Aj-Uniwandlung erfolgt in zwei Stufen. namlich der 
Fmwandlung des Austenits in i-Eisen mit srelóstem 

KąUmstoS nad der Ansseheidung des gelosten Koblenstoffs 
»ls Zementit. Da das a-Eisen mit eelostem Kohlenstoff 
nichts anderes ais Martensit ist. so ergibt sich das I  m- 
wandlungsschema

Austenit —- Martensit —  Perlit.
Nach der Beobachtuns von Matsushita gibt es zwei 

Arten von Martensit. die sich durch die Art ihres Gitters 
onterseheiden. Der a-Martensit besitzt ein tetragonal 
raumzentriertes Gitter mit dem Achsenverhaltnis 1.04. der 
S-Martensit. der durch Anlassen bei etwa 150* aus dem
i-ilartensit entsteht, besitzt ein kubisch raumzentriertes 
Gitter. Da man das Gitter des Austenits aueh ais tetragonal 
raumzentriert m it dem Achsenverhaltnis 1 2 betrachten 
kann. so besteht die Gesamtumwandlurm der Gitter in 
den Stufen:

Tetraaronales raumzentriertes G itter — =  } 2 (Austenit 

-^tetrasonales raumzentriertes G itter =  1.04 > i-M artensit
a

kubisch raumzentriertes Gitter — =  1 iS-Martensit)
a

Ansseheidung des Kohlenstoffs.
Bei langsamer Abkuhlung verlaufen samtliche I  m- 

^andlungen vollstandig. und man erhalt das gleiche Er-
!) A uszną: aus B erich t X r. 120 des W erkstoffausschusses des 

ereins deutscher E isen h u tten leu te . D er B erich t ist im  Tollen 
c r tk n t erschienen im  A rch. E isenhu ttenw es. 1 102" 2S

S- 527 36.

gebnis. wie wenn das Fmwandłumrsschema einfach Auste
n it —*■ Perlit lautete. Bei ety  as schnellerer Abkuhlung jeh t 
zunachst die F  mwandlung Martensit —- Perlit nieht zu 
Ende. der Stahl wird teilweise gehartet. Die H artę is t am  
Bandę der Proben am groBten und nimm t naeh der Mitte 
zu ab. B d  noeh weiterer YergroBerang der Abkuhłunęs- 
geschwindigkeit wird der Fali eintreten1 >. daB die Um- 
wandlun^ des Austenits in die beiden Martensitarten voll- 
standi^ stattfindet. die Fmwandlung der Martensitarten 
in Perlit aber vollig unterdruckt wird. Der Stahl ist dann 
vollkommen gehartet. Wird die AbkuhJungsgescSnrindigkeit 
noeh grófier gewahlt. so wird aueh die Fmwandlung des 
Austenits in die Martensitarten unvoIlstandńr. Es bleibt 
am Rande Austenit zuruck. der bewirkt. dali vom Rand- 
der Proben nach der Mitte zu die H artę zunachst ansteigt. 
um dann. besonders in grćBeren Ouersehnitten. wieder ab- 
zufallen. Der Stahl ist in diesem Fali uberharte:.

Das tetragonal raumzentrierte G itter des i-Martensits 
konnte dureh ri>ntgenoeraphisk he Fntersuehuni: am Rande 
der Proben festgestellt werden.

Beim Anlassen des geharteten Stahles gehen die in- 
stabilen Phasen in die stabileren ubt". Bei etwa 150* erfolgt 
die Fmwandlung des x-Martensits in d " i-Martensit unter 
Zunahme der M agnetisierungsmteuśtat and  Y erk le inem ę 
des elektrischen widerstandes und der Stabkuue. Is t noeh 
Austenit im Stahl zuruckgeblieben. s wandelt dieser sieh 
etwa gleichzeitig in Martensit um und verarsaeht eine Harte- 
steigerung. wahrend die Yeriangerung des Stabes ro n  der

; D ie G efu g eao sb ild u n j h a n s t  n a tu r lic h  a u eh  vom  Q uer- 
sc h n itt  d e r  P ro b e  ab .
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gleichzeitigen Yerkiirzung infolge der Umwandlung des 
a-Martensits in den p Martensit uberdeckt wird.

Bei etwa 250° erfolgt die von einer groBen Warmetonung 
begleitete Umwandlung des p-Martensits, die nicht mit 
einer Langenanderung verkniipft ist.

Die bei etwas hóherer Temperatur einsetzende betracht- 
liche Verkiirzung der geharteten Stahlprobe steht daher 
in keinem Zusammenhang mit dieser Umwandlung des 
p-Martensits, schon weil sie nicht gleichzeitig mit jener 
erfoM, wie eingehende Versuche klarstellten. AuBerdem 
geht°d'iese letztere Umwandlung unter Warmebmdung vor 
sich. Da die Bildung des Zementits der einzige endotherme 
Yorgang ist, der hier eintreten konnte, so muB man aus 
den Ergebnissen der Versuche folgern, daB die Ausscheidung 
des Kohlenstoffs nicht unmittelbar ais Zementit erfolgt, 
sondern daB yielmehr die Bildung des Zementits erst nach 
der Ausscheidung aus dem Gitter stattfindet, wodurch auch 
die festgestellte starkę Verkurzung des Stahles erklart wird. 
Mit dieser Annahme stehen auch die beobachteten Aende- 
run^en der magnetischen Eigenschaften im Einklang.

Obwohl die Martensitarten fast das gleiche Gitter be
sitzen wie der Ferrit, sind sie doch sehr viel harter. Ais Ur

sache kommen verschiedene Umstande in Betracht: Korn- 
feinheit, innere Spannungen und die Gegenwart von Kohlen- 
stoffatomen im Gitter. Bekanntlich wachst die H artę eines 
Metali es mit steigender Kornverfeinerung und mit den von 
der Kaltverformung herruhrenden inneren Spannungen. 
Die M artensitarten  sind nun sehr feinkormg, und beim 
Abschrecken erhalten sie infolge der raschen Abkuhlung 
auch betrachtliche innere Spannungen. herner senden die 
Kohlenstoffatome im Gitter ihre Krafthmen zu sechs be- 
nachbarten Eisenatomen hin aus; sie yerhalten sich daher 
wie Yersteifungen in einem ąuadratischen Rahmenwerk 
und geben dadurch dem Ganzen eine groBere Hartę. Nach- 
dem so die hartesteigernden Faktnren bekannt sind, kann 
man die einzelnen Beitrage dieser Faktoren zur Gesamt- 
hartesteigerung abschatzen. Nimmt man fur einen ge
harteten Stahl eine H artę von 680 Brinelleinheiten an, fur 
den gegliihten Ferrit eine solche von 225, so vertedt sich 
die Gesamtharte etwa wie folgt:
N a tu rh a r te  des E e r r i t s .....................................  225 B rinelleinheiten
S teigerung infolge K ornverfe inerung  . . . 80

t n  in n ere r S p an nungen  . . 150 ,,
G egenw art der K oh lensto ffa tom e im  G itte r  225________” -----------

zusam m en 680 B rinelleinheiten

Walzenzapfenschmierung mit Fettbriketts.
Von Jo se p h  S ieger in Hagen1).

r \ i e  Yerwendung eines hechwertigen H M *  *
^  das fiir jede wirklich einwandfreie Schmierung eine 

unerlaBliche Vorbedingung bleibt, ist, mit alleimger Aus- 
nahme des Specks, bei der Unzulanglichkeit der Lager- 
einrichtungen ohne weiteres nicht moglich. Was den Speck 
von ieher fur die Walzenzapfenschmierung so besonders

■t • o on Rornrrlontlip.h łiohfi
von jeuei iui ujc ----------- - o
geeignet erscheinen lieB, sind die auBerordentlich hohe 
Schlupfrigkeit und die Zahigkeit, hervorgerufen durch 
das natiirliche Zellengewebe, durch das die Fettkorper- 
chen einen Zusammenhalt bekommen, der auch dann nicht 
verlorengeht, wenn der Speck sich bis auf Blattstarke 
abnutzt. Wenn es gelange, ein Brikett herzustellen, das 
diese beiden Eigenschaften in sich vereinigt, dann wurden 
die Klagen iiber die heute so wenig befriedigende Walzen
zapfenschmierung mit einem Schlage verstummen.  ̂ Aber 
Zahigkeit und Schlupfrigkeit sind zwei Begriffe, die sich bei 
der Herstellung des Briketts nicht vereinigen lassen. Man 
hat nun aus begreiflichen Griinden zuungunsten der 
Schlupfrigkeit bisher der Zahigkeit der Briketts die groBere 
Bedeutun0- beigelegt. Denn was nutzt das beste Schmier- 
mittel der Welt, wenn es an der Verbrauchsstelle zerfallt, 
wenn die Stiicke aus den offenen Hohlraumen herausfaUen 
und fiir die Schmierung verlorengehen ? Die Verluste, 
die dadurch entstehen, die ais sogenannter mechanischer 
VerschleiB zu bezeichnen sind, wurden bei dem hohen Preis 
des wertvollen Mittels unertraglich sein.

Alle Versuche, die faserige Struktur des Specks zu 
ersetzen, sind gescheitert. Um dem Brikett die nótige 
Widerstandsfahigkeit gegen die mechanischen Einfliisse zu 
geben muB man ihm Bindemittel zusetzen. Ais solche 
kommen hauptsachlich in Frage: Petroleumpech und WoU- 
pech Das sind Stoffe, die wegen ihres hohen Asphaltgehalts 
gar keinen Schmierwert haben, was um so mehr in die 
Wagschale fallt, ais das Brikett bereits im Montanwachs 
einen Korper enthalt, dem gleichfalls kein besonderer 
Schmierwert zukommt. Wenn auch bei einer so wenig fein- 
fiihligen Schmierung, wie es die Walzenzapfenschmierung

i) A uszug aus B er. Schm ierm itte lste lle  V. d . E isenh. N r. 6
(1926); z u  beziehen du rch  den  Y erlag S ta h le ise n m .b .H ., D usseldorf.

IST), SICH U it: u o w i w a u g ^ u  — o ------- “  ‘  i , .  o ,
bei Schmiermitteln mit hohem Asphaltgehalt aufzutreten 
pflegen, nicht so auswirken, so vermindern die Peche doch 
nicht nur die Schmierfahigkeit des Briketts, sondern auch 
die Schlupfrigkeit; sie verwandeln die Schlupfrigkeit 
in eine Klebrigkeit. Und diese Klebrigkeit ist es, die ganz 
naturgemaB eine groBe Abnutzung des Briketts bewirkt. 
Dazu kommt noch, daB die unzweckmafiige Ausbildung 
der Hohlraume an den Einbaustucken den mechanischen 
und auch den natiirlichen VerschleiB der Briketts auBer
ordentlich ungunstig beeinfluBt.

Die Hohlraume laufen nach den seitlichen Lagern komsch 
zu ; sie bilden sogenannte Zwickel, in die das Brikett sich

bei fortschreitender Abnutzung hineinarbeitet. Durch die 
Drehbewegung des Zapfens wird das Brikett noch tiefer in 
den Zwickel hineingezwangt und zuweilen durch die Lager- 
schale hindurehgezogen. Die Beseitigung dieser Zwickel ist 
deshalb e r s te s  und w ic h t ig s te s  Erfordernis, um den Ver- 
brauch bei der Walzenzapfenschmierung in ertraglichen 
Grenzen zu halten. Das geschieht am einfachsten durch 
Einlegen von Holzkeilen, dereń obere, dem Brikett ais 
Widerlager dienende Flachę so abgeschragt ist, daB das 
Brikett moglichst radial an den Zapfen anzuliegen kommt.

Bei den UmkehrstraBen ist man gezwungen, dem Brikett 
nicht nur nach der einen, sondern auch nach der anderen 
Richtung einen sicheren H alt zu geben. Dazu verbindet 
man zwei Holzkeile durch Stirnbleche so miteinander, daB sie 
einen geschlossenen Raum bilden, in dem das Brikett eine
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«iehere Fiihrung und Lage erhalt und daran rerhindert wird. 
nach Torne hera uszu fallen. Es ist nicht zu befurchten. daB die 
Hotaiahgei selbst herausfallen. denn dafiir liegen sie. wie die 
Erfahrunffensezeigt haben. zu fest gegen das Einbaustiick an.

Vom Yerfasser wurden auf einem Walz werk des Hoerder 
Yereins Yersuche mit einem hochwertigen reinen Fett- 
brikett ausgefuhrt. das gar keine pechartuen Bmdemittel 
entMelt, und zwar an einer llOO-mm-Blocks trafie, b d  
der der Yerbraueh besonders hoch war.

Dabei kam man. rerglichen mit dem ursprunglichen 
Zustand an der WalzenstraBe. auf die erstaunliehe Geld- 
er?parais ron 61 ° 0. Die guten Erfahrungen und glanzenden 
Erzebnisse, die an der BloekstraBe erzielt worden waren, 
jaben Yeranlassung. auch an den anderen WalzenstraBen 
entspreehend vorzugehen.

Fm die Haltevorriehtungen von ZufaUigkeiten un- 
abhansig zu machen, wurde eine Form durchgebildet, 
die. wie Abb. 1 zeLit, die beiden Schmierkasten symmetrisch 
zu beiden Seiten des Walzenzapfens anordnet. Die Kasten 
sind durch zwei Bugel derart miteinander rerbunden, 
dala der eine dem andern ais Widerlager dient und sie sich 
so zegenseitig stiitzen und in ihrer Lage erhalten. Diese 
Form ist uberall da am Platze. wo kein Zunder auf den 
Walzenzapfen fallt, und wo man den Zapfen gem  frei vor 
sich hat, um ihn aueh beobachten zu konnen.

Bei Walzen mit gleiehbleibender Umlaufrichtung ist 
darauf zu achten. daB das Brikett stets so angelegt wird. 
daB es im Sinne der Drehrichtung gegen das Einbaustuck. 
d. h. also nach der mittleren Lagerschale zu, angedruckt 
wird. Dadureh ergibt sich von selbst die Anordnung ab- 
wechselnd link- und rechts vom Zapfen. Die zur Aufnahme 
der Briketts dienenden Rahmen konnen in diesem Falle 
naeh der der Drehrichtung entgegengesetzten Langsseite 
offen sein. Entsprechend der Anordnung der Briketts 
sind auch die Kuhlwasserrohre abwechselnd in den links- 
und rechtsseitigen Hohlraum zu leiten. Wo dies un- 
bequem wird, ist auf alle Falle darauf zu achten. daB 
das Brikett nicht durch einen zu starken Wasserstrahl vom 
Zapfen abgehoben wird, was sich dadureh yermeiden laBt, 
daB man das Wasser so weit abdrosselt, daB es auf den 
Zapfen ..kuUert". Diese scheinbaren Nebensachliehkeiten 
werden im allgemeinen zu wenig beachtet.

Die Hohlraume werden auch heute noch von den 
Maschinenfabriken zu sehr in der Erinnerung an die alte 
Speckschmierang ausgebildet, denn sie sind in keiner 
Weće der Form des Briketts. das rechteckigen Quer- 
sciinitthat. angepaBt. Zum mindesten muB reriangt werden. 
daB die dem Brikett ais Widerlager dienende. meist an den

seitliehen Lajerschalen angrenzende Flachę auf eine Lingę 
von etwa 40 bis 70 mm. je nach der GróBe des Walzen- 
zapfendurchmessers. gerade verlauft, glei*-fuulug ob eine 
Holzeinlage verwendet wird oder nicht. Eine Abschrigung 
Ton 60® diirfte in den meisten Fallen durehfuhrbar sein 
und den richtigen Ansatz fur die Linienfuhruiu des Profils 
des Hohlraumes seben. der nach der oberen Lagerschale zu 
beliebLr ausgebildet werden Icnnn. Schwieriger. wen" n i i t  
unmóglieh. ist die Beseitigung des Uet> istandes. daB die 
Hohlraume von der Kupplungsscite nicht zenugend zu- 
ganglich sind. Aueh dieser hochwiehtire Punkt ist bisher 
von den llaschinenfabriken arg vemaeii!a>sLrt worden. 
Es ist Saehe der Walzwerke. bei Xeua.ila^en an die 
ilaschinenfabriken entsprechende Forderungen zu stellen. 
damit diese gezwungen werden. nach Lósungen zu suehen. 
wie sich aueh ron der Kupplunirsseite her die Bedienung der 
Zapfen mit Briketts ermóglichen liBt.

Bei kleineren WalzenstraBen besregnet die Unterbringu ng 
der Schmiergestelle insofern Sehwierigkeiten. ais der ver- 
fugbare Raum sehr knapp ist. Ohne bauliche Aenderung 
wird man nicht auskommen kónnen. Dabei wird man zu 
prufen haben. inwieweit die notwenćigen Aussparunzen auf 
eine Durchbiegung und Federung der Einbaustueke wahrend 
des Benie bes von EinfluB sind. In jedem Falle ist darauf 
zu achten, daB die obere Begrenzungslinie des Hoh'raumes 
unter der das Einbaustfiek am meisten sehwaehenden 
Aussparuns fur die Lagerschale bleibt. Bei FeineisenstraBen 
wird man wohl auf eine PreBsehmierung zuruckgreifen 
mussen. sei es, daB die Schmierpressen selbsttatlg durch 
motorischen Antrieb und Ratschenwerk oder von Hand 
betatigt werden.

Wenn auch die selbsttatise Schmierung ais die zu- 
reriassigste und sparsamste Schmierung an^esprochen 
werden muB. so diirfte ihre Yerwendung an StraBen. bei 
denen haufig die Walzen gewechselt werden mussen, wegen 
des dann notwendig werdenden An- und Abechraubens der 
Druckschmierieitunsen unbequem werden. Die Schmierung 
der Zapfen mit Fettbriketts wird sich deshalb immer noch 
neben der PreBsehmierung im Walzwerksbetriebe be- 
haupten; sie hat den Yorzug gróBter Einfaehheit und ist, 
wie rorstehende Ausfuhrunzen gezeizt haben. einer Yer- 
roDkommnung wohl fahig. Auch wird eine Belehrung des 
Schmierpersonals stattfinden mussen. bei der besonders 
auch darauf hinzuwirken ware. daB das hochwertige 
Schmiermittel nicht so verschleudert werden darf. wie es 
bisher m it den weniger gnten Briketts geschah. Ein 
anders geartetes Brikett erfordert naturgemiB auch eine 
andere, seiner EIgenart entsprechende Behandlung.

Umschau.
Das Kaltwalzen von Eisendrahten.

Bekanntlich w erden E isen d rah te  bis e tw a  5 m m  Ó durch. 
Warm walzen hergestełlt, w ah ren d  noch dunnere  D rah te  du rch  
nachfolgendes Ziehen gefertięrt w erden. H ierzu ist es erforderlich , 
erst die E isenosydhaut za  en tfernen . da  diese die Z ieheisen in  
tr a e s te r  Zeit zerstóren w urde. D er W alzd rah t w ird  dah er erst 
in !5chwefelsaare gebeizt u nd  auf m echanischem  W ege gescheuert. 
Dieser Arbeitsgang b ring t fiir d ie D rah tz iehere i viele L nannenm - 
licfakeiten mit sich, da das U m sehen  m it Saure, insbesondere aucc. 
die schadenfreie W eiterle ituns der A bw asser viel Schw ierigkeiten 
^erursacht und der B e trieb  o ft zu  kostsp ieligen  A bm achungen 
mit den Angrenzern gezw ungen is t. Schon fru h  h a t  m an  versuch t, 
mit dem bloflen Scheuerverfahren  anszukom m en. u n d  das ein- 
scidagige P aten tseh rifttum  w eist eine An7*hl so lcher E linnch- 
tungen auf, doch h a t die E rfah ru n a  aeze is t, da  13 dieser A rbeitsgang 
fiir das folgende Ziehen n ich t g enug t.

Ln nachstehenden soli nun  u b er V ersuche b e rich te t w erden. 
faei welchen an Stelle des Z iehens K altw alzen  gesetzt w ird,

D L . .

f u r  d a s  a i s  Torbereitenden A r b e i t s g a n g  e in  s o r g f a l t ig e s  S c h e u e m  
a u s r e i c h t .  D a b e i  w u r d e  r o n  t o  m i l e r e m  n ac h . d e m  M e h r f a c h s y s te m  
s e a r b e i t e t ,  d .  h .  d e r  D r a h t  h a t t e  in  e in e r  M a s c h in e  b is  z u  v ie r  
S tu f e n  z u  d u r c h l a u f e n .  E s  se i v o n  v o m h e r e in  b e m e r t t u  i i i  d ie  
T e r s u c h e  z u  r e c h t  b e f r i e < f a e n d e n  E r g e b n is s e n  f u h r t e n ,  je d o c h . 
n o c h  n i c h t  a i s  a b s e s e h l o s s e n  g e l te n  k ó n n e n .  I c s b e s t^ n d e re  w a r  
e in  K  o s te n v e rg le ic h .  d e r  b e id e n  Y e r f a h r e n  n o c h  n i c h t  m o g lich . 
d a  g e w is s e  W e r k s to f f s c h w ie r ig k e i te n  n o c h . n ic h .t  u b e r w u n d e n  
w e r d e n  k o n n te n .

D ie  e r s t e  F r a g e  b e i m  W a lz e n  i s t  d i e  W a h l  d e r  g e e ig e e t e n  
K a l i b e r .  U n t e r  d e n  r i e ł e n  m ó g l ic h e n  P r o f i l e n  w u r d e  d e r  R h o m b u s  
m i t  e t w a  1 0 0 J K a n te n w i n k e l  a o s g e w a h l t .  D ie s e s  P r o f i l  e r i a u b t  
d u r c h  s t e t s  a u f e in a n d e r f o lg e n d e  W a lz e n  v o n . J i o c h "  a u f  „ b r e i f  
e i n e n  d n r c h w e g  f u r  a l l e  W a lz e n  g le ic h h l e ib e n d e n  N a t e n w i n k e l  
( 1 0 0 ° ) , w a s  f u r  d ie  H e r s t e l l u n g  u n d  L a g e r h a l t u n g  d e r  W a lz e n  s e h r  
b e q u e m  i s t .  Z u d e m  h a t  d a s  P r o f i l  d e n  g n j l i e n  V o r te iL  d a u  d e r  
h o c h k a n t  e i n a e f u h r t e  D r a h t  k e in e  s e i t l i c h e  F u h r u n g  b r a u c h t .  
D e r  D r a h t  f u h r t  s ic h  i n  d e m  P r o f i l  d e r  W a lz e  s e l b s t t a t i g  u n d  s u c h t

34
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S tich l . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

2a m m 6,5 6,0 5,4 4,9 4,4 4,0 3,7 3,35 3,0 2,75 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,55

2b  m m 5,0 4,5 4,15 3,75 3,4 3,0 2,7 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 L 5 1,3 1,2 1,1

s te ts  w ieder in  d ie senkrech te  L age zuruckzukom m en, w enn er 
infolge e tw aiger V erdrehung  vo r dem  E in lau fen  e tw as schief in  
die W alze e in tr it t  (A bb. 1). D ie Grenze d er S chragstellung,

2 tg 3 a
F - =

2 tg 5 a

so daB die G e s a m t e  des n ten S tiches allgem ein is t:

l ieg t bei einem  P rofilw inkel v o n  e tw a  110° (2 a ) , w obei die Sicher- 2 &2
h e it gegen U m sehlagen m it kleiner w erdendem  W inkel w achst. F n =

tg 2" - 1 a

A bbildung  1. B ei diesem  P ro fil r ic h te t 
s ich  der D ra h t se lb s tta tig  au f.

A b b ildung  3. P eh le rh afte  Q uerschn itts fo rm  
wegen N ieh tberiick sich tigung  d e r B re itu n g  

des D rah te s  be im  W alzen .

A b b ildung  4. R ich tiges  
P ro fil m it B eriicksich ti- 
gung  d e r D ra h tb re i tu n g  

be im  W alzen .

Die se lb stta tig e  F iih ru n g  h a t  sich bei den  V ersuchen bestens 
b ew ahrt.

F a lls  s te ts  der gleiche W inkel a  (vg 1. A bb. 1) bei allen  P rofilen  
be ibehalten  w ird , k a n n  m an  sich zum  A ufzeichnen der P rofile, 
u n te r  N ich tberiicksieh tigung  der B re itung , eines einfachen 
D iag ram m s bedienen, bei dem  n u r  Yą. des Q uerschn itts  gezeichnet

D ie In h a lte  der Quer- 
sc h n itte  en tsprechen  
dem nach e in er geome- 
trischenR eihe  m it dem

G u o tien ten  —-—  
tg 2 a

Aus dem  D iagram m
un d  dem  rechneri-
schen A usdruck fiir
den  Q uo tien ten  is t  zu
en tnehm en , daB fiir
a  =  45° sich keine

Y erm inderung des
Q uerschn itts erg ib t,
u n d  daB diese m it
groBer w erdendem

A bbildung  5. D ra h tą u e rsc h n itt  m it r ich tigem  
W alzprofil.

Z . i . w . . ł « i  i TCa.lihfira, b m e s s u n s e n  b e i m  A u s  w a l z e n  v o n  5 , 5 - m m - D r a h t  a u f  1 m m  ej) i n  z w ó l f  S t i o h e n .

w ird  (ygl. A bb. 2). B ezeichnet m a n  d ie groBe h a lb e  D iagonale 
des e rsten  S tiches m it a , so sind  du rch  den W inkel a  die sam t- 
lichen  fo lgenden H albd iagonalen  gegeben du rch  die R eihe:

tg  a  tg 2 a  tg 3 a

a
usw.

A bbildung  2. D iag ram m  zum  A blesen sam tlicher 
°aufeinander fo lgender S tiche .

A bb ildung  6a u n d  6 b .  Y orprofile  zum  W alzen  von  
R u n d d ra h t au s  D ra h t m it rhom bischem  Q uersch n itt.

D ie F lach en in h a lte  F x, F 2 usw . der eingeschlossenen D reiecke 
ergeben sich zu

A b bildung  7. S chem atische  A nsich t d e r M ehrfach-W alzenm asch ine.



1. Marz 1928. TJmschau. S tah l u n d  E isen . 267

Bei A bb. 2 u n d  G leichung 1 w urde e in e  gewisse B reitung  
des Q uerschnitts noch n ich t berucksich tig t, d ie  u nverm eidbar ist. 
Man muB die Q uerschn ittsabnahm e yerhaltn ism aB ig  s ta rk  n e h 
men, dam it der D ra h t auch  das neue P ro fil ganz ausfiillt, denn 
wenn m an  der a u ftre te n d e n  B re itu n g  im  n eu en  P ro f il  n ic h t 
Rechnung tr a g t ,  b ild e t sich le ich t die uber. das P ro fil gequetsch te

x  200

Z a h le n ta fe l 3. F e s t i g k e i t s  w e r t e  T o n  g e w a l z t e m  u n d  
g e z o g e n e m  D r a h t .

S tich
bzw.
Zug

2 a1) 2 b1)
F  =  

2 a  b

Quer-
schnitts-

ab-
nahm e

^ ? 1 0 0

%

Zug-
festig-

k e it

k g /m m 2

Deh-
n ung

<P
( f =

l l ,3 v /F )
0//o

E inschn iirung

a b

M
it

te
l

o>

5,5 auf 1,0 m m  (J) in zw ólf S tic h e n  g e w a l z t
i  i 6 4,75 14,3 40 56,6 12 46 48 47
I  2 5,2 4,3 11,2 53 62,2 11 40 42 41
I  4 4,1 3,4 6,98 70,6 82,5 10 41 41,3 41
I  4 b 2,6 c() 5,3 78 86,6 6 — — —

Y on 5 ,5  auf 1,5 m m  (]) in n e u n  Z iigen  g e z o g e n
I I I  0 5,5 $ 23,8 0 34,1 36 66 68 67
I I I  2 3,8 0 11,4 52,2 52,5 20 50 56 53
I I I  7 2,0 $ 3,14 87 67 14 30 34 32
I I I  8 1,5 0 1,77 92,6 72,3 7 — — —

W inkel a  w achst. W egen der G efahr des U m schlagens und  weil 
man aus G riinden der K a ltv erfe stig u n c  die Q u erschn ittsabnahm e 
nicht zu s ta rk  w ahlen  d arf, em pfieh lt es sich, den W inkel <x 
zu etwa 50° zu w ahlen.

Der erw ahnte W ert r — is t  g le ichbedeu tend  m it dem  R eck- 
tg 2 <x

faktor zweier aufe inander folgender Ziige beim  Z iehyerfahren1).

1 _  a  45° 48° 50°
tg 2 a  _  r  1 0,805 0,703

Die Anzahl n  d er erforderlichen S tiche fiir e inen gew unschten
Endąucrschnitt F n laB t sich aus der um geform ten  G leichung 1
errechnen:

/  2 a 2

1 ^  ^  ,D =  —  \  r---------------- 1- 1
2 \lo g  tg  a

I n  dieser W eise w urden  die S tiche fiir die W alzyersuche 
b es tim m t, u n d  zw ar z u n ach s t v o n  5,5 m m  (}) au f 1 m m  <J> in  
zwólf S tichen  (vgl. Z ah len tafe l 1).

H ierbei zeigte es sich, daB o f t schon n ach  dem  fiin ften  S tich  
d ie K alty erfe stig u n g  so w eit yo rg esch ritten  w ar, daB d er D ra h t 
sich bei der W eite rv era rb e itu n g  sp a lte te . E s w urde deshalb  eine 
neue Folgę der S tiche au fgeste llt, u n d  zw ar yon  5,5 m m  (j) auf
1 m m  (f> in  sechzehn S tichen  (vgl. Z ah len ta fe l 2).

D am it gelang es, D ra h t b is zu  1,5 m m  (f> y o n  einw andfreier 
B eschaffenheit herzustellen .

D er U ebergang vom  R hom buspro fil (vgl. A bb. 6a) in  das 
rundę des fertigen  D rah te s  is t  n u r  m it  einem  Z w ischenprofil 
m oglich (ygl. A bb. 6b), dessen groBe D iagonale gleich c is t  u n d  das 
m it einer s ta rk e n  A usrundung  r  im  P ro filg ru n d  yerseh en  is t .

D ieser Q uerschn itt, dessen F lach ę  F  =  c r  sin  a  -j------g o ~  n  r 2

is t, w ird  h o ch k an t im  n ach sten  S tich  au f das ihm  flachengleiche 
P rofil vom  D urchm esser e gew alzt.

X 200 X 200

A bb iidung  8. 
L angsschn itt d u rch  den  
Y ersuchsw alzapparat.

A bb ildung  10. L angsschliff vom  v ie rten  S tich  
m it seh r langg estreck ten  F e rritk ó rn e rn .

A bb ildung  11.
L angsschliff des v ie rten  S tiches d e r zw eiten  E e ihe .

A bbildung 9. G efiige des Q u e rsch n itts  vom  A u sg a n g s-R o h d ra h t.

Form  aus, die A b b . 3 ze ig t. D em  k a n n  m an  d u rch  W ah l eines 
breiteren P rofils n ach  A bb. 4 begegnen. W a h lt m an  die Ver- 
breiterung im  V erhaltn is z u r  S treck e  a , so laB t sich  diese sow ohl 
in  Abb. 2 ais auch  in  G leichung 1 unschw er berticksichtigen. 
Aus so bem essenem  P ro fil e rg ib t sich  d ie  einw andfreie  Quer- 
schm ttsform , die A bb. 5 zeigt.

*) Vgl. H . G o l d s c h m i d t :  D as D rah tz ieh en  auf M ehrfach- 
Ziehmaschinen (H alle: M. B órner 1927) S. 9.

N achstehend  sei die Y ersuchsm aschine (vgl. A bb. 7) ku rz  
beschrieben. D as V erfahren  e rg ib t sich ais ein  M itte ld ing  zw ischen 
W alzen u n d  Ziehen. D er D ra h t w ird  v on  Z iehscheiben a , b , c, 
die e r zwei- bis d re im al um schling t, d u rch  p ro filie rte  W alzen p aare  
d, e, f, g gezogen. A n  S telle d er g le itenden  R eibung  im  Z ieheisen 
t r i t t  h ie r also teilw eise d ie ro llende R eibung  in  den  um lau fenden , 
ab e r  n ich t angetriebenen  W alzen. D ie M aschine b e s itz t v ier 
W alzap p a ra te , vo r w elchen je  eine du rch  K egelrader angetriebene 
Z iehscheibe s itz t, die m itte ls  H an d k u rb e l u n d  R e ibungskupp lung  
angeriick t w erden kan n . V or dem  le tz te n  W a lz a p p a ra t s i tz t  an  
Stelle der Z iehscheibe eine ebenfalls ausriickbare  Z ieh trom m el, 
w ie sie v on  D rah tzu g en  h er b e k a n n t is t.

l) Y gl. Z a h le n ta fe l 1.
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X 200

A bbildung  12. L& ngssehnitt vom W alzstich  10 b
z e i" t  a u B e ro rd e n t lic h  la n g g e s t re c k te  

°  F e r r i tk r i s t a l l k ó r n e r .

“ . T r S a . ,M. TOD S c h w a r z  u n d  H . G o l d s c n m i a  

ZweckmaBige B earbeitung  von Spindeln.

h a u f i g  M a s s e n f e r t i g u n g  , A r b e i t s v o r  b e r e i t u n g

stan d en . H ier ls t ^ 6 f f ag Zu Sam m en arb e iten  von Schm iede 
am  P la tze , die sich a u ^ ers treck t. So is t bei der H erste llung
u n d  B e a r b e i t u n g s w e r  B e a rb e itu n g s m ó g lie h k e it  b e r e i t s
des R ohlings d er spa ^  aUgemeine F o rderung , den
R e chnung  z u  t r a g e n  u n d  t u n l i c h s t  d er F o rm  d e s
R ohling  z w e c k s  W e r k s t o f f e r s p a  nis , ^ “ m ^ la tze . U n te r

J r BCU r l t S t e r e rR o h :to ffau fw and  d u rch  B earbeitungs- 

lohnersparn is m ehr ais ausgeghch£  er8ten ^
Ais Beispiel ist eine Spindel b e a rb e ite t nach

beitsgang  an  den  S telle „  M itnehm er ein U m spannen

^ d U t Ł J r  naPch  A bb. 2 m it n a c h tr .g lic h  zu ent- 

A bbildung  2. A bbildung  8.

48. Ja h rg . N r. 9.
Umschau. _____________________________ _______________________

A bb. 8 zeigt 
den  S ch n itt eines 

W alzappara tes .
D ie U nterw alze  
i s t  in  dcm  G eriist 
fe s t g e lagert, d ie  
O berw nlze auf 
v ier R undfiih run- 
gen m itte ls  zwei 
Spindeln in R ich 
tu n g  gegen die 
U nterw alze ver- 
s te llb ar. Die W a l
zen sind  R inge 
aus einsatzgehar- 
te tem  Ohrom -Nik- 
ke l-S tah l, die auf 
die konusfórm ige 
W alzenachse auf- 
gezogen sin d . D ie 
W alzenachsen ru- 
hen  au f d reireih i- 
gen schw eren K u- 
gellagern . Um  die 
beiden  P ra filha lf- 
te n  g enau  tiber- 
e inander ste llen  zu

A bbildung 1.

ĆO JO  fO  5 °  e0  7 ff S?
auersc/m/WsremMeru/iff m  /u 

A b b ild u n g  13. V erglciehon<leB  B eh au - 
b i ld  d e r  P e s t ig k e its w e r te  k n ltg e w a lz te r  

u n d  g e z o g e u e r  E is e n d r i ih te .

konnen , sind  d ie b e iden  W alzen  m itte ls  Z ah n rad  u n d  Fein- 

^eWlTel^cr ̂ ie ^ e sc h a K e rfh e ith d e s  hergeste llten
nachfolgenden Q uer- und  Langsschliffe am  Rrofilreihe

------------------ ------------------------- i _____  I ~  r* T-» r» r\A C\ G

?1
ti i n

^  J \ H 3 1 \
li

'S u p p o rt zuruchzieften

P ro b e  I : 
P ro b e  I I :

0,10 C 
0,08 C

0,02 Si 
0,02 Si

0,52 Mn 
0,42 Mn

0,025 P  
0,042 P

0,040 S 
0,046 S

E ,  » t  h 6|„ „  deutliche, I0 r  den  e n te n
B eim  e rsten  S tich  zeigte lie Q uerschn ittsab n ah m e

S t £  SŁMST A b b . .i. . » b »  . . b ,
K ris ta lli to  erkennen  B ild  n ich t w ieder-

Die e r s t e n . S U c h ^ ^ e  noch sehr gering  sind.
gegeben, d a  die Anf g p  b n )  D eu tlich  is t  e r s t  eine
(A nalyse siehe oben " n  SUch fcstzustc llen  (A bb. 11), die

“ ” t ,‘Aub”bd i T * ”  d<,0“ 'dcm  S tich  II) b ( . .U t i r to l lm  >.t K l .r h c i t
Um  besonders u b er d .ese crsuclie m it gew alzten

zu e rh a lte n , w urden  yergleichen ei die jn  A bb 13 dar-
u n d  gezogenen K isendrah ten  u « J gegliih ten  R oh-

d ra h te s  ( z 8/ z ieh en  a u f 64 k g /m m 2, beim

T Z n  i ? ™ - ,  Ł  . . . .  beim  D r .b t  „ »  rd. «  /„

ie o rbe itung  vou tp m a e m  im i j —

r
bearb e iten d e  Zapfer‘ r u n d ^ o d e r  j i e r e c k  ^  jewell3

d a s *  Zeit-W*eg-D i a g r a m m  d e s  L a n g s s u p p o r t e s  “ J
D r. Peiselers D iagnostiker, a u t g e t r a g e n .  D er
V o r s c h u b g e s c h w i n d i g k e i t  e r k e n n e n .

(N ach M itteilung  von  W . K a l k h o f ,  D ortm und .)

Techniseh-wissenschaftliche Vortrage auf der Leipziger Messe.
In  den T agen vom  9. bis 14. M arz finden im  R ah m en  der 

Leipziger Messe t e e h n i s c h - w issenschaftliche V ortrage  s ta t t .
1 A u tom obiltechn ik  u n d  K raftfah rw esen .
2. E isenbahn- u n d  S t r a B e n b a h n w e r k s t a t t e n .

3. B etriebstechn ische T agung . ,K„;łaOT,VńAt auf
In  der le tz ten  G ruppe sei aus u nserem  A rbeitsgeb iet aut

folgende V ortrage hingew iesen:
D i e n s t a g ,  d e n  13. M a rz .  9 .30 U h r  im  H a u s  d e r  E l e k 

t r o t e c h n i k ,  Y ortragssaa l (Reiho H a rte te c h n ik ) .
a) ®r.«3n(l. A. H n f r a a n n ,  B e rlin : W e r k s t o f f -  u n d  H a r t

f r a g e n  im  W e r k z e u g b a u ;  „ 5p t(,
b) B e trieb sd irek to r D o l t ,  F ried richshafen  a. B o d e n see . H i  

p r o b le m e  im  K r a f t f a h r z e u g g e t r i e b e b a u
M i t t w o c h ,  d e n  14. M a rz ,  9 .30  U h r  nu H a u s  d e r  E le k  

t r o t e c h n i k ,  V ortragssaa l (R eihe B lech b earb e itu n g ).
a) D irek to r D r. M a r k a u ,  B e rh n : D ie  G u te  d e r

f i i r  M a s s e n f e r t i g u n g ;  •«>„„„»
b) R e ich sb ah n o b erra t K . O t t e r s b a c h ,  B e rlin : B e k l ,e l d u n f " '  

b l e c h e  im  F a h r z e u g b a u ,  A n s p r u c h e  u n d  E ig e n -

T en n eh m erk a rten  fu r  die einzelnen R e ih e n  zum  P re ise  von 
je  2 JH sind beim V e r e in  d e u t s c h e r  I n g e n i e u r e ,  A b t e i l u n g  
AVT. B erlin NW  7, Ingen ieu rhaus, P o stsch .-K o n to : B erlin  6535, 
zu beziehen, wo au ch  der gesam te Z e itp lan  zu  h ab en  ist.



1. Marz 1928. Gleichgewirhtmtntersuchungen. S tah l u n d  E isen. 269

Zuschriften an die Schriftleitung.
(F iir die in  d iese r A b te ilung  erscheinenden  V eróffen tlichungen  U bernim m t d ie S ch rift le itu n g  keine  V eran tw o rtu n g .)

Gleichgewichtsuntersuchungen uber die Redukt ions-,  Oxyda t io ns-  und Kohlungsvorgange
beim Eisen.

In  dieser Z eitschrift1) veró ffen tlich ten  die H erren  Professor 
E d . M a u re r  und  ^ ip U ^ n g . W . B is c h o f  einen B erich t 

iiber meine im Laufe des Ja h re s  1927 in d er Z eitsch rift fiir anor- 
ganische und allgem eine Chemie abged ru ck ten  fiinf A bhand- 
lungen: „G leichgew ichtsuntersuchungen u b er die R eduktions-, 
Osydations- und  K ohlungsvorgange beim  E isen  I  bis V .“

1. Die B e rich te rsta tte r entw erfen  d arin  ein ZerrbOd m einer 
ninfangreichen, von der N otgem einschaft der D eutschen  W issen- 
schaft in groBziigiger W eise gefórderten , eine Fiille neuer T at- 
saclien und B etrach tungen , A nregungen u n d  A nsatze zu neuen 
Arbeiten enthaltenden U ntersuchungen , welches n iedriger zu 
hangen ich nicht um hin  kan n . D ie Leser haben  das R ech t, zu ver- 
langen, daB ihnen der In h a lt  zu besprechender A bhandlungen  
treu und unvoreingenom m en u b e rm itte lt  w ird, daB die B erich t
erstatter m it sachlichem  V erstandn is fiir die G edankengange der 
Verfasser und  m it so viel w issenschaftsgeschichtlicher BUdung 
ausgestattet sind, daB sie bei einem  iiber Ja h re  u n d  Ja h rz e h n te  
sich hinziehenden Yorgange der w issenschaftlichen E n tw ick lung  
eines sehr schwierigen G ebietes sich auch in einen durch  das F o rt-  
schreiten der Forschung bedingten  W andel von A nsehauungen 
and Deutungen, ohne w elchen w ahre E rk en n tn is  niem als zu er- 
reichen ist, einzufiihlen verm ogen. W ie die D urchsich t ih re r Aus- 
arbeitung im ganzen und  S tichp roben  im  einzelnen erkennen  
lassen, sind die H erren  M aurer u n d  Bischof ih re r A ufgabe in  keiner 
Weise gerecht geworden.

Das Lob einer sorgfaltigen  u n d  gew issenhaften  B ehandlung  
des ihnen an v ertrau ten  frem den  G eistesgutes, auf w elcher m an  
in der w issenschaftlichen W elt bestehen  muB, haben  sie sich 
durch den auf S. 18 erhobenen  V orw urf, daB S c h e n c k  u n d  
D in g m a n n  eine S tellungnahm e zu  den  E rgebnissen  friiherer 
Arbeiten n icht geben, jedenfalls n ich t verd ien t. O ffenbar haben  
sie die langen geschichtlichen E infiih rungen  in die einzelnen A b
handlungen, insbesondere in A bhandlung  I I I ,  S. 113/21, aber auch  
in IV, S. 254/60 sowie S. 302 und  303 n u r fliich tig  d u rch g eb la tte rt, 
sonst wurden sie d o rt a lles G ew unschte u nd  Verm iBte gefunden 
haben.

2. Auf S. 17 bem angeln die B e ric h te rs ta tte r  m eine B erech
nung der Bildungsw arm e des K o b a ltk a rb id s  u n d  geben an , ich 
hatte diese GroBe fiir ein  K arb id  C o (C b erechnet; sie te ilen  sogar 
die Gleichungen m it, welche ich  der B erechnung  zugrunde gelegt 
haben soli:

C H ,± ^ C  +  2 H 2 —  21 368 cal
3 Co +  CH41 ^  Co3 C +  2 H 2 —  32 650 cal,

woraus folgt
3 C o +  C t^ C O jC —  11 282 cal.

In  W irklichkeit lieg t, w ie die kleine M iihe eines Vergleiches 
mit meiner A bhandlung I I ,  S. 323 zeigt, die Sache ganz anders. 
Ausdrucklich w ird  d o r t gesag t, daB die Z usam m ensetzung  des 
Kobaltkarbids unsicher is t, u n d  dieser U n b es tim m th e it w ird 
durch die Form el Coa C R echnung  getragen . D er gleiche S tan d - 
punkt ist auch bei der A ufstellung  aller G leichungen gew ahrt 
worden. Sie lau ten  ganz k la r  :

C H j ^ C  +  2 H 2 —  21 368 cal 
_n_Co +  CH4 ^ C o nC + 2  H 2 —  32 650 cal

n Co +  C ConC —  11 282 cal.

Die Form el Co,C w ird  an  keiner einzigen S telle e rw ahn t. 
Die Maurer-Bischofsche D arste llung  b ed eu te t eine Irrefiih rung  
der Leser; diese m ussen aus ih r den  E in d ru ck  e rh a lten , ais w ollten 
wir uns einerseits n ich t au f eine bes tim m te Z usam m ensetzung  des 
Karbids festlegen, berechneten  a b e r im  W iderspruch  m it uns 
selbst, gewissermaBen h in ten  herum , die E n ts teh u n g sw arm e fiir 
COjC. Auch hier w ird m an  yon  gew issenhafter S o rg fa lt kaum  
reden konnen. ■

Nebenbei schein t beiden  H erre n  g a r  n ic h t aufgegangen zu 
sein, daB die Berechnung d er V erb indungsw arm e aus den le tz ten  
Gleichungen von der GroBe von  n ganzlich  u n ab hang ig  ist. W as 
sie uns liefert, is t die B ildungsw arm e, d is  beim  Z usam m en- 
reten von einem G ram m atom  (12 g) K ohlensto ff m it d er zum  
ufbau des Molekuls CoMC erforderlichen  A nzah l K o b a lta to m en

M St. u. E . 48 (1928) S. 15/21.

en tb u n d en  w ird bzw. h ier zugefiih rt w erden muB. Sie b e tra g t 
rd . 11,3 kcal. Die Z ahl k an n  dabei 1, 5, 2 oder eine andere  und  
n a tu rlich , wie beim  E isenkarb id , auch 3 sein. E ine unserer Mei- 
nung  nach an  E in fachheit kau m  iiberb ie tba re  U eberlegung, von  
der es uns w undert, daB sie den  beiden  H erren  solche Schw ierig
k eiten  bere ite t.

3. Ais H au p ts tiick  ihres k ritischen  B erichtes, dem  die H erren  
sichtłich a llerhand  R ech en arb e it und  sehr viel Miihe zugew endet 
haben , sind wohl die therm odynam ischen  U eberlegungen anzu- 
sehen, die sie an  die B esprechung unserer Gleichgewichts- 
m essungen bei der E inw irkung  von M ethan au f E isen oberhalb  
695°, ankniip fend  an  Zweifel iiber die R ich tig k e it u n d  Zuver- 
lassigkeit unserer M essungen, fiihren .

U n te rh a lb  d er angegebenen T em p era tu r  sind  die beiden 
G leichgew ichtssystem e

1. CH4^ C +  2 H 2 
u n d  2. 3 F e  +  CH4^ F e 3C +  2 H 2 

d er B eobach tung  zuganglich. Ais B odenphasen kom m en in  2. n u r 
F e r r it  und  Z em en tit in B e trach t. O berhalb  695° t r i t t  ais neue 
feste  Phase  die karb id h a ltig e  M ischkristallphase in die E rscheinung  
un d  m it ih r  die beiden neuen  ebenfalls b eo b ach tbaren  S ystem e
2 a. 3 F e  +  CH4^ = iF e 3C +  2 H 2 iiber den festen  P h asen  F e r rit

u n d  v erd iinn te  k a rb id h a ltig e  M ischkristalle u n d
2 b. 3 Fe +  CH4 ^=i F e 3C +  2 H 2 iiber den  B odenphasen  Ze

m e n tit u nd  k o n zen trie rte  k a rb id h a ltig e  M ischkristalle.
Z ur K on tro lle  h a tte n  w ir aus 1. u n d  2. (n ich t aus 2 b, wie in dem  
B erich t S. 16 ste h t)  bzw. aus den  beo b ach tb aren  G leichgew ichts- 
k o n sta n te n  die B ildungsw arm e des Z em en tits  berechnet, c ie  
n ahe  m it der v on  R u f f  ka lo rim e trisch  gefundenen  u b e re in - 
s tim m t.

D iese T a tsache  h a t  n u n  offenbar die beiden  B e ric h te rs ta tte r  
angereg t, es m ir oberhalb  695°, wo die M ischkristallphase a u f tr i t t ,  
n ach zu tu n . Ih re  in  m ehr ais e iner R ich tu n g  bem erkensw erten  
G edankengange u n d  die R echenverfahren , durch  die sie zu ih ren  
E rgebnissen  gelangen, bediirfen wegen der aus ihnen sich ergeben- 
den Schlusse eine etw as eingehendere B ehandlung. Ich  muB dabei 
die Leser um  E n tschu ld igung  b itte n , w enn ich ihnen  ganz einfache 
u n d  elem entare  D inge an  der H an d  von  S chaubildern  en tw ick le ; 
dies is t  nun  ab e r einm al das beste u n d  iibersich tlichste  M itte l, um  
zu zeigen, w orauf es ankom m t.

W ir h a tte n  aus g u ten  G riinden au f die therm oehem ische Aus- 
n u tzu n g  unserer B estim m ungen  der G le ichgew ich tskonstan ten  
d er S ystem e 2 a  u n d  2 b verz ich te t. A ber die H erren  geben an , 
sich u nserer A uffassung h insich tlich  2 b n ich t anschlieBen zu  
konnen  (S. 17) u n d  folgen ihrem  G edanken in  b lindem  V ertrauen  
auf die van  ’t  H offsche Form el der R eak tionsisochore durch  d ick  
un d  d iinn . Z un ach st berechnen  sie aus der von  uns m itg e te ilten  
logarithm ischen  T abelle d er beo b ach te ten  G leichgew ichtskon
s ta n te n  von  1 u n d  2 b  die W arm etónungen , um  d an n  aus diesen 
nach  ih re r M einung die B ildungsw arm en des Z em en tits aus d en  
E lem en ten  abzu leiten .

Ich  m óchte h ier einschalten , daB w ir, u m  den  V erlauf der 
G le ichgew ich tstem pera tu rfunktionen  in  d e rN ah e  der eu tek to id en  
P u n k te  S u n d  S ' re c h t genau  verfolgen zu  konnen, die B eobach- 
tu n g sp u n k te  zw ischen 700 u n d  800° yerhaltn ism aB ig  d ich t 
an einander gelegt h aben . D as Gas, d as w ir m it dem  B oden- 
kórper, nachdem  er g u t vo rzem en tie rt w ar, sich um se tzen  lieBen, 
en th ie lt das eine M ai einen U eberschuB v on  M ethan , das n ach s te  
Mai einen solchen von  W asserstoff. So gelang es uns, aus dem  
G leichgew icht von  zw ei Seiten , tro tz  d er D iffusionsvorgange in 
der festen  Lósung, ein  zuverlassiges B ild  des V erlaufes d er G leich
gew ich tsk o n stan ten  von  2 a  u n d  2 b zu e rh a lten . Ic h  w iederhole, 
in  1 u n d  2 b  —- das zeig t auch  die A bb. 1 des M aurer-B ischofschen 
B erichtes, S. 16 —  h aben  w ir in  kurzeń T em p era tu rab s ta n d en  
eine V i e l z a h l  von  B eobach tungen , dereń  G e s a m t h e i t  uns iiber 
den  G ang d er G leichgew ich tskonstan te  m it S icherheit u n te r-  
r ic h te t. T ro tz  dieser sichtlichen  B e stim m th e it d e r G leichgew ichts- 
k u rv e  zeigen die aus ihnen  von  M aurer u n d  B ischof b erech n e ten  
W arm etónungen  eine ganz auB erordentliche „ S tre u u n g “ , wie A bb. 4 
u n d  in etw as geringerem  G rade au ch  A bb. 3 zeigen. A uf A bb. 2, 
w elche die yon ihnen  b erechnete  B ildungsw arm e des Z em en tits  
d a rs te llt, b rau ch en  w ir n ich t e inzugehen, d a  sie zw anglaufig  v o n  
A bb. 4  u n d  3 abhangig  is t.
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W ir k o nnen  un s also auf die sehr reizvolle A ^ g a b e  be 
sch ranken , den  B e rio h te rs ta tte rn  auf dem  W ege von  den  Gleic 
gew ich tsk o n stan ten  zu den  W arm etónungen  zu  folgen. Sie 
n u tzen  die v an  ’t  H offsche G leichung 

d l n  K p  
d T
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R - T 2
bzw . die in teg rie rte  u n te r  U m rechnung  der n a tu rlich en  auf 
dekad ische L ogarithm en

4,584 (log K P1 —  log K pa) T t T g ^
<ł =  —  T 2 — T j

M it den  von  u n s ausgerechneten  u n d  in  einer Z ah len tafe l

E s  w u n d ert sie das s ta rk ę  „ S tre u e n  der W erte , o n a  
dafiir unsere M essungen oder unsere nach  ih r e i^ M e ir tg  g
„end  gesicherte A nnahm e iiber die N a tu r  der B o d e n ]£ asen  ver

t o r  o f f e n b a r ^ ^ I b e r f l S c h e n  Y ertra u th e it m jt dem  Sinne der

g e t .  ^  "

v a n  ’t  H offschen G leichung
d ln K p ________ q _
T T  “  B T*’

die w ir u n b es tim m t in tegrie ren . W ir 
den  M oduł des n a tu rlic h en  L ogarithm ensys 
s ta n te  R  in  einer Z ahl zusam m enfassen:

l o s K p . I l a q  (4-)+ ,‘
„ b e i  3  eine I n t t g r . U o . t o . U n t e  b e d , u » t  »  £  -

as? * =^;“  ”=■ v“ ”s - in d
y eranderlich  log K p u nd  i ,  sie b a t  also die F orm

d . h . w ir h aben  es m it e iner L a r e n  F u n k tio n  zu  tu n ;  die A b 

hang igkeit des log K p von  i l a B t  sich durch  eine G erade dar-

ste llen . o b  d ies  auf die aus unseren  M essungen be-
D ie e rste  IY g , „u t r ifft w ird  d u rch  das S ch au b d d  A

festlegen . D ie eo ac oberhalb , der andere  u n te rh a lb ,

|S3 ba“
se ite  her, en tsp rechend . __b

Die lineare G leichung g ib t a  =  -  °d er, w enn w ir E r

inneruD gen aus

q  d u rch  die N eigung der G eraden, welche log K p in  Ab- 
4,584
hang igkeit v on  - i -  w iederg ib t, d a rg es te llt w ird, daB die N eigung 

ein  MaB fu r  die GroBe d er W arm etónungen  ist.

log K p zu r Ber.eciQnu |b M der ein  reohnensches oder
rech n u n g  e in  .AusgleichSverfaŁirei, e U n te rh a lb  695o w ar die
ein  g raph isches, v0™usgehen ™  obach tu n ^ en  ab g e le ite ten W e rte

" du-r„
an e in an d er liegen.

j  * A n u n f t  • d i e  V e r b i n d u n g s g e r a d e n  ( g e s t n c h e l t )  m i t

S t f 2 ^ Ł S = ł  S U  —  - •
P rofessor M aurer u n d  sein M ita rb e ite r.

* ¥  - H
.  C fo + e + fĄ ifr A  \ I

° " .  W a ró /d + g es. M  /f.} (2 W s

A bbildung  A. G leichgew ichte in  d en  S ystem en  
O -Hj u n d  Fe-O -H j (nach  B . Schenck).

4. N ach  diesem  bose ausgegangenen  R i t t  der b e iden  auf dem 
therm odynam ischen  Rossę
h aben  w iirde, w enn  J w i t ó n u n g  be-
u n d  n ich t „ g e s tre u t h a tte n  W as w uroe  n  m ltge .

d e u t e n ,  w e l c h e ° £ r  R e r i c h t e r s t a t t e r ,  i n  w e l c h e  w i r

o + 9 Tn die Gro Be fiir  2 b  g eh t au ch  no ch  die L ó s u n g s w a r m e

i ” ™  a »  A n s i c h t  < * » * £ £ £
d i e  a u s  2 b  e r r e c h n e t e  W a r m e t ó n u n g  f u r  s i c h  z u r  B e r e c h n u n g  
d er Z e m e n t i e r u n g s w a r m e  d u r c h  M e t h a n  n i c h t  b r a u c h b a r

D er U n tersch ied  zw ischen q 2 u n d  q 2b d ru c k t sich auc in em

W inkel u n te r  dem  die beiden  G eraden  2 u n d  2 b  im  P e rll*?u“  ’ 
W m itel, u n t e r ______  Vo;„,1n<r v on  2 b  is t  geringer ais die von

*
A

- T ' 70
A bbildung  B. „ S tre u u n g “  der W arm etónungen  bei der 
H erle itu n g  aus e in an d er zu nahe  gelegenen B eobach tungen .

2 fa s t is t  sie der G eraden  1 para lle l. D arau s  fo lg t e in  W e rt fur 
q ' w elcher n u r w enig groBer ais d er v o n  1, e tw a  22 cal, zu

schatzen  sein w ird  (vgl. A bb. A).
5. I n  der rich tig en  V erw endung d er G asgleichgew ichte liegt, 

den  beiden  H erre n  zum  T ro tz , e in  h erv o rrag en d es M itte l zur 
B curte ilung  d er B odenkórper, w enn es sich  um  
P h asen  h an d e lt, vor. B ei L ósungsphasen  bed arf die A bhangigkeit 
ih re r Z usam m ensetzung  v on  d er d er G asa tm o sp h are  selbstver-
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standlich einer besonderen U n tersuchung . LaBt m an  ein  M ethan- 
Wasserstoff-Gemisch bei k o n s ta n te r  T em p era tu r  u n d  k o n sta n te m  
G asd ru ck  sich oberhalb  700° m it reinem  E isen  ins G leichgew icht 
setzen, so erg ib t sich nach  d er P hasenrege l eine eindeu tige B e
ziehung zwischen dem  K arb id g eh a lt d e r M ischkristalle u n d  dem  
Methangehalt der A tm osphare. D as V erh a ltn is  versch ieb t sich 
mit der T em peratur einerseits u n d  dem  G asdruck  anderse its.

6. Im  Zusam m enhange m it dieser F rag e  beriih ren  d ieB erich t- 
erstatter auch die A rbeit von  J o h a n s s o n  u n d  v o n  S e t h ,  dereń 
Versuchsergebnisse ich  d en  in  ih ren  E isenp roben  en th a lten en  
Nebenstoffen zugeschrieben habe . W enn  sie au ch  m it K ohlen- 
oxyd-Kohlendioxyd-Gemischen zem en tie rt h aben , w obei auch 
Sauerstoff in  die B odenphase geh t, so daB m an  die V ersuche n u r 
qualitativ m it der M ethan-W assersto ff-Z em entation  vergleichen 
kann, so laBt sich doch die S tre itfrag e  o b je k tiv  p ru fen . Z u  diesem  
Zwecke haben wir die Z usam m ensetzung  der zem entierenden  Gas- 
gemische und  die ihnen  en tsp rechenden  K arb id g eh a lte  der ein-

------- ^ /t'o /7 /e /7 s /z> f)r/}7 7 A fe /b '////7 % >

A bbildung C. Iso therm enebene 800° 0  fiir  d ie G leich- 
gewichte von CO -COj-Gem ischen m it A ustenit-M isch- 
kristallen. (N ach W erten  y on  Johansson  u nd  v. Seth.)

zelnen P roben in  einem  Schaubild  (A bb. C) zusam m engestellt. 
Die Tem peraturen 800° u n d  d er G asdruck  w aren  u bera ll gleich. 
Die Analysen der P ro b en  sin d  in  Z ah len ta fe l 1 w iedergegeben.

Von einem  einheitlichen K urvenzug , wie m an  ihn  erw arten  
muBte, ist keine R ede; jede  P robe h a t  ih ren  eigenen, dah er m iissen 
die Nebenstoffe fiir die A bw eichung v e ran tw o rtlich  gem acht 
werden; in erste r L inie w ird  m an  a n  den  in  groB ter Menge an- 
wesenden denken m iissen. U nser E inw urf is t  also n ich t g rundlos 
gemacht worden. W enn  die von  Jo h a n sso n  u n d  v. S e th  ange- 
gebenen W erte w irklichen G leichgew ichten en tsp rechen , dan n  is t  
die obige A bbildung unseres E rach ten s  ein  Beweis dafiir, daB 
schon ganz geringe V erunre in igungen  u n d  Z usatze die Gleich- 
gewichtslagen em pfindlich yerschieben2).

7. Bei der E rw ahnung  d er A rb e iten  der beiden  schw edischen 
Forscher J o h a n s s o n  u n d  v . S e t h  sowie der von  T a k a h a s i  
ist es den B e ric h te rs ta tte rn  o ffenbar en tgangen , daB die fiir

Z ahlentafel 1. A n a l y s e n  d e r  P r o b e n .

j Probe Nr. Mn
%

Si
%

P
%

s
%

1 0,18 0,04 n. b. 0,007
2 0,40 0,11 0,029 0,017
6 0,24 0,05 n. b. 0,009

14 0,27 0,05 n. b. 0,006
15 0,18 0,04 n. b. 0,007
19 0,23 0,04 0,031 0,005
20 0,25 0,06 0,028 0,007
25 Spuren 0,05 0,005 0,005
28 ” 0,08 0,005 0,010

das Gleichgewicht 2 b g iiltige K u rv e  im  G egensatz zu  unseren  
Ergebnissen d o rt bei 800° die K u rv e  des re in en  K ohlensto ff- 
gewichts 1 schneidet. Sie scheinen sich auch  n ich t dariiber 
klar geworden zu  sein, daB das yon  einschneidender B edeu
tung fiir das Z ustandsschaub ild  der E isen  - K ohlensto ff - Legie
rungen sein wiirde, d a  m a n  d a n n  au ch  y erlangen  m iiBte, daB 
sich die K uryen E 'S '  u nd  E S  fiir  das s tab ile  u n d  das m eta- 
stabile Gleichgewicht bei e tw a  800° schneiden  m iiBten. D ie R ich-

2) A nm erkung bei d er K o rre k tu r : D iesen P u n k t ziehe ich 
zuriick, nachdem  ich m ich durch  E in sich t in  die O rig inalarbeit 
davon iiberzeugt h abe , daB m eine A nnahm e au f e in er irrtum -
lichen V oraussetzung b eru h te  (vgl. S. 275).

tig k e it des E isen-K ohlensto ff-Schaubildes is t  jedoch  yon  den  
B e ric h te rs ta tte rn  m eines W issens n o c h  n i c h t  angezw eifelt 
w orden; sie verm eiden  es auch , sich m it diesem  in  unserer A rb e it I  
e ró rte rten  F alle  auseinanderzusetzen .

8. J a ,  sie ste llen  geradezu das G egenteil fest, indem  sie d a rau f 
hinw eisen, daB der Z em en tit bei hohen  T em p era tu ren  s te ts  zer- 
fa llen  m iisse. A n  m ehreren  S te llen  ste llen  sie die R ich tig k e it 
u nse rer V ersuchsergebnisse m it dem  H in  weise au f die groBe 
E m pfind lichkeit des Z em en tits beim  langeren  E rh itzen  d irek t 
in  F rage. E s is t  aber b ek an n t, daB F o rm  u n d  Y erunrein igungen 
au f die G eschw indigkeit des Z em entitzerfalls einen bem erkens- 
w erten  EinfluB ausiiben . D en  v o n  den  B e ric h te rs ta tte rn  ange- 
ftih rten  V ersuchen k a n n  m an  die yon  R . R u  e r 3) gegeniiberstellen, 
dessen P ra p a ra te  bei langerem  E rh itz e n  au f 1112° e rs t zu  6 % , 
au f 1132° zu  63 %  zerfallen w aren . D ie Zerfallsgeschw indigkeit 
eines sehr re inen  E isenkarb ids schein t dem nach  bei sinkender 
T em p era tu r schnell abzunehm en, n am en tlich , w enn  es sich in  
sehr fein  y e rte ilte r F o rm  in  B eriih rung  m it e iner zem entierenden  
G asatm osphare befindet. O berhalb  800° k o n n ten  w ir bei unseren  
G liihzeiten das K arb id  n ich t geniigend vor dem  Z erfall sch iitzen ; 
im  E ink lang  m it dieser E rfah ru n g  bew egten  sich unsere V ersuche 
iiber den  A bbau  des Z em en tits  m it E isenoxyden  in  dem  T em pe- 
ra tu rg eb ie te  zwischen 600 u n d  700°, wobei zu bem erken  is t, daB 
die U m setzung  der festen  Stoffe das reine K arb id  sehr schnell in  
karb idhaltige  M ischkristalle (O xoausten it) iiberfiih rt, welche 
selbstredend  viel bestand iger ais der ungem isch te  Z em en tit sind . 
DaB w ir es in  diesem  G ebiete tro tz  der langen  V ersuchszeiten  m it 
ka rb idhaltigen  P hasen  zu  tu n  h a tte n , bew eist, daB tro tz  d er s ta t t -  
findenden  O xydation  die G leichgew ichtskonstanten  s te ts  oberhalb  
des K ohlenstoffgleichgew ichtes 1 gelegen w aren.

9. E s w iirde zu w eit fiih ren , alle die P u n k te , w elche die U nzu- 
friedenhe it der beiden B e ric h te rs ta tte r  e rreg t haben , in  d er gleichen 
A usfuhrlichkeit h ier zu  behandeln . W er sich e rs t einm al zu dem  
S tud ium  des sehr groBen neuen  B eobach tungsm ateria ls en t-  
schlossen u n d  die in  yielen K reisen  noch bes tehende A bneigung 
gegen G leichgew ichtsbetrachtungen iiberw unden  h a t ,  dem  w ird  
yieles ais se lbstverstand lich  erscheinen, w as h eu te  G egenstand 
von  A ngriffen is t ;  z. B. w ird  e r einsehen, daB au ch  die Re- 
ak tionsgeschw indigkeiten  auBer y on  d er O berflachenbeschaffen- 
h e it d e r reag ierenden  festen  Stoffe v on  der L age des Gleichge- 
w ichtes, dem  die U m setzung  zu s treb t, abhang ig  ist, u n d  daB h ier 
ein  auch  fiir  das H iittenw esen  sehr bedeutsam es Forschungs- 
geb iet yorliegt.

10. M eine A usfiihrungen w erden  auch  yo llstand ig  geniigen, 
zu  zeigen, m it wie geringer S orgfalt in  ih ren  A ngaben  u n d  m it 
wie geringer V e r tra u th e it m it d en  G rundlagen  der chem ischen 
T herm odynam ik  die H erre n  P rofessor D r. M aurer u n d  Bischof 
an  ihre  A ufgabe h e ran g e tre ten  sind, u n d  m it, w elcher Y oreiligkeit 
sie ohne experim entelle N achpriifung  ih r  absprechendes U rte il 
gefallt haben . Ih r  B erich t muB die L eser dieser Z eitsch rift irre- 
fiihren. A us diesem  G runde d a rf  m a n  sich  n ic h t w undern , w enn 
w ir das n ich t dulden , w enn w ir die beiden H erre n  n ich t a is R ich te r  
iiber unsere A rbeit anerkennen  u n d  das auch  an  dieser Stelle k la r  
aussprechen.

M u n s t e r ,  im  F e b ru a r  1928. R u d o lf Schenck.
* **

W ir sind  n ich t in  der Lage, H errn  G eheim rat P rofessor 
D r. S c h e n c k  in  unserer E n tgegnung  in  dem  T one zu folgen, in  
welchem  seine S tellungnahm e gegen unseren  B erich t abgefaB t ist. 
Zu den  einzelnen P u n k te n  erw idern  w ir folgendes;

1. D ie allgem einen B em erkungen von  H e rrn  Schenck konnen  
uns n ich t davon  iiberzeugen, daB w ir in  unserem  B erich t iiber 
sachliche K r itik  h inausgegangen w aren. W ir konnen  sagen, daB 
w ir, sow eit es u n s bere its friih e r m óglich w ar, die in  F ra g e  k o m 
m enden  A bhand lungen  im  O riginal d u rch g earb e ite t haben . Zum  
Beweis h ierzu  fiih ren  w ir an , daB die H erre n  S c h e n c k  u n d  
D i n g m a n n i n  A rbeit I I I ,  S. 120 yon  M a t s u b a r a  n u r 3 Y ersuchs- 
te m p e ra tu re n  angeben, w ahrend  das englische O riginal V ersuche 
yon  7 T em p era tu ren  e n th a lt . D iese Y ersuche h ab en  w ir in  der 
A bb. 7 au f S. 18 unseres B erich tes m it den  Schenckschen W erten  
zusam m en aufgetragen , u n d  w ir finden , daB w ir in  unserem  Aus- 
d ru ck  „eine S tellungnahm e zu d en  E rgebn issen  friiherer A rbeiten  
geben  Schenck u n d  D ingm ann  bedauerlicherw eise n ic h t“  noch  
sehr zu riickhaltend  gew esen sind . W as den  In h a lt  d e r S chenck
schen A rb e it IY , S. 254/60 b e tr iff t, so sind  die diesbeziiglichen 
E ro rte ru n g e n  au f S. 19 unseres B erich tes zu finden . E in  E in- 
gehen a u f S. 302/3 derselben  A rb e it e riib rig te  sich  fiir  uns, denn  
wie aus der bere its oben angegebenen A bb. 7 k la r  h erv o rg e h t, 
decken sich die friih e ren  M atsubaraschen  W erte  m it d en  sp a te ren

3) Z. anorg. Chem. 117 (1921) S. 249.
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von  Schenck, en tgegen  dessen  A ngaben, a u e h  b e i  T e m p e r a  

tU r  A u f  e in e !  w i e n  w ir in
daB es in  einem  ausziiglichen B erich t bei eine » neuen
sachen u n d  B etrach tu n g en , A nregungęn u nd  A nsatzen  
A rbeiten  fiir den B e ric h te rs ta tte r  vollig ausgeschlossen is t, auf

jede  E inzelheit e inzugehen1). T7rn rte ru n 2en. W as
2. W ir kom m en n u n  zu den  eigentlichen E ro rten in g

die Schenckschen V orhaltungen  uber das H e r r
so h aben  w ir auf S. 17 unseres B.erichtes a u s g e l^ ^  , K a r b i d s

S c h e n c k  e in e  A n n a u n b e s t i m m t h e i t  w ird ab er keines- 

wegs du reh  die F orm el CouC R e c h n u n g  getragen  wie dies H err 

Schenck .n g ib t ,  . .n d .c n  n u r 5 T  B  V « g l“ cb m it
k o n n te  . b o  d»m K » W  ■>» * » " *  K „ b i d  ist,
einem  der C hrom karbide gar i , u nn dann  im  Vergleich
m it y  =  i  gesetzt, bere its  bes tim m t und  kanni d a n n  im :
zu dem  E isenkarb id  F c 3C die F orm el Co3C iu h ren  
ursprtingliehen K u rv e n b la tt h a t te n  aus
H errn  Schenck angeschlossen haben  aber b  «  ^
dem  oben angegebenen G runde d i e j o n  u n s ^ e  ^  ^
ru n g  fiir  nó tig  e rach te t. O h  f i z i e n t e n  f i i r  C
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A bbildung 1. G raphlsche A usgleichung d o r lo g K p

s s a s s r s f ^ a « a =
M isuhkristallen .

z u  y  =  1 w a r e  
H e r r  S c h e n c k  
g a r  n i c h t  in  d ie  
L a g e  y e r s e t z t  
g e w e s e n ,  d ie  
B i ld u n g s  w a rm e  
s e in e s  K o b a l t -  
k a r b i d s  z u  b e -  
r e c h n e n .

3. U eber die 
S treuung  der K ar- 
b idw erte , iiber das 
g raphische Aus- 

gleichverf ah ren
n n d  iiber die GroB-
zahlforsohung au- 
Bern w ir uns wie 
fo lg t:

W ir h aben  die 
v a n  ’t  H offsehe 
G leichung so an- 
gew andt, wie sie 
iibliclierw eise im  
S ch rifttu m  bis 
je tz t  an gew and t 
w orden is t. D urch  
die A usfiihrungen 

v on  H errn  
Schenck, die sich 
zum  Teil bere its in  
se iner A rb e it I I I ,  
S. 118 finden , w ird 
der E ind ru ck  er- 
w eck t, ais ob  die- 
selben vóllig neu  
seien, und  doch 
h a n d e lt es sich bei 
d er u n b es tim m t 
in teg rie rten  v a n  
ais um  den  a lten’t  H offschen G leichung um  m ch ts  anderes 

B o d l a n d e r s c h e n  N aherun g sau sd ru ck  ):
Q p —  R T  l n  K p +  K o n st. -T  =  0.

------ *\ D an n  noch  eine R ic h tig s te llu n g : D er e rstg en an n te  B e 
r ic h te rs ta t te r  h a tte  w ahrend  seines A a c h e n e r  A u tea th a lte s  m  den  
Tahren 1919/21 G elegenheit, sich experim entell m it der * ra g e  z 
i  t „ W enn diese A n"elegenheit n ich t bis zu r V eroffentli-

“ n‘„T".di*" i* ”  >» * * * ó“ n' dr“rr T

M Vgl. H a b e r :  T herm odynam ik  techm scher G asreak tionen  
(M unchen u n d  B erlin : R . O ldenbourg 1905) S. 69 u . 72.

m ath em atisc h -an a ly tiseh en  E ro rte ru n g e n  der K u rv e n  1 2 b

d e r  A b b .  1 u n s e r e s  B e n c h t e s  f o l g e n  s o  a  h e n  N a h e .
A kom m en. W ir geben zu w enn dem B ^  ^ wie H err
r u n g s a u s d r u c k  Q  k o n s  W e r t e  v o ń  l o g  K p  e i n e  g e r a d e  L i n i e
S c h e n c k  d a s  t u ^ “ r c  a b e r  d i e  l i n k e  S e i t e  d e s  S c h e n c k s c h e n
legen konnen. W ird  f rQO-prt bei w eichem  der Ma i-
S c h a u b i l d e s  i n  e i n  a n  e r e s e i n g  ^  B e n  e n t s p r e c h e n d

w a h lt is t , so ergib . , • ^em  T em p eratu rab sch m tt
K urve 1 zeig t sich  w em gstens m  d e r n ^ ' ^  sich als
v o n  900 b i s  640 a i s  g e r a  d e m s e l b e n  S c h a u b i l d  h a b e n  w i r
k o n v e x  n a c h  u n t e n  e r g i b t  s t r i c h p u n k t i e r t  d i e
z u m  V e r g l e i c h  a u e h  b e i  d i e s e r  ^ u  ^  n i e m a n d  a lg

Schencksche G erade m i ein§® ansp rechen  w ird . W eiter

A" 1 ^ “ ^ n  d e , „ i .  denm och ten  w ir den  l^i der an d eren  in  em em

- 0 0 -  W  700 bis 9000 GroBzahł-

f o r s e h u n g  t r e i b e n  w o U te .  ^  L o g a r i t h m e n  i s t  a u s  d i e s e n

graphischen^usgleichkurYen^yollig ausgeschlossen.^Man m uB te

d e r  e r s t g e n a n n t e  G l e i c h g e w i c h t  a u s g e f u h r t

h a t .8 EDr  b r a T h t e  h i e r b e i  d i e  L o g a r i t h m e n  d u r c h  f o l g e n d e  G le i -  *  

chung zum  A usdruck :

log Kp =  Y  +  y  lo§ T +  zT +  sT2 +  q.

+  T ' S L T c h t l i c h  d e r  B e r e c h n u n g  d e r  B ild u n g s w a rm e  a u s  d e n

f o t i c k e n ^ ^ o n ^ ^ i ^ n t ó ^ ś e i i ^ ^ S ^ n ^ ^ e ^ w i r  k016' t t T l t  k ^ n e rle i
B erich t auf S 17 ausfiih rten . D iese B e h au p tu n g  e n th a lt  kem erlei 

d u n k l e  T h 'e o r ie “ , sondern  is t k la r  und  d eu tlich  ausgesprochen. 
D er v o n  H e rm  S chenck an gefiih rte  G rund  gegen diese Berech- 

n u n g sa rt,

der K oh lensto ffgehalt der M ischkristaU e se lb st is t. W ir e rh a lten  so 
e in e n B e tra g  v on  insgesam t 2,5 k ca l, u n d  d ieser B e trag  is t  n u r  um  
0 8 kcal groBer ais die A bw eichung d er W erte , w elche einerseits 
v’on R u f f  u n d  G e r s t e n ,  anderse its  von  B r o d i e ,  J e n n i n g s  u

H a y W e n n llH e r r  S r ti tn c k ' d i e s e  u n s e r e  A uffassung vollstandig  
a b l e h n t ,  s o  i s t  e s  n i c h t  e r s i c h t l i c h ,  w e s h a l b  e r  u n s e r e n  B e r e c h -  
n u n g e n  o b e r h a l b  d e r  P e r l i t l i n i e  n a c h g e h t  d e n n  i n  d e m  F a l l e  
d e r  A b l e h n u n g  h a t t e n  d i e s e  B e r e c h n u n g e n  v o l l i g  
l a n e l o s  f u r  i h n  s e i n  m u s s e n .

5 M it unseren  B erechnungen  w o llten  w ir n u r  belege , 
ohne A nalyse des B odenkorpers u b er ein G leichgew ieht bestim m te 
A ussagen n ich t g em ach t w erden konnen . W ir m ussen h .e r noch- 
m als zu ruekkom m en au f eine d er e rs ten  A rb e iten  von  Schenck, 
u n d  zw ar zusam m en m it S e m i l l e r  u n d  F a l c k e .  Auf • 
unseres B erieh tes gaben  w ir an , daB zw ischen 6o0 u n d  700 
W e rt von  +  8940 cal b e rech n e t w urde. H e rr  Schenck  is t  uns in 
se iner E n tg eg n u n g  die A n tw o rt schu ld ig  geb lieben , au s welchen

fl) Z. anorg . Chem . 108 (1919) S. 293/5.
7) W ie bere its H err  Schenck a n g ib t, s te h t  in  u nserem  Bericht 

au f Seite 16, rech te  S palte , 2 b  a n s ta t t  2, w as w ir h ie rd u rch  gleich- 
falls berich tigen .

8) F erru m  10 (1912) S. 14 u . 17. _  ,
•) Zu beriicksich tigen  w are hierbei iib rigens, d a  13 bei Fest-

ste llung  d er B ildungsw arm e des E isen k a rb id s  n ie h t a-E isen , 
sondern  doch w ohl 8-E isen zu r Y erb ren n u n g  gelang t.
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Griinden seinerzeit diese Z ahl e rh a lten  w urde. Diese A n tw ort 
gaben nun aber bereits 1926 M a x w e l l  und  H a y e s 10), indem  
sie sagen: „D ie E rfahrungen  der vorliegenden A rbeit (Schenck, 
Semiller und Falcke) zeigen, daB es auB erordentlich  schw ierig 
ist, die festen Phasen zu bestim m en, die Schenck ais vorhanden  
annimmt. Die A nnahm e von festen  P hasen , die n ic h t ex istieren  
ist wahrscheinlich der G rund seines I rr tu m s ."

Jeder, der die klassische A rbeit von T e r r e s  u n d  P o n -  
g ra c z 11) aus dem Ja h re  1919 k en n t, w ird sich gleichfalls unserer 
Auffassung u b e r  d ie  N o t w e n d i g k e i t ,  d e n  B o d e n k o r p e r  
zu u n t e r s u c h e n ,  unbed in g t anschlieBen.

6. In  unserem B erich t 
haben wir auf S. 17 darau f 
hingewiesen, daB sowohl 
J o h a n s s o n  und v. S e th  
ais auch T a k a h a s i  nach 
der Gleichgewiehtseinstel- 
lang den Bodenkorper au f 
seine Zusam m ensetzung 
untersuchten. W ir fiihr- 
ten dann aus, daB der 
Einwurf von Schenck, die 
von den e rstgenann ten  
Verfassern benutzten  P ro 
ben enthielten „v ielfach  
einige P rozen t“ M angan, 
in keiner Weise berech tig t 
war. Dies w ar lediglich 
eine R ichtigstellung. In  
seiner Entgegnung jedoch  
stellt H err Schenck die 
Angelegenheit so hin, daB 
man den E ind ruck  ge- 
winnen muB, w ir h a tte n  
in unserem B erich t m it 
den Gleichgewichtswerten 
yon Johansson u nd  v.
Seth seine M ethan-W as- 
serstoff-Gleichgewichte in 
Zweifel ziehen wollen.
Nichtsdestoweniger sind 
wir aber gerne bereit,
Herm Schenck in  seiner 
Darstellung der A rbeit 
dieser beiden Forscher 
zu folgen. Johansson  
und y. Seth  lieBen au f 
Proben, dereń K ohlen
stoffgehalt yorher be- 
stimmt war, stróm ende 
Gasgemische, bestehend 
aus Kohlendioxyd, K oh- 
lenoxyd und S tickstoff, 
wirken, wobei der P artia Jd ru ck  yon  K ohlend ioxyd  u n d  K ohlen- 
oxyd bei wechselnden G ehalten  der beiden Gase s te ts  0 ,4 a t  betrug . 
Wahrend der Z eitdauer eines jeden  V ersuches w urde das Mischungs- 
verhaltnis yon K ohlendioxyd zu K oh lenoxyd  k o n s ta n t gehalten , 
desgieichen die T em peratu r. D ie so behandelten  P roben  w urden 
teils aufgekohlt, teils en tk o h lt. In  einem  S chaubild , bei dem  auf 
der x-Acbse die K ohlensto ffgehalte  u n d  auf d er y-A chse die 
Kohlendioxydgehalte au fgetragen  sind , konnen  a lsdann  die 
ursprunglichen K ohlensto ffgehalte  d er P roben  bis zu ih re r E nd- 
einstellung bei dem betreffenden  V ersuch au fgetragen  w erden. 
Dies haben wir nach Jo h an sso n  und  v. S e th  in  A bb. 2 ausgefiih rt. 

s ist nun k lar, daB die K oh lung  von d er e inen  Seite und  die 
ntkohlung yon d er anderen  Seite  eine K u rv e  einengen. J e  

groBer aber die A nzahl der V ersuche is t, desto  genau er k an n  diese 
Kurye festgelegt w erden.

Johansson und y. S eth  h aben  m it 15 yersch iedenen  P roben  
mit K ohlenstoffgehalten yon 0,02 bis 2,32 % 42 V ersuche bei 

ausgefiihrt, w ahrend die Z ah len tafe l von H errn  Schenck sich 
nur auf die Versuche von 9 P ro b e n  bezieh t, dereń  E ndkohlensto ff- 
ge alte er in seinem S chaubild  C in d er W eise y erb in d e t, w ie es 
auc unsere Abb. 2 durch  die s tr ic h p u n k tie r te n  L inien zeig t, aber 
m emer A rt, iiber w elehe w ir uns jed e r  K ritik  e n th a lte n  m ussen.
,  , O rd inatenpunk te  jen e r  K u rv en  bei C =  0 % b enu tzen
o ansson und v. S eth , um  die in  d er A bb. 11 unseres B erich tes 

wie ergegebene K urye  zu zeichnen, die in diesem  S cbaubilde den 
sogenannten O xoferrit vom  O x o au sten it t r e n n t. D ie O rd in a ten  

e r nnteren Horizon ta len  jen e r K u ry en  geben zusam m en m it d e r

“ > J- Am. Chem. Soc. 48 (1926) S. 584.
) Z. E lektrochem . 25 (1919) S. 386/407.

IX .

T em p era tu r  die von u n s in  A bb. 11 gleichfalls eingetragene 
T rennungskurye  zw ischen dem  sogenann ten  O xoau sten it u n d  dem  
Z em en tit.

In d em  w ir in  A bb. 11 auch  noch die E rgebnisse von  T a k a 
h a s i  e in trugen , h a b e n  w ir  u n s e r e n  y o l l i g  o b j e k t i y e n  
S t a n d p u n k t  b e w a h r t ,  u n d  d ie  h i e r a n  a n g e s c h l o s s e n e  
F e s t s t e l l u n g  h a t  s a c h l i c h e  K r i t i k  n i c h t  i i b e r s c h r i t t e n .

7. H err  Schenck h a lt  uns w eiter yor, daB bei der E rw ah n u n g  
der A rbeiten  der beiden schw edischen F orscher sowie d er von 
T akahasi es uns o ffenbar en tgangen  sei, daB die fiir das Gleich- 
gewiehb 2b12) giiltige K u ry e  im  G egensatz zu seinen eigenen

E rgebnissen  d o r t bei 800° die K u rv e  des re inen  K ohlenstoff- 
g leichgew ichtes l ls ) schneidet. W ir fiih ren  h ierzu  an , daB w ir 
au f S. 21 unseres B erich tes diese T a tsach e  n ic h t u n erw ah n t 
gelassen haben , u n d  h aben  sogar des w eiteren  d a rau f hingew iesen, 
daB sich die K urve  yon M a t s u b a r a  ahn lich  y e rh a lt. W ir konnen  
es n u r  h ier n ich t y erstehen , w arum  H e rr  Schenck fiir  d ie Lage 
der K u ry e  2b gegenuber K u ry e  1 das reine E isen-K ohlensto ff- 
S chaubild  zu r Bestat-igung h eranzieh t, w ah ren d  e r  doch die Tief- 
lage des yon uns m it A bezeichneten  P u n k tes  in  A bb. 11 unseres 
B e iich tes  d u rch  eine von  S auersto ff bew irk te  ,,D epression  des 
P e r litp u n k te s“  e rk la rt , wie aus se iner A rb e it IV , S. 278, her- 
yo rgeh t.

In  A bb. 8 unseres B erich tes g aben  w ir das yon  S chenck 
au fgeste llte  E isen-S auersto ff-S chaubild  w ieder. A us diesem  g e h t 
hervo r, daB sich nach Schenck im  festen  Z ustan d e  die Sauersto ff- 
loslichkeit im  E isen m it der T em p era tu r  e rh ó h t. H ie rau s fo lg t, 
daB, w e n n  f u r  d e n  P u n k t  A  d a s  E i s e n - K o h l e n s t o f  f - 
S c h a u b i l d  n i c h t  g i l t ,  e b e n  w e g e n  d e s  S a u e r s t o f f s ,  
m a n  e s  d o c h  s c h w e r l i c h  b e i  w e i t  g r ó B e r e m  S a u e r -  
s t o f f y o r h a n d e n s e i n  f i i r  n o c h  h o h e r e  T e m p e r a t u r e n  
h e r a n z i e h e n  k a n n 14).

G leichgew icht 2b =  K u ry en , die in  A bb. 11 unseres B e
rich tes  d as G ebiet des sogen an n ten  O xoausten its vom  Z em en tit
tren n en .

13) G leichgew icht 1 =  K u ry e  n ach  J e l l i n e k  u n d  D i e t h e l m  
in  A bb. 11 unseres B erichtes.

14) Diese S te llungnahm e g ilt au ch  gegenuber dem  R a p a tz -  
schen B erich t iiber die A rb e it d e r beiden  schw edischen F o rsch er 
in  S t. u . E . 47 (1927) S. 277, linkę S palte .
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48. Ja h rg . N r. 9.

E in  E ingeben  . 1  t a .  v .n  H . ,m  
S. 180/3, e rb rte r te n  F ali e ru b rig t sich, a  B odenko rper hand e lt. 
G leichgew ichte m it s a u e r s t o f f f  Schenck

8 . 'l »  seinen w eiteren  Ą n . l " U ,  V ,,-  
d ie in  unserem  B e n c h t auf S. 17 e n tk ra ften  m it dem
suche von  E w ig  d u rch  ;solche von  R u e r M * ^ h i t z e n  auf 1112° 
H inw eis daB zerfa lle n w a re n “ . Diese V ersuche
e rs t  zu  6 % ,  auf 1132 zu  / 0, d a B  n ach  fiinfstiindigemkónnen  die v o n T a m m a n n  u n d  E w ig  ) , ^

E rh itz e n  auf 500° das K arb jd  j o lb t a n d ig  m
g esp a lten  is t , keineswegs e n tk r a f te n d e n n  die v  ^
angegebene l a n g e r e  E rh i z“ n 8® auffallend erscheinen, daB
n u r  10 m in . E s  muB auB erorden thch  auHaUend e ^  ^

H e rr  Schenck die w eitere em e ,, g ej^e sag t d ieser: „E s  
p a ra te  iibersehen h a t  denn au  besonders groBer

"  b - .  ™

se inem  V ersuchsergebm s ^ ^ ^ ^ y e r s u c h e  den  SchluB, 
H err  Schenck z ieh t aus dem  re inen  E isenkarb ids

daB die Zerfallsgeschw indigkei ,, abzunehm en  scheine,
dem nach  bei sinkender T e m p e r ^  schnel1 a te a n e  n i c h t s
e m e  S c h lu B f o lg e r u n g  d ie  n a c h  o b  g ^ .  q

B e r i o h t ^ e  a u B e r  t e n  A n s ic h t  a b -  

ZU^ CkZum  S c h l u B . ^  — ^  1— ęn w e i^ H e r r

Stoffe sowie von  der Lage uQS auf g ^  links oben,
w ird  der E in d ru ck  erwec , B em erkungen  iiber seine jetzigen  
unseres B erichtes gem acW tenB̂ \ o J verhaltn isse im  Hoch- 
A uffassungen hm sich tlich  der _  chen Aus diesem  G runde 
ofen en tsp rach en  n ich t de fd g en d es  w órtlich  an :
fu h ren  w ir a u s  sem er A rbeit I I I ,  S- 1 ^ »  c h o f e „ ,  d e m  w ir  

„ U n d  e n d l i c h  i s t  « « ;  d a ® ^  “  z u f u h r e n ,  in  d e n  
E r z e  u n d  m a n n i g f a l t i „ e  Z B lg d ie  d e n  O x y d a -

;  s p i e l t e . 1*116 Z U '

u n s e r e n  A n g a b e n  i r r e S . , ^ g c h e n  A rbeiten  angem aB tniem als das R ic h te r a m t u b er die S chencfechen  ^  { re i

u n d  verlangen U“ S5 n n e n  ob wŁr n u n  die G rundlagen

der*1 chem ischen T h erm o d y n am ik ' besitzen  oder n ich t.

F r e i b e r g  (Sa.), ™  F eb ru a r 1928’ . w
Ed. Maurer u n d  W .

ZZ- Uf , u  hervor, daB diese drei D iagram m e 
(1922) M ai, S. 985, g eh t y on  weite ren  auch  im  eng-
die einzigen v°U stand igMi , , Die B erich te rs ta tte r
lischen O riginal ^ en^  a n z u g e b e n ,  d a B  zwei T eildiagram m e
h a l te n  e s  a b e r  n ic h t fu r  no  g, g v e rm iBten Versuchs-
von 740 u n d  860°, ^ ^ A b h a n d l u n g  IV , S. 302, im
te m p e ra tu re n  gchoren  hóheren  K .ohlenoxydgehalten und
H inb lick  auf die ^ ^ ^ . ^ j ^ ^ d e n k ó r p e r s  e rm itte lten  W erte  
k le ineren  Sauersto f ge aren  besprochen  w orden sind.
do rt, wo sie zu  ^ ^ ^ t o l u n g  v on  Y ersuchen friiherer 

D ie G runde fiu^ die pianm aBige D urcharbeitung
B e a rb e ite r  d i e s e s  G e b ie te s u n ^  ^  .P  A bhandlung  m >  S. 120

i r r i £ . “  “ »•” * “  " 8*r
dringend  notw endig  w elche auBer m ir die physi-

Ic h  g laube, k em  „rriao h e n  V organge bearbeiten , wird
kalische Chemie der geine y erd ien ste  d ad u reh  schm alere,
den  E in d ru ck  h aben , ftffenti ich te n  M ethoden  in  noch voll-
daB ich  die v on  ihm  b en u tze u n d  in  einigen P unk ten

k ° ^  w T eU elch T zu  e tw as anderer M einung gelange ais er. 
sachlich M a t  s u b  a r  a  zur Bestim m ung

Die A b b a u - I s o th e r m e n  L ó s u n g s p h a s e n  bei d e r  R eduk-
der G r e n z z u s a m m e n s e t z u  g  , t  ie i e n  s e i t  etw a z e h n

tio n  des E isens ais ^ T ^ ^ J J ^ f f l c h e n  Chemie eine 
Ja h re n  in  der M ethode v on  H i i t t i g
w ichtige R olle. I n  d u rchgeb ildet w orden ; sie g ilt heute
u n d r o n W .  B i l t z  sehr fem  ® ( , in g u t. A uch E a s t -
in  der Chemie ais ^ ^ f ^ ^  R e d u k ti^ i  des E isenoxyds

d m c h  ̂ W asserstoff6^ u  ^ g ^ e r w t ^ d t ^ l ^ s e t z u n g e n

_

n ic h t m  m eine b ild liche . , Łne weiteres ersehen,
h ,b e . ^  S Ł h t u n g e n  zu b .n n U .n ,
daB es m ir d a rau f a n k a  , ^ e n t e U e n  B edingungen im
welche u n te r  v e r g l  . j  t dresem  Sinne habe  ich
gleichen L ab o ra to riu m  e rh a lte n  sind . I n  w i r
die e igen en  E rgeb n isse  zu m  ®sa“ anzen  u n d  es w ird  spater die 

S e ^ e n h e t  »  n o c T w e lte re n  Y e r g l e i c h u ^  iib er d ie  Zahl der 

sch on  je tz t  a n g este llten  h in au s,

b e z U ^ h ^ e f ^ a l t Z b r d s ^  ^  ^  

h ab en  . b - . e n ,  i , .

s ; - “ •'i- “  kT
, „ h  ein  oeh te r o t a i  n n e e b t.r  B ro eh  »  F lit  C o.C , »  s  '

D e , E n tgegnung  d er H ,„ ę n  M . » 'e . J . n d  B i . e h

S c h e n o k  u n d  D in g m a n n  u  ^ ^ j j a l t e n d  gewesen sin d “ .
sie in  ihrem  A usdruck un(j verlan ge ihre  A ufgabe,
Ic h  bedau re  diese Z uru ck h a ltu n g  TTntprlassunaen w ir uns
d am it die W elt e rfa h rt, we c ^  A usfiihrungen schuldig 
tro tz  u nse rer e ingehenden .g esch^h tlichen  A usm  ^ g ^  ^  ^

g0“ ach1; h a b “ I  g  !2 0  “ y o n  sieben im  englischen O riginal der 
A bhandlung  III, S. U ! , „ efiihrt en  V ersuchstem peratu ren
M a ts u b a r a s c h e n  A rbeit ® O nellenangaben zu ersehen
n u r d re i erw ahnen. W ie aus u ns Z eit hrift fu  a norganische
ist, h ab en  w ir d ie  deu tsche, in  der Z e j t o e . b e nu tzt ,  
u n d  allgem eine Chemie ^ “ ^ h  u m  d ie sp e z l l le  F rag e  
A n d er bem angelten  S telle G leichgew ichten beteilig ten
n ach  der B eschaffenheit t o  a a  b ean tw o rten den
B odenkorperphasen  " ndA, u “ iddi1a6£r^ e M atsu b aras bei 863°,

M W  Ft uar- r  i 2"  : T z

fiir CosCy n  = —  sein. D ie B erechnung  der Bildungswarme fiir die

K arb id m en g e , in d e , » . t f i i  
w ird  d a d u re h  n ic h t b e ru h rt V on C°SC, t o > haDen
e rs ta t te r  w ohl eingesehen is t  Verwah-
R ede, u n d  gerade gegen diese B e h au p tu n g  h a tte

rung  eingelegt. K la ru n g  der Lage
7 w W enn  iem an d  aus m einen, zu

ta r  bezeichnet u n d  stehe  n ich t an , ausd ru ck
es sich um  ganz a lte  G edankengange h an d e lt, w as aiicn  e
in  das chem ische S ch rifttu m  des le tz te n  Ja h rz e h n te s  zeigt.

e ingehenden  S te ll ,m g n .b ™  » t e A r t J t  
m a n  u n d  E v a n s  (A bhandlung  I I I ,  S. 118), w e cne , ihreg 
e rs ta t te r  in  diesem  Z usam m enhange an fu h re n  (N .
Y orw urfs in  P u n k t 1), k a n n  m an  die a l l g e m e i n e  V e rtra u th e it  t o  
C hem iker m it der A usnu tzung  d er R eak tionsisocho  
K r itik  chem ischer Z usam m enhange herauslesen . R „rich.t-

W ich tiger a is d ieser su b je k tiv e  E in d ru c k  benen
e rs ta t te r  is t  die A useinanderse tzung  m it dem  in  A bb. 1 g g 
S chaubild  in  dem  d ie H erre n  n u n  fu r  K u rv e  1 tr o tz  d er S treuung  
ih re r  W arm etó n u n g en  eine G erade d u rch  (lie lkK»h a ch tu n g sp u n  
legen kónnen . F iir  die B eu rte ilu n g  v o n  2b muB ' ,
Stiick  2 u n te rh a lb  695°, welches fiir das A uge des B e trach te rs  d

^ r ^ m e r k u n g  bei der K o rre k tu r : In zw ischen  is t die en g - 
lische O rig inalarbeit eingesehen w orden ; in  ih r  s in d  ta tsa ch lic h  
n u r d r e i  vo llstand ige A bbau d iag ram m e e n th a lte n .
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Ein druck der K riim m ung v e rs ta rk t, u nberiicksich tig t bleiben. D ie 
konrese K urve deck t sich m it der von m ir gezeichneten  G eraden 
nicht, weil sie allen Y ersuchsw erten  das gleiche G ew icht zulegt. 
Der Beobachter allein  k a n n  en tscheiden , ob  gew issen G ruppen  
von Yersuchsergebnissen ein  h óherer W ahrschein lichke itsw ert zu- 
zuerkennen is t ais den  anderen . E s is t  e in  bei physikalischen  
Messungen gebrauchliches, berech tig tes u n d  einw andfreies Y er
fahren, besonders zuverlassigen M essungen ein  hóheres, etw a 
doppeltes oder dreifaches G ew icht zuzuerkennen  ais w ahrschein- 
lich m it kleinen F eh lern  b eh afte ten . A is d er G renze 2b am  besten  
genahert haben w ir die Y ersuche b e tra c h te t, bei denen  fertiger 
Zementit m it m ethanreichem  Gas zu r R e ak tio n  g eb rach t w urde. 
Diese geben durchw eg hóhere M eth an k o n zen tra tio n en  in  der 
Euhelage ais solche m it w asserstoffreicheren  Gem ischen, m it, 
denen m an leicht in  das M ischkristallgebiet abg le iten  k ann . D aher 
haben wir diesen hóheren  W erten  e in  hóheres G ew icht zugelegt 
und unsere Grenze n ah e r an  die h óchsten  P u n k te  herangelegt. 
Uebrigens b rau ch t 2b keine strenge G erade zu sein, d a  w ir es 
bei der einen Phase m it festen  L osungen veranderlicher K onzen- 
tration und veranderlicher spezifischer W arm e zu  tu n  haben . Die 
Yerhaltnisse Uegen anders ais in  2 u n te rh a lb  695° u n d  anders 
ais bei 1.

Zu 4. Ohne auf die M aurersche T heorie, w elche auch  du rch  
seine neuesten A usfuhrungen n ic h t d eu tlicher gew orden is t, ein- 
zugehen, m óchte ich  n u r seine F ra g e  n ach  m einem  In te resse  fiir 
seine B erechnungen bean tw o rten . O ffenbar w ar er doch der 
Meinung, aus der „ S tre u u n g 11 d er W arm etó n u n g  auf eine U n- 
sicherheit unserer V ersuchsergebnisse Schlusse ziehen zu  konnen. 
Mein Interesse b es tan d  also a n  der A bw ehr des Angriffes au f das 
Yertrauen, welches unsere V ersuche beanspruchen . N achdem  
sich diese ais w irksam  erw iesen h a t, i s t  die A ngelegenheit fiir 
mich erledigt.

Zu 5. A uch auf die F ra g e  n ach  dem  Fehlsch lagen  unseres
22 Jah re  zuriickliegenden Y ersuches, aus G leichgew ichtsw erten 
die W arm etónung der Z em en titb ildung  aus d en  E lem en ten  zu 
berechnen, will ich  A n tw o rt geben. U nserer B erechnung h a tte n  
wir zwei W erte zugrundegelegt, welche w ir ais m etas tab ile  uni- 
yariante Gleichgewichte zw ischen den  P h asen  Z em en tit, E isen- 
oxydul, K ohlenstoff u n d  der au s einem  K ohlenoxyd-K ohlendioxyd- 
Gemisch bestehenden G asatm osphare  ansahen . D ie Beobach- 
tungswerte der G leichgew ichtseinstellungen w aren 

650°, 85 m m  D ruck , 85 %  CO 
700°, 305 m m  D ruck , 87 %  CO.

W ir wissen heu te , u m  welche G leichgew ichte es sich h an d e lt. 
Das erste is t ein  tr iv a ria n te s  der O xoausten itphase  m it der A tm o- 
sphare, das zw eite e in  b iv a rian te s  zw ischen Z em en tit, 0 x o - 
austenit und  Gas. E s k a n n  das aus d en  G leichgew ichtsisotherm en 
fiir 650 und 750° unserer A bhand lung  IY , S. 283 u n d  284, ent- 
nommen werden. E s  bestehen  also die v o r 22 J a h re n  angenom - 
menen Y oraussetzungen f iir  die D u rch fu h rb a rk e it d e r R echnung  
nicht zu R echt.

Das Problem  w urde d am als von allen  ein facher angesehen, 
ais es sich uns heu te, n achdem  m ir d u rch  A rb e it u n d  H artnack ig - 
keit seine vóllige K laru n g  gelungen is t, d a rb ie te t. D ie dam ahge 
Lage nochmals zu schildern, is t zw ecklos; m eine geschichtlichen 
Entwicklungen in  A bhand lung  IV  e n th a lte n  das N otw endige.

Die B e trach tu n g  d er zu r B erechnung  verw endeten  Gleich- 
gewichtswerte ais u n iv a rian te  m it, den  angegebenen P h asen  w ar 
damals die nachstliegende u n d  w ohl einzig m ógliche; m an  w iirde 
jeden, der m it M ischkristallen, welche g leichzeitig  K arb id  u nd  
0xyd en thalten  und  u n te rh a lb  700° bestand ig  sind, operiert h a tte , 
einfach verlacht haben . A uch  h eu te  g ib t es ja  noch zahlreiche 
Eisenhuttenleute, welche v o n  einer groBeren Sauerstoffkonzen- 
tration im F e rrit oder g ar im  A u s te n it n ich ts  w issen wollen.

Das wollen sich die beiden  B e ric h te rs ta tte r , die offensichtlich 
nut vieler L iebe m eine a lte ren  U n te rsu ch u n g en  au f W iderspriiche 
nut meinen heutigen A euB erungen hin durchgesehen haben , ein- 
mal klar m achen. W er von  h óherer W arte  aus w issenschaftliche 
Erkenntnisentw icklungen verfo lg t, w ird  es ais e inen der n ich t 
seltenen Falle von hem m enden  Z ufalligkeiten  ansehen, w enn ein 
theoretisches E rgebnis m it einem  u n rich tig en  experim entellen  
gerade iibereinstim m t.

Die B e rich te rs ta tte r  w eisen im m er w ieder au f die U otw endig- 
keit der B odenkórperun tersuchungen  h in . A uch w ir w urden  uns 
gefreut haben, w enn w ir M ethoden  zu r einw andfreien  U n ter- 
suchung der B odenphasen  h a t te n  b en u tzen  konnen . W er an  
nnseren Yersuchen m itg ea rb e ite t h a t, w ird  ohne w eiteres zugeben, 
daB eine oftm alige U n te rb re ch u n g  der M essungsreihen du rch  

ntnahme von B o denkórperp roben  dereń  D urch fu h ru n g  im  
auBersten MaBe erschw ert, j a  p ra k tisc h  vóllig unm oglieh  gem ach t 
naben wurde. U nd  w as die U n te rsu ch u n g  d er festen  P u lv e r 

rifft. so ubersch a tz t m an  d ie M óglichkeiten u n d  das bei

P u lv e m  E rre ich b are  w esenthch. E s k om m t ja  n ich t alle in  auf 
analy tische  F estste llungen  a n ; das W esentliche is t  die B estim 
m ung der P h a s e n ,  welche bei der B e o b ach tu n g stem p era tu r 
u n te r  einer b es tim m ten  G asatm osphare  b es tand ig  sind. H a t  m an  
Blech- oder D rah tstu ck ch en , w elche m an  abschrecken  u n d  
m etallograph isch  u n te rsu ch en  kan n , m ag die Sache noch  gehen. 
D iese sind  aber f iir  die chem ischen M essungen infolge d er un- 
g iinstigen  R eak tionsbed ingungen  n ich t b rau ch b ar. Y ielleicht 
g ib t je tz t  die U n te rsu ch u n g  d er P u lv er m it H ilfe d er R ón tgen - 
strah len , die A ufnahm e v on  D ebye-Scherrer-D iagram m en, u n te r  
b es tim m ten  B edingungen b rau ch b are  E rgebnisse fiir d ie  Yer- 
folgung der B odenkórperanderungen  u n te r  G asen bei hóheren  
T em peratu ren . D as is t ab e r  eine neuzeitliche E rru n g en sch aft, u n d  
die A rbeitsverfahren , nm  w elche w ir u rn  bem iihen, bediirfen  
auch  noch der w eiteren  A usbildung u n d  A npassung an  die Yer- 
suchsverhaltn isse. M an w ird  u n s vem iinftigerw eise keinen  Yor- 
w urf d araus m achen  wollen, daB w ir sie v o r 22 Ja h re n , ja  selbst 
vo r 10 Ja h re n  n ich t b e n u tz t haben .

D ie analy tische  U n tersuchung  der ab gek iih lten  P u lv e r ver- 
m ag iiber die A rt der P hasen , welche bei hohen  T em p era tu ren  
Yorlagen. iib e rh au p t n ich ts auszusagen, denn  w ahrend  des Ab- 
kiihlungsvorganges an d ern  sich d ie P h asen  m eistens. I n  dem  
Falle , von dem  w ir ausgingen, w urden  w ir d u rch  die A nalyse 
aufler E isenm etall K a rb id , E isenoxydoxydu l u n d  w ahrschein lich  
e lem en taren  K ohlensto ff gefunden  haben , d. h . gerade  die P hasen , 
dereń  drei le tz te  w ir bei unseren  B erechnungen  ais be te ilig t vor- 
au sse tz ten . D ie A uf k la ru n g  d er V erhaltn isse h a t  allein  die 
B estim m ung der P hasengrenzen  du rch  die U n te rsu ch u n g  der 
G asgleichgew ichte g e b ra c h t; das m ussen w ir im m er w ieder k ra ftig  
b e to n en  gegenuber den  B estrebungen , dereń  B rau ch b a rk e it in  den  
A ugen der E isen h u tten leu te  herabzusetzen .

Z u  6. E he ich  auf die B ean stan d u n g en  zu  diesem  P u n k te  
eingehe, muB ich  die O rig inalarbeit von  J o h a n s s o n  u n d  v. S e t h  
d arau fh in  nachprufen , ob uns bei d er A uffassung d er K u rv en  
bzw. der Z usam m enhange zw ischen d en  Z ah lenw erten  fu r  die 
A bhangigkeit der K ohlensto ffgehalte  d er E isen p rap a ra te  u nd  
den  K ohlenoxyd-K ohlend ioxyd-V erhaltn issen  ein  I r r tu m  u n te r  - 
laufen  ist. D a die Y eróffentlichungen des I ro n  a n d  S teel I n s t i tu te  
in  M unster n ich t zu  h ab en  sind , h a tte  ich  m ir ausw arts  einen A us
zug aus d er A rbeit herste llen  lassen. F alls dabei e in  I r r tu m  vor- 
gekom m en sein sollte, w iirde ich  se lb stverstand lich  m eine A uf
fassung  iiber die A rbeit der schw edischen F orscher b erich tig en 18).

Zu 7. V on g rundsatz licher B e deu tung  is t die E ró rte ru n g  n ach  
der F rage , ob die K u rv e  2b fiir  das S ystem  K arb id -O x o au sten it 
u n te r  e iner K oh lenoxyd-K ohlend ioxyd-A tm osphare bei 1 a t  die 
K u rv e  1 schneidet. P h asen theo re tische  G riinde w iirden  einem  sol
chen  S ch n itt bei dem  System  E isen-K ohlensto ff-S auersto ff n ich t 
en tgegenstehen, w enn du rch  die k a r b id r e ic h e  O x oausten itphase  
r e i c h l i c h e  M engen von Sauersto ff bzw. E isenoxydoxydu l bei 
hóheren  T em p era tu ren  aufgenom m en w erden  k o n n ten .

I n  einer A rbeit, welche dem nachst in  d er Z eitsch rift fiir  
anorganische u n d  allgem eine Chemie erscheinen w ird, h ab e  ich  
die F ra g e  der V erteilung  von  K a rb id  u n d  Sauersto ff im  Oxo- 
a u s ten it u n d  O xoferrit, sow eit sie sich aus Gasgleichgew ichts- 
w erten  ersehen laB t, e ró rte r t. E s laB t sich zeigen, daB bei T em 
p e ra tu re n  oberhalb  725° hohe K arb id k o n zen tra tio n e n  n ich t m it  
hóheren  S auersto ffkonzen tra tionen  v ere in b ar sind, w as ja  auch  
ohne w eiteres e in leuch te t. Info lgedessen  gelten  fu r  die karb id - 
r e ic -h e n  O xoausten ite , w elche m it karb id re ich en  sauersto ff - 
freien  A u sten iten  iden tisch  sind, die Y erhaltn isse des re inen  E isen- 
K ohlenstoff-Schaubildes, d. h. d e r S c h n ittp u n k t is t  ausge- 
schlossen. B eo b ach te t m an  eine A blenkung  d er K u rv e  2b  n ach  1 
h eriiber u n d  schlieBlichen U ebergang in  1, so is t dieser n u r  schein- 
b a r  u n d  du rch  den  Z erfall des Z em en tits  in  K ohlensto ff u n d  m it 
diesem  im  G leichgew icht befindlichen A u sten it bed ing t. D ie 
w ahre 2 b -K urve  eines b estand igen  Z em en tits  w iirde s te ts  auBer- 
ha lb  der K u rv e  1 verlaufen . Die hóheren  S auersto ffkonzen
tra tio n e n  der O xoausten ite  sind  in  d er Jsachbarschaft d e r Oxo- 
ferrit- u n d  der W iistitp h ase  zu  suchen.

Zu 8. U nser n ach  dem  V erfah ren  v on  M a u r e r  u n d  H a r t 
m a n n  aus kórn igem  P e r lit  he rg este llte r Z em en tit h a t  sich  bis 
800° u n te r  zem entierenden  A tm o sp h a ren  r e la t i r  bes tan d ig  u n d  
b rau ch b a r erwiesen. D iese T a tsach e  is t  ex p erim en te ll nachpriif- 
b a r  u n d  k a n n  n ich t b e s tr it te n  w erden. U eber 800° h ab en  w ir 
seinen Z erfall in  K ohlensto ff u n d  A u s te n it b eo b ach te t u n d  infolge
dessen die M essungen an  2b bei u ngefah r 825° abgebrochen .

N u r die einem  allgem einen G esetz en tsp rechende u n d  des- 
h a lb  u n b es tre itb a re  T a tsach e  m óch te  ich  H e rm  M aurer gegenuber 
b e to n en : D ie B e stan d ig k e it eines bei hohen  T em p era tu ren  n u r 
wenig z u r Z ersetzung  neigenden  P ra p a ra te s  von  Z em en tit n im m t

l ’ ) Ygl. die diesbeziigliche A nm erkune auf S. 271.
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u n te r  a llen  U m sta n d e n  m it  s in k e n d e r T e m p e ra tu r  zu. D as is t  
e ine  S e lb s tv e rs ta n d lic h k e it.

H ic rm it  schlieBe ich  m eine A bw eh reró rte ru n g en  au f die 
M a u rer-B ischo fschen  A ngriffe  u n d  gedenke n ic h t au f sie zuriick- 
zuk o m m en .

M u n s t e r ,  im  F e b ru a r  1928. R u d o lf Schenck.
* **

U nsere S te llu n g n ah m e gegeniiber H errn  G eheim rat P rofessor 
D r. S c h e n c k  sahen  w ir m it u nseren  e rs ten  E ró rte ru n g e n  ais 
e r led ig t an . Zu seinem  je tz ig en  SchluB w ort b rauchen  wir keinerlei 
S te llu n g  m eh r zu nehm en. D a es uns ab e r n ich t gelegen sein 
k a n n , daB unsere  eigenen  A usfiihrungen irgendw ie verw ischt 
w erden , m ach en  w ir noch  d ie fo lgenden kurzeń  B em erkungen:

1. W ir s te llen  fest, daB die u n g in a la rb e it  von M a t s u b a r a  
B e stim m u n g en  bei d en  T em p era tu ren  von  740 u n d  860° n ich t
au fw eist. .

2. W ir  ste llen  fe s t, daB es in  der A rb e it I I  von  Schenck auł 
S. 323 wie fo lg t heiB t: „D ie  B ildungsw arm e des K obaltk arb id s 
is t  n e g a tiy  u n d  b e tra g t —  11,3 k ca l.“ E in  H inw eis, daB die B il

dungsw arm e des K o b a ltk a rb id s  je  G ram m atom  K ohlenstoff 
in  F ra g e  kam e, is t in  dieser A rbeit n irgends zu finden.

3. W ir ste llen fest, daB in  d er Schenckschen A rbeit I  in der 
Z ah len tafel au f S. 176 fiir K u rv e  2 b die M ethangehalte  und  die 
W asserstoffgehalte  au f h u n d e rts te l P ro zen t und in d er Z ah len tafel 
au f S. 178 die L ogarithm en  fiir  die G leichgew ichtskonstanten  
derselben K urve  m it vierstelJigen M antissen angegeben sind, wo- 
durch  wegen der offensichtlichen G enauigkeit dieser W erte  unsere 
fruheren  Berechnungen nach  wie vor bestehen bleiben.

4. W ir stellen fest, daB fiir die .Besca r d igkeit des E isenkarbids 
n ich t n u r die T em peratu r, sondern auch  die Z eitdauer_der E r 
h itzung  maBgebend ist.

In sgesam t m achen w ir die Feststellung , daB w ir auch heu te  
noch voll und ganz zu unserem  B ericht stehen konnen, und  dies 
is t fiir uns eine um  so gróBere G enugtuung, ais in der ersten  
S tellungnahm e yon H errn  G eheim rat P rofessor Dr. S c h e n c k  
der herabw iirdigende Ton uns gegeniiber n ich t zu iiberb ie ten  w ar.

F r e i b e r g  (Sa.), im  F eb ru a r 192?.
Ed. M aurer u n d  W . Bischof.

Patentbericht.
Deutsche^Patentanmeldungen1)-

(P a te n tb la t t  N r. 8 vom 23. F eb ru a r 1928.)
K I 7 a  G r 15 K  102 416 und  K  102 498. V erfahren  zur H er

ste llung  nah tlo se r R ohre. W ilhelm  K u n s t, B arm en, D uppelstr. 24.
K I 12 h, Gr. 2, A 40 377; Zus. z. P a t. 428 875. V erfahren  zum  

S chu tz  v on  E le k tro d en  gegen chem ische u n d  elektrochem ische 
Z erstó rungen . A nschutz & Co., N eum uhlen  b. Kiel.

K I. 18 b, G r. 20, K  101 602. V erfahren  zum  E n tk o h len  von 
k o h lensto ffhaltigem  F errochrom . F ried . K ru p p , A .-G ., Essen.

KI 18 b G r 20, M 99 023. H ochfeuerbestand ige E isen-
N ickel-Ć hrom -Silizium -K ohlenstoff-Legierung. Meier & W eichelt,

Leipzig g“ ^ e G r L  67 2 3 8 ; Zus. z. A nm . L  64 061. F orm kasten- 
s t if t  m it se lb s tta tig e r  E instellung . W ilhelm  L inde, In g o ls tad t
ć B ayern ), Ob. nórd l. G lacisstr. 27% .

KI 31 c G r. 25, H  105 546. E in rich tu n g  zum  E n tlu f te n  von  
m eta llenen  D auerguB form en. E a rl H olley, D e tro it (V. S t. A.).

KI. 40 a , Gr. 41, G 60 727. V erarbeitung  yon_ zm khaltigen  
E isenerzen  und ahn lichen  M aterialien . G ew erkschaft A lflen V II,

BCrllK1^409a, Gr. 46, A 44 791. V erarbeitung  von  yanadm haltigen  
E rzen . D r. P au l A skenasy, K aiserallee 44, u n d  D r. Egon E lod,
K rie g str  244, K arlsru h e  i. B aden.

KI 42 i G r 15, W  71 168. E lek trom agnetischer W arm e- 
regler w elcher au f der A enderung der P e rm eab ilita t ferrom agneti- 
scher M etalle oder M etali-Legierungen infolge E rw arm ung  beruh t. 
B e rn h a rd  W einer, D ejv ice (Tschechoslow akei).

K I 48 b  G r. 1, Sch 75 358; m it Zus.-A nm . Sch 76 512 K on 
tin u ie rlich  a rb e iten d e r A p p ara t zum  R e in ig e n ■und 
B lech ta fe ln  m itte ls  fliich tiger L ósungsm itte l. O tto  Scham m er,

^ i T l g c ^ G f l T M ^ O l S S S .  Schere fu r  W alzgu t, dereń  
M e sse r 'zu r  A usfuhrung  des Schn ittes b ery o rtre ten . M aschinen- 
faKrik Snrk  G m b. H ., D usseldo rf-R ath , W ahler S tr. 8.

KI 49 ć, G r. 32, Sch 82 580; Zus. z. P a t . 430 648. V o rnoh tung  
zum  Besiium en von  B lech. Schloem ann, A .-G ., D usseldorf, 

S te in str. 13.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
(P a te n tb la t t  N r. 7 vom  IG. F eb ru a r  1928.)

K I 18 c, N r. 1 020 544. K ohlensto ffste in  fu r  S tah lh artu n g e n .

H ^ M 8 T Ń ^ < K O * M 5 ” r G l t l h - m r E ? n * < » t i o t e n m i t B o h e i z o n g
A 1 M  U rbscheit, M i n  SW  47. 

G r°  kT T s ‘o ' n T i  020 MO. A n trieb  fiir D rehófen. J .  A ich .lio

“”d r . ń r 1;JVJ. i o c ,  IM. K esse ltrom m eln , zw ecks zon en w eisen

K L E K S , ta i J o S Z * *  V .r . t a ig t .  S —

im  D rehrohrofen . F rta d . K ru p p , G .u .o n w .rk ,

A .-G ., M agdeburg-B uekau.

M Die A nm eldungen  liegen v on  dem  angegebenen T age an  
w ahrend  zw eier M onate fu r  jed e rm a n n  zu r E in s ich t u n d  E insprucii-
e rh ebung  im  P a te n ta m te  zu  B e r l i n  aus.

KI. 40 a, N r. 1 020 870. G ekiih lte F ó rd e rrin n e  zum  Be- 
schicken heiBgehender Oefen. F ried . K ru p p , G rusonw erk, A .-O .,
M agdeburg-B uckau. . _  i

KI. 82 a , N r. 1 020 529. B eschickungseinrichtung fu r  iro ck en - 
tro m m eln  u nd  D rehófen. R udolf L ucas, K a tte n h o rn , P o st 
O ehningen i. B.

(P a te n tb la tt  N r."^  vom  23. F eb ru ar 1928.)
KI 7 a, N r. 1 021 852 u n d  1 021 853. V orrich tung  zum  An- 

trie b e  von R ollgangen. K arl S chulte, D u isbu rg -R uhro rt, F u rs t-

B ism arck S^ ^ 0 2 1 490. G lub topf zum  B lank gluhen. E isen-
un d  S tah l werk H alden  H esse & Schulz, H ohenlim burg  i. W

KI. 31 c, N r. 1 021 515. K ern stu tze . Ludw ig Fobus, B arop. 
KI. 31 c', N r. 1 021 572. G ieB vorrichtung f iir  Lagerschalen . 

K u r t  B ley, M agdeburg, H arsdo rfer S tr. 6.
KI. 42 c, N r. 1 021 349. W arn v o rrich tu n g  fu r  Forder- u . dgl. 

A ufzugsm aschinen. G u teho ffn u n g sh u tte  O berhausen, A .-G .,
O berhausen (R hld .). ,

K I 49 b  N r  1 021 231. V orrich tung  zum  Z erklem ern  der 
beim  B esaum en von B lechtafeln  m itte ls Z w eistanderscheren  ent- 
stehenden  A bfallstreifen . D em ag, A .-G ., D uisburg.

Deutsche Reichspatente.
KI 18b, Gr. 21, Nr. 462 621, vom  23. Ju n i  1923; au s

gegeben am  17. N oyem ber 1927. S ie m e n s  & H a l s k e  A k t . -  
G es ., in  B e r l i n  - S i e m e n s s t a d t .  (E rfin d e r: D r. H an s G erdien 
in  B erlin -G runew ald .) Verfahren urul Vorrichtung zur elektro- 
lytischen Oewinnung von M etallen, insbesondere E isen.

D urch  eine oder m ehrere B ew egungsvorrich tungen , z. a .  
H eizvorrich tungen , w ird  der E le k tro ly t in  e i n e r  geschlossenen 
S tróm ungsbahn  g efiih rt d e ra r t, daB durch  d ie besondere A rt 
der F u h ru n g  F liissigkeitste ile  aus der U m gebung der Anodę zum  
B oden des GefaBes g etrieben  u n d  von  h ie r in  en tgegengesetzter 
R ich tu n g  der K a th o d e  zugefiih rt w erden. W ird  z. B. n u r ein i e i l  
des Q uerschn itts des E le k tro ly te n  b eheiz t, so k an n  sich e in  ein- 
deu tiger und  ungestó rte r F lussigkeitsum lau f ausb ilden .

KI. 7 a , Gr. 23, Nr. 453 318, vom  11. Mai 1926; ausgegeben 
am  2. D ezem ber 1927. E n g e l h a r d t  A c h e n b a c h  s e i. S ó h n e ,
G. m . b. H ., in  B u s c h h i i t t e n ,  K r . S ie g e n  i. W . V ornch tungzum  
Heben und  Senken der M ittelw alze von Triowalzwerken.

D as B ew egungssystem  der M ittelw alze s te h t  sow ohl fiir  die 
Heb- ais auch  fu r  die Senkbew egung m it  dem  B ew egungssystem  
der W alztische in  A n triebsv erb in d u n g , u n d  die yerb indende 
K up p lu n g  is t  eine u n te r  E n tgegensetzen  von  W id e rs tan d  nach- 
giebige, so daB, t r i t t  die M ittelw alze , au fw arts  bew egt, au f die ih ren  
H u b  begrenzende O berw alze, der b is zur auB erst m óglichen H ub- 
grenze des M itte lw alzensystem s oder d a ru b e r h in au s w eitergehende 
H u b  des K upp lungste ils des W alz tisch sy stem s im  Zusam m en- 
w irken  m it dem  zuruckb le ibenden  K u p p lu n g ste il des M itte l
w alzensystem s A rb e it le is te t, w elche den A nliegedruck der M itte l
w alze au f d er O berw alze h e rv o rru f t u nd  e rh a lt , w obei gegebenen- 
falls auch  h insich tlich  des A bw artshubes d er M ittelw alze die 
E in rich tu n g  in d ieser W eise w irkend  getro ffen  sein m ag.

KI 7 a , Gr. 24, Nr. 453 319, vom  19. F e b ru a r  1927; ausge
geben am  5.’ D ezem ber 1927. D e m a g ,  A k t . - G e s . , in  D u i s b u r g .  
Heb- und  senkbarer Abfuhrrollgang f i ir  Pilgerschrittwalzwerke.

D er R ollgang  is t  in  einzelne unab h an g ig  yon e in an d er heb- 
un d  senkbare  R o llen g ru p p en  u n te r te i lt .
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Zeitschriften- und Biicherschau Nr. 2.
(SchluB von S eite  248.)

Eigenschaften von Eisen und Stahl und ihre 
Priifung.

Zerre' Bbean: pruchung. R . S. Mac P h e rra n : U n t e r 
su c h u n g e n  a n  e in e m  C h r o m - N ic k e l  - S t a h l  b e i  h o h e n  
T e m p e ra tu r e n .*  W arm zerreiB yersuche an  einem  S tah l m it 
18,7 3 % Ni und 7 ,1 9 %  Cr in geschweiBtem  u nd  gegliihtem  
(850°) Zustande zwischen 820 und  1200°. S tetige A bnahm e 
der Zugfestigkeit, M indestw ert von D ehnung und  E inschniirung 
bei 980“ m it nachfolgendem  sta rk en  A nstieg. EinfluB der Er° 
hitzungsdauer. Zum Schm ieden 1205° ausreichend, zum  S tauchen  
1370° nótig. [Proc. Am. Soc. T est. M at. 27 (1927) Teil I I ,  
S. 73/7; vgl. S t. u. E . 47 (1927) N r. 49, S. 2037.]

J . T. Nichols, E. S. Taylerson u n d  J .  C. W hetzel: Z e r r e iB -  
p ro b e n  a u s  d i in n e n  B le c h e n .*  V ersuche m it sieben y er
schiedenen Form en yon ZerreiBproben. Z ugfestigkeit und  FlieB- 
grenze werden nur wenig von d er P robenform  beeinfluBt. Die 
Dehnung hangt dagegen s ta rk  von MeBlange und  P robenbre ite  
ab. Es wird em pfohlen, dio MeBlange gleich der yierfachen P roben 
breite zu nehmen. [Proc. Am. Soc. T est. M at. 27 (1927) Teil I I , 
S. 259/67; vgl. S t. u. E . 47 (1927) N r. 49, S. 2087.]

R . L. Tem plin: D u r c h f u h r u n g  d e s  Z e r r e iB y e r s u c h e s  
an  B le c h e n .*  H erstellung  d er P roben . V orsichtsm aB nahm en 
beim Frasen. B eschreibung eines besonderen F rasers. Be
stimmung der Streckgrenze von S toffen, die kein FlieBen zeigen. 
Der K ennw ert fiir die S treckgrenze ist dem  E lastiz ita tsm o d u l 
des betreffenden W erkstoffes angepaB t. Z ah lenw erte fiir einige 
Metalle. [Proc. Am. Soc. T est. M at. 27 (1927) Teil I I ,  S. 235/58; 
vgl. St. u. E . 47 (1927) N r. 52, S. 2233.]

E. C. W adiów : E in  u n g e  w ó h n l i c h e r  Z e r r e iB b r u c h .*  
Ein ZerreiBstab aus einem  gew óhnlichen C r-N i-S tah l, bei 830° 
gehartet, zeigte einen auffa llenden B ruch , d er beschrieben wird, 
stets dann, wenn y o rher d r e i m a l  au f 600° angelassen worden 
war. Die U rsache k onn te  n ich t e rm itte lt  w erden. [Engo- 125
(1928) Nr. 3235, S. 55.]

Biegebeanspruchung. C. H . A dam son u n d  G. S. B ell: B ie g e -  
u n d  a n d e r e  V e r s u c h e  a n  G u B e is e n s ta b e n .*  F iir  eine 
groBe Anzahl yon S tab en  m it rundem , ąu ad ra tisch em  und  recht- 
eckigem Q uerschnitt w urde aus der abgelesenen B ruch last und  
den wirklichen genauen A bm essungen beim  B iegeversuch die 
Bruchlast e rm itte lt und  m it dem  rein  form elm aBig errechneten  
Wert yerglichen. Die B erechnungsform eln  ergeben bei y er
schiedenen P robestababm essungen zu ungenaue W erte ; ein ein- 
deutiger K orrek tu rfak to r w urde n ich t gefunden. —  Voryersuche 
zur U ntersuchung der m óglicherw eise bestehenden  Beziehungen 
zwischen Biege-, Festigkeits-, D ruck-, K erbschlag- u n d  Brinell- 
probe. [Carnegie Schol. Mem. 16 (1927) S. 1/34.]

J .  Muir und D. B innie: D a s fB ie g e n  y o n  S t a h l ,  d e r  d u r c h  
Z u g b e a n s p r u c h u n g  y e r f e s t i g t  i s t .  V orhergegangene Zug- 
beanspruchung kann S tah l gegen D ruck  u n d  Biegung erheb lich  
widerstandsfahig m achen. [ J .  R oy . T echn. College (1927) N r. 4, 
S. 24/32.]

A. B. K inzel: E in e  k r i t i s c h e  B e t r a c h t u n g  d e r  B ie g e -  
p ro b e  a n  E is e n  u n d  S ta h l .*  T heoretische U n tersuchung  der 
Spannungen. A bleitung eines V erfahrens fiir die A usw ertung 
der Biegeprobe. U n tersuchung  d er U rsache yon inneren  Rissen. 
Beziehung zwischen Zug- u n d  B iegedehnung. Vorziige des en t- 
wickelten Verfahrens. [T rans. A m . Soc. S teel T re a t. 12 (1927) 
Nr. 5, S. 778/93 u. 826.]

Kerbschlagbeanspruchung. A. H irzenberger: E n tw ic k lu n g  
u nd  h e u t ig e r  S t a n d  d e r  K e r b s c h l a g f r a g e .  U ebersich t 
iiber bisherige A rbeiten u n d  dereń  E rgebnisse. Folgerungen des 
Verfassers in bezug au f die B estrebungen  in k iinftigen  U n te r
suchungen. [M itt. V ers.-A m t 16 (1927) N r. 1, 2, 3, S. 135/44.] 

Druckbeanspruchung. Jo h n  T ucker j r . :  U e b e r  d ie  V e r-  
te i lu n g  d e r  D r u c k k r a f t e  in  W e r k s t o f f e n ,  m i t  A n -  
w e n d u n g e n . T heoretische A bleitungen  und  p rak tischo  y e r 
suche. [J . F ranki. In s t. 204 (1927) N r. 6, S. 751/81.]

Dauerbeanspruchung. C. H . B ulleid  und  A. R . A lm ond: 
D ie E rm u d u n g  y o n  G u B e ise n .*  Z ahlenangaben  von zwei 
GuBeisen. Das V erhaltn is E rm iidungsfestigkeit : B iegefestigkeit 
schwankt bei yerschiedenen G uG eisensorten sehr s ta rk . [Engg. 124
(1927) Nr. 3232, S. 827.]

VerschIeiB. H . J .  F re n ch : A b n u t z u n g s p r i i f u n g  v o n  
M e ta lle n .*  Schw ierigkeiten d er V ersehleiB priifung. A npassung

an  die B etriebsbedingungen. P riifu n g  von B ohrlehren  au f einer 
Sonderm aschine sowie yon L agerbronzen nach  dem  V erfahren  
von  Amsler. EinfluB d er O berflachenbeschaffenheit, B ildung 
yon  O berflachenfilm en. E s ist m oglich, u n te r  en tsp rechenden  
V orsichtsm aB nahm en w iederholt gleiche E rgebnisse zu e rh a lten . 
[Proc. Am. Soc. T est. M at. 27 (1927) Teil I I ,  S. 212/34; vgl. 
S t. u. E . 47 (1927) N r. 49, S. 2085/6.]

Tiefziehprufung. B e o b a c h t u n g e n  b e i  d e r  P r i i f u n g  v o n  
S ta h lb l e c h .*  F iir die B eurteilung  yon T iefziehblechen reichen 
die gew óhnlichen physikalischen U n tersuchungen  n ich t aus. Die 
besten  W erkstoffkennzeichen ergeben die Olsen- oder E richsen- 
probe u nd  die G efiigeuntersuchung. [B last F u rnace  15 (1927) 
N r. 11, S. 528/31; Forg . S tam p . H e a t T rea t. 13 (1927) N r. 11, 
S. 435/8.]

Korrosionspriifung. J .  C zochralski u n d  E . Schm id : N e u e  
W e g e  d e r  K o r r o s io n s f o r s c h u n g .*  B estim m ung der Lósungs- 
geschw indigkeit yon W erkstoffen  u n d  der U ngleichm aB igkeit 
des Angriffs yerschiedener L ósungsm itte l au f G rund  d er m e
chanischen P riifung. Die alleinige B estim m ung der G ew ichts- 
u n d  D iokenanderung f iih rt haufig zu Trugschliissen. H inw eis 
au f friihere A rbeiten . V ersuche an  A lum inium , K upfer und 
M essin". [Z. M etalik. 20 (1928) N r. 1, S. 1 /7 ; vgl. S t. u. E . 48
(1928) N r. 1, S. 23.]

J .  N ew ton F riend : 3. B e r i c h t  i i b e r  d e n  r e l a t i v e n  R o s t -  
a n g r i f f  y e r s c h i e d e n e r  h a n d e l s i i b l i c h e r  E is e n -  u n d  
S t a h l s o r t e n .*  E rgebnisse einer y ierjahrigen  K orrosion  durch  
natu rliches Seew asser bei Schm iedeisen, K ohlensto ffstah len , 
N i-C r-S tahlen , po lierten  C hrom stahlen  u n d  GuBeisen. P arallele  
L aborato rium syersuche. B estim m ung einer m ittle ren  re la tiyen  
K orrosionsziffer. [Carnegie Schol. Mem. 16 (1927) S. 131/51.] 

K o r r o s i o n s p r i i f u n g .  K urze B e trach tu n g  iiber den  ge- 
ringen  W ert von K urzversuchen . [Chem . Age (M et. Sect.) 17
(1927) S. 36 /7 ; nach  K orr. M etallsch. 4  (1928) N r. 1, S. 15/6.] 

K o r r o s i o n s y e r s u c h e .  A ussprache iiber den W ert der 
h eu te  angew endeten  K orrosionspriifungen. [M etallu rg ist 1928, 
Ja n u a r, S. 2/3.]

Ch. F re m o n t: E s s a i  d e  C o r r o s io n  d e s  F e r s  e t  d e s  
A c ie r s .  (Ayec 256 fig.) P aris  (X V IIIe , 25, R ue d u  S im plon:) 
[Selbstyerlag  des Verfassers] 1927. (179 p.) 4°. (Ch. F re m o n t: 
E tu d e s  E x perim en ta les de Technologie In d u str ie lle . 7le Me- 
m oire.) 5  B 5

Magnetische Eigenschaften. O. v. A uw ers: U e b e r  m a -  
g n e t i s c h e  A n a ly s e .*  E in leitung . E inige m agnetisch  w ichtige 
GroBen. Beziehungen zw ischen m agnetischen u nd  m echanischen 
E igenschaften . Die A nw endungsgebiete der m agnetischen  
A nalyse. M ethoden d e r  m agnetischen A n aly s j. Z usam m en
fassung. [Phys. Z. 28 (1927) N r. 24, S. 871/82.]

E . P . T. T y n d a ll: M a g n e t i s c h e  E ig e n s c h a f t e n  d i i n n e r  
H a u t c h e n  y o n  E l e k t r o l y t e i s e n .  D ie m agnetische H a rtę  
w achst m it abnehm ender Schichtd icke. A bhangigkeit der m axi- 
m alen  M agnetisierungsenergie und  der K o erz itiv k ra ft yon  der 
S ch ichtd icke. O kklud ierter W asserstoff s tó rte  n ich t. [Physical 
R ev . 2 (1927) 30, S. 681/91, U niy . of Io w a; n ach  Chem. Z en
tra lb l. 99 (1928) Bd. I ,  N r. 3, S. 303.]

R . H . de W aard : U e b e r  e in e  T h e o r i e  d e r  m a g n e t i s c h e n  
E i g e n s c h a f t e n  d e s  E i s e n s  u n d  a n d e r e r  M e ta l le .  T heo
re tische  E rk la ru n g  d er yon  B a r k h a u s e n  und  sp a te r  yon v a n  
d e r  P o l  u n te rsu ch ten  M agnetisierungserscheinungen des Eisens, 
die m itte ls e iner V erstarkeranordnung  eine sp ru n g h afte  A enderung 
der M agnetisierung M m it A enderung d er auBeren m agnetischen 
F e ld s ta rk e  §  beobach teten . Die Spriinge sind  p ló tzlichen Ver- 
anderungen  des m agnetischen Z ustandes einzelner K rista llg ru p p en  
zuzuschreiben. D urchfuhrung  yon B erechnungen an  in den W erk
sto ff e in g eb e tte t gedach ten  R otationsellipso iden , dereń  inneres 
F eld  abg esch a tz t w erden kann . Die T heorie g ib t eine E rk la ru n g  
dafiir, daB z. B. ein  E isenstab  H yste resis zeigen k an n , ohne daB 
sie yon seinen E inzelk ris ta lliten  gezeigt w urde. [Philos. Maga- 
zine 4 (1927) N r. 7, S. 641/67; n ach  Chem. Z en tra lb l. 99 (1928) 
Bd. I , N r. 5, S. 653.]

Elektrische Eigenschaften. H an s P in sl: S t u d i e n  i ib e r  d ie  
e l e k t r i s c h e  L e i t f a h i g k e i t  d e s  G u B e is e n s .  S ch rifttum s- 
an g ab en  und  eigene Y ersuche uber den  EinfluB d er Z usam m en
se tzung  u nd  des G efiigeaufbaues au f den  spezifischen W id erstan d  
[GieB.-Zg. 25 (1928) N r. 3, S. 73/83.]

Zeiłschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 113/6. — Ein * bedeulet: Abbildunjen in der Qudle..
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EinfluB der Temperatur. D ie  m e c h a n i s c h e n  E i g e n 
s c h a f t e n  v o n  S t a h l  b e i  h ó h e r e n  T e m p e r a t u r e n .  B rinell- 
u n d  S ch lag h arte , ZerreiB-, K erbsch lag- u n d  D auerversuche an  
S tah len  m it 0,51 u n d  0,52 %  C von  20 bis 700°. E rg an zu n g  e iner 
friih e ren  V ersuchsreihe m it n ied riggekoh lten  W erksto ffen . 
[E ngg . 124 (1927) N r. 3233, S. 837.]

C. P a rd u n  u n d  E . V ierh au s: D ie  E i g e n s c h a f t e n  v o n  
G u B e is e n  b e i  n i e d r i g e n  T e m p e r a t u r e n  u n t e r  b ®s 0 ^ ‘ 
d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  v o n  G u B r o h r e n  u n d  G u B - 
r o h r l e i t u n g e n . *  B eobach tu n g en  an  G uB stiicken im  W in ter. 
F es tig k e itsy ersu ch e  an  versch iedenen  G uB arten  bei Gefrier- 
te m p e ra tu re n . [GieB. 15 (1928) N r. 5, S. 99/102.]

Sehneidfahigkeit und Bearbeitbarkeit. K o ta id  H o n d a  und  
K in n o sk e  T ak ah asi: U e b e r  d ie  z a h l e n m a B ig e  B e s t im m u n g  
d e r  S e h n e i d f a h i g k e i t  v o n  M e s s e rw a re n .*  E ine  neue F ru t- 
m asch ine. Z ah len  fu r  „ S ch a rfe11 u n d  „ H a ltb a rk e it1 . G unstigster 
K o h len sto ffg eh a lt 1,3 % , beste  H a r te -  u n d  A nlaB tem peratu r 
740 bzw . 150°. W -, Mo- oder C r-Zusatz. [Science R ep . T ohoku 
U n iv . 16 (1927) N r. 7, S. 755/73.]

Sonderuntersuchungen. H . C arring ton : D ie  D u r c h b i e g u n g  
d i i n n e r e r ,  a m  U m f a n g  e i n g e s p a n n t e r  r u n d e r : M e t a l i - 
n l a t t e n *  V ersuche m it D ruckw asser zu r E rm ittlu n g  der G ultig  
k eitsg renze des Poissonschen Gesetzes, das g ilt, w enn die D urch 
b iegung der B lechm itte  n ich t ein  Z ehntel der D icke UI»terscł“ el^ tn  
B ei A nw endung v on  D ru ck lu ft v e ru rsach t der EinfluB 
S p an nungen  ein  A nsteigen der F reąu en z  der Q uerschw ingungen.
rE n^g . 125 (1928) N r. 3235, S. 31/2.]

G eorge L . C la rk : D ie  U n t e r s u c h u n g  v o n  W e r k s t o f f e n  
m l» . “  R . n t g . n . t r . h l . n  i»  d . r  I n d u . . , i . . -  [P ro .. A n,. 
Soc. T est. M at. 27 (1927) T eil I I ,  S. 5/51 ]

Baustahle. M iehlke: N i e t e  a u s  S d i z i u m s t a h L  No -
w end igkeit sehneller N ie tkopfb ildung . [B au techn . 6 (19 .8 ) N r. ,

S' 4Eiśenbahnmaterial. E . J .  E d w ard s: S t a h l  f u r L o k o m o t iy -  
s c h m ie d e s t u c k e .*  B esondere A nforderungen. Gefugeaus-
b ildung . T ie fa tzp roben . E n t n a h m e  von  K ernp roben . B egrenzung
der Seigerungen. W arm ebehand lung  P ^ f u n g  d er ferti„e

S.^W. P a r r  u n d  F rederick  G. S tra u b : B r u c h i g w e r d e n  v o n  
. r * TTntersuchungen von  K esselbaustoffen  u n te r

< .«  n . o h . k . ™ .

tr a t io n  d er B e lastung , der chem ischen Zusam m ensetzung,

N r ‘ F einbleche!/ W illy A u m a n n : P r u f u n g  u n d  E i g e n s c h a f t e n  
v  o n  F c in  b 1 ec  h  e n  f ii i Z ie h z w e c k e .  [M asch.-B . 7 (1928)

N r ' M agnetstih le l S t a h l  f i i r  D a u e r m a g n e t e  K urze  N otiz 

s t a h l .  MiKrosKup verschiedenen W arm ebehandlungen

< "* 2  f i , ‘i - H i  “ 'u n d  k o r r o s io n s b e e t a n d ig e ^  S t i h l e .*
i -i. Tfitrenschaften u n d  A nw endungen em es hoch-

B eschreibung  o besonders korrosionsbestand igen
hitzeb estan d ig en  u n d  eines besonl ^  ,,E ra /C R “ ).
S tah les ( M ^ e z e i c h n u  g „ ^  ^  ^  ^  ^  ^  %  Fe

t w  T b is  15 %  S /n d  30 bis 40 %  N i bei 50 bis 60 %  Fe. [F ue l 7

(1 9 2 p o rte V in -SN i i k 0e ! s t a h l e  u n d  K o r r o s io n .*  Schwierig- 
F o rte v in . . . des K orrosionsw iderstandes und

k e ite n  der B eSrl E insoh ran k u n g  der ais w iderstandsfah ig
der V ersuchsm eth  ■ R uoksich t auf die m echanischen

Legierungen „ i .  Fe
i 1 o * X . S  d e , E rg e b n i . . .  m it , . r .c b ie d .n « n  U g .e ru n g en .

[R ev . M et. 24 (1927) N r. 12, S. 697/714; vgl. F ou n d ry  T rade  J .  37
(1927) N r. 590, S. 183.]

H . S tag er u n d  H . Z schokke: P o t e n t i a l m e s s u n g e n  a n  
n i c h t r o s t e n d e n  S t a h l e n .*  V ergu te te  u n d  lu ftg e h a rte te  
C hrom stah le  w eisen ausgesprochen neg a tiy e  P o ten tia le  auf. IJie 
P a ss iv ita t w ird  du rch  B ildung eines O xydfilm s y e ru rsach t. [Z- 
angew . Chem. 40 (1927) N r. 44, S. 1265/70.]

B . W aeser: S a l z s a u r e b e s t a n d i g e  L e g ie r u n g e n .  Aus- 
fiihrliche Z usam m enste llung  der b isher m it den  yersch iedensten  
Legierungen, auch  rostfreien  S tah len  durchgeftth rten  K orrosions- 
yersuche gegen Salzsaure. [Chem. F ab rik  1928, N r. 2, S. /  •] 

Stahle fu r Sonderzwecke. H . C. H . C arpen ter: H e r s t e l l u n g  
u n d  E i g e n s c h a f t e n  y o n  l e g i e r t e n  S t a h l e n  4 V ortrage 
an  der R oyal Society of A rts, London. G eschichtliches. D ie 
L egierungsm etalle. E in te ilung  der S tahle . W -Cr- u n d  M n-StfW e. 
E igenschaften , A nalysen u n d  A nw endung ^on  NickeLs ahlen  
D ie geringe K erbzah igkeit v on  C hrom -N ickel-S tahlen  n ach  d er 
G luhbehandlung u n d  ihre  yerb esse ru n g  du^
Si- Cr-V-, Cr-W - u n d  C r-W -V -Stahle. [E n gg . 124 (1927) N r. 3228,
S 688- N r 3231 S. 785; I ro n  Coal T rades R ev . 115 (1927) N r.
3 1 2 1 Ś 932 , N r. 3122, S. 980; 116 (1928) N r. 3123, S 11.]

G C harpy : D a s  N ic k e l  b e i  d e r  H e r s t e l l u n g  y o n  
K r i e g s m a t e r i a l . *  D ie E n tw ick lung  der fiir K riegszw ecke ver- 
w endeten  Nickel- u n d  C hrom nickelstahle sowie ih re r O berflachen- 
u n d  W arm ebehand lung . [R ev . M et. 24 (1927) N r. 12, S. /  .]

Leon G u ille t: D a s  N i c k e l  in  d e r A u t o m o b i l -  u n d  
F l u g z e u g i n d u s t r i e . *  G eschichtliches. Typische N i-, Ni-Cr- 
u n d k o m p L e  N i-S tah le . N i-C r-A l-S tahle u n d  das N itrie ren . D ie 
A nlaB spród igkeit u n d  ihre  V erm eidung. [R ev. M et. 24 (1 9 ./ )

^  H a rry  K . H erschm an : L u f t h a r t e n d e  S t a h l e  f u r  N ie t e .  
Scher- Zug-, Biege- u n d  B reitungsversuche an  N ie ten  m it 1,4 
bis 3 6 % Cr u n d  2,4 bis 4,5 %  N i. G efiigeuntersuchungen, Rock-
w ell-H arteb estim m u n gen , A u sd eh n u n gsm essu n gen  un d  th erm ische
A nalyse. EinfluB des K ohlensto ffgehaltes. L u fth a rten d e  S tahle 
sind  fu r  N ie te  geeignet. D er K ohlensto ffgehalt is t  besonders 
w ichtig , e r  b e tra g t bei 3,5 N i u n d  1,5 Cr 0,2! /0 . Die du rch  die 
U m w andlung  A u s t e n i t M a r t e n s i t  bed ing te  A usdehnung  is t  bei 
n ich t zu  groBer Schaftlange ungefahrlich  u n d  k a n n  du rch  den  
K ohlensto ffgehalt geregelt w erden. D ie sow ohl m  bezug auf die 
m echanischen E igenschaften  ais auch  au f die K o s te n  durchge- 
fu h rte n  V ersuche ergaben , daB gewisse G ehalte  an  Mn u n d  Mo 
erfolgreich sind. Mo v e rm in d e rt die Z ah igkeit gegenuber reinen 
N i-C r-S tahlen , w as ab er d u rch  V erm inderung  des K ohlensto ff
gehaltes ausgeglichen w erden kan n . [Techn. P ap e rs  B ur. S tan - 
d ard s 22 (1927) N r. 358, S. 141/69.]

B eng t K je rrm a n : W a r m e b e h a n d l u n g  z w e ie r  K u g e l -  
l a a e r s t a h l e .*  W iderstandsm essungen  an  einem  handelsubhchen  
u n d  einem  m it Cr (1,77 % ) u n d  Mo (0,21 % ) leg ierten  K ugellager- 
s ta h l in  abgeschreck tem  Z ustan d e  ergaben , daB die zum  H a r te n  
eines gegebenen S tah les notige Menge L eg ierungszusatz  yorher- 
b es tim m t w erden k an n . ZuvieF L egierungszusatz  erm edrig t d ie 
p rozen tuale  H artew irk u n g . [T rans. A m . Soc. S teel T re a t. 12 
(1927) N r. 5, S. 759/77.] , . , *

E . A. K ra f t :  E i s e n  u n d  S t a h l  im  D a m p f t u r b i n e n b a u .  
V ortrag  v o r der W erksto fftagung . [A -E -G -M itt. (1928) N r. ,

G W  Q uick u n d  L. Jo rd a n : E i s e n - K ’o h l e n s to f f - V a n a -  
d i n - L e g i e r u n g e n  f i i r  B r i n e l l k u g e l n .  Zuschriftenw echsel 
m it Axel H u ltg ren . [T rans. A m . Soe. S teel T re a t. 12 (1927) N r. 5,
S. 827/9.] , ... „

GuBeisen. H . F . M oore u n d  S. W . L y o n : V e r s u c h e  u b e r  
d ie  D a u e r f  e s t i g k e i t  y o n  g r a u e m  G u B e is e n  u n t e r  w ie d e r -  
h o l t e r  B e la s tu n g .*  Zug-, B rinell- u n d  D auerversuche bei 
T em p era tu ren  b is 760 °. D as V erh a ltn is  D auerfestigkeit : Zug- 
festigkeit is t  fu r  GuBeisen k le iner ais fiir S tah l. B is 425 n im m t 
die D auerfestigkeit k au m  m erk lich  ab , bei 650° is t  sie gleich der 
Z ugfestigkeit u n te r  d au ern d er B e lastung . D u rch  w iederho lte  
D auerbeansp ruchung  w urde  d ie  D auerfestig k e it n ach  hóheren  
W erten  yerschoben. —  Die W irkung  von  K erb en  in  d en  Probe- 
s ta b en  is t  bei GuBeisen yerhaltn ism aB ig  gering. B eschreibung 
zweier neuer P robenfo rm en . [P roc. A m . Soc. T est. M a t. 27 (19-7)
T eil I I ,  S. 87/101.]

M. E . G reenhow : H o c h w e r t i g e s  l e g i e r t e s  G u B e is e n .  
B eschreibung der H erste llu n g , der Z usam m ensetzung  u n d  d e r  
physikalischen  E igenschaften  eines E isens, d as d u rch  le ich te  
B e a rb e itb a rk e it, hohe B rin e llh arte , k leines K o rn  u n d  groBe Ver- 
schleiB festigkeit u n te r  geeigneten  B ed ingungen  ausgezeichnet is t 
D er K oh lensto ffgehalt is t n iedrig , das S ilizium  teilw eise du rch

113/6. — Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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Nickel ereetzt. [Proc. A m . Soc. T est. M at. 27 (1927) T eil n ,
S. 78 86.]

Raym ond H . H obrock : E i g e n s c h a f t e n  v o n  G u B e is e n  
m it h o h e m  S i l i z i u m g e h a l t .*  A enderung  d er B iegefestigkeit, 
Durchbiegung. H a r tę  u n d  des spezifischen G ew ichtes bei Silizium- 
gehalten von 2 bis 12 °0. [F o u n d ry  56 (1928) N r. 2, S. 55/9.]

K. v. K erpely : D ie  m e c h a n i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e s  
G ra u g u s s e s  in  A b h a n g i g k e i t  v o n  G e f u g e  u n d  B e h a n d 
lung.*  EinfluB des Q uerschn itts u n d  der A bkuhlungsgeschw indig- 
keit der L egierungsbestandteile u n d  d er G ieB tem peratu r au f das 
Gefuge nach  A ngaben im  S ch rifttu m  (B olton , O berhoffer, Piw o- 
warsky, W ust, H an em an n  u . a .) . K r itik  der Y erschiedenen H er- 
stellungsverfahren T o n  hochw ertigem  GuBeisen. T reffsicherheit 
der Herstellung. [GieB.-Zg. 25 (1928) N r. 2, S. 37 ,49.]

Sonstiges. G. M asinę: L e g i e r u n g e n  d e s  B e r y l l i u m s  
m it  K u p f e r ,  N ic k e l ,  K o b a l t  u n d  E is e n .*  U n tersuchungen  
uber das Y erhalten  des B e zu  den  M etallen  Cu, N i, Co u n d  Fe. 
Y ergutungserscheinungen, techn ische  E igenschaften  d er L e
gierungen u nd  ih re  B e a rb e itb ark e it. GroBe H arteste ig eru n g  der 
Fe-Be-Legierungen d u rch  Y ergiiten . [Z. M etalik . 20 (1928) N r. 1 
S. 19 21; vgl. S t. u . E . 48 (1928) N r. 1, S . 23.]

I tita ro  T aka ba u n d  K a ra m i O kuda: D ie  w i c h t i g s t e n  
E ig e n s c h a f t e n  u n d  d ie  T h e o r i e  d e r  F l i e B f ig u r e n .*  
Entw icklungsgang der F lieB figuren im  Z usam m enhang  m it der 
optiseh e rm itte lten  S p an n u n g sre rte ilu n g . B eziehung au f die 
Streckgrenze. T heoretische E ró r te ru n g  au f G rund  d er K rista ll-  
struk tur. [A rch. E isenh iittenw es. 1 (1927/28) H . 7, S. 511/5 
(Gr. E : W erkstoffaussch. 119).]

Metallographie.
Apparate und Einrichtungen. D e r  t h e r m i s c h e  A u s -  

d e h n u n g s k o e f f i z i e n t ,  e in e  w i c h t i g e  E ig e n s c h a f t  d e r  
W e r k s to f f e .  K urzer H inw eis au f eine besondere A rt der B e
stim m ung. [Iron  Age 120 (1927) N r . 26, S. 1804.]

Jo h n  D . G a t: D ie  A u s r u s t u n g  f u r  p h y s i k a l i s c h e  
M e ssu n g e n . A ufgaben des L ab o ra to riu m s in  S tah lw erken . 
Beschreibung d er gebrauch lichen  M aschinen. K erbsch lagprufung . 
ProbenTorbereitung. Polieren . M ikroskopische A u srustung . [H e a t 
T reat. Forg. 13 (1927) N r. 12, S. 473 /5 ; 14 (1928) N r. 1, S. 38/40.] 

Prufverfahren. J .  A. C app: D ie  A n w e n d u n g  m a g n e -  
t i s c h e r  Y e r f a h r e n  b e i  d e r  P r u f u n g  v o n  T u r b i n e n -  
s c h e ib e n .*  Beschreibung des P ru fre rfa h re n s . B eispiele von  
m agnetischen D iagram m en. D ie S tucke  m ussen  sorgfaltig  be- 
arbeitet sein. U n tersche idung  einzelner F eh le r is t  n ich t m óghch. 
[Proc. Am. Soc. T est. M at. 27 (1927) T eil LE, S. 268/83; vgL 
St. u. E . 47 (1927) N r. 49, S. 2086/7.]

Aetzrnittel. H . G. K esh ian : D ie  T i e f a t z u n g s p r o b e  b e i  
E is e n  u n d  S ta h l .*  A etzrn itte l, A e tz s tru k tu ren , E rk en n u n g  
des Y erarbeitungsgrades, W irkung  der A etzdauer, Y orsichtsm aB- 
regeln, Beziehungen zw ischen A etzb ild  u n d  dem  Y erh a lten  des 
Stahles im  B etrieb . G renzen d er A nw endbarkeit. [T rans. A m . 
Soc. Steel T rea t. 12 (1927) N r. 5, S. 689 736.]

Physikalisch-ehemisehe Gleiehgewichte. C arl B enedicks: 
B e z ie h u n g  z w is c h e n  L i q u i d u s k u r v e  u n d  f l u s s i g e r  
M is c h u n g s lu c k e  ( F e - F e S  : F e - C u ) ; e in i g e  r a t i o n e l l e  
B e z e ic h n u n g e n  d e r  h e t e r o g e n e n  G le i c h g e w ic h t s l e h r e .*  
Theoretische B e trach tu n g en  u b e r  das A u ftre ten  einer M ischungs
lucke im flussigen Z u stan d  eines Z w eistoffsystem s du rch  die 
Wirkung einer d r i tte n  K om ponen te . Beispiele. D as System  
Fe-FeS und der m ógliche E influB  des Si. —  Y orschlage fu r  die 
Abanderung einiger in  G leichgew ichtsdiagram m en Y orkom m enden 
Bezeichnungen. [Z. phys. Chem. 131 (1928) N r. 3 /4 , S. 285/96.] 

K otaro  H onda u n d  S an sak u  M iu ra : U e b e r  d ie  B e s t i m 
m ung  d e s  h e t e r o g e n e n  G e b i e t e s  im  S y s t e m  E is e n -  
N ickel.*  Festlegung des K o esistenzgeb ie tes von  a- undy-M isch- 
kristallen auf d ila tom etrischem  W ege. U ebere instim m ung m it 
der Errechnung des A 3-P u n k te s au f G ru n d  des Gesetzes von  der 
G efrierpunktsem iedrigung. D ie A enderung  des A usdehnungs- 
koeffizienten ro m  S ta n d p u n k t des G efiigeaufbaues. [Science 
Rep. Tohoku U niv . 16 (1927) N r. 7, S. 745/53.]

Carl P fann en sch m id t: Z u r  F r a g e  d e s  A n l a s s e n s  g e -  
h a r t e t e n  S t a h l s ,  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  
t i e f e r e r  T e m p e r a t u r e n .  (M it 7 F ig .) o. O. [1927.] (13 S.) 8°.

Clausthal (B ergakadem ie), £r.*3ng .-D iss. — A uch erschienen 
in der „Z. anorg. C hem .“ , B d. 167, S. 241/53. S  B B

Feinbau. N . Seljakow , G. K u rd ju m o w  u n d  N . G oodtzow : 
E in e  r ó n t g e n o g r a p h i s c h e  U n t e r s u c h u n g  d e r  S t r u k t u r  
des K o h l e n s t o f f s t a h l s .*  I .  H e rste llu n g  u n d  Gefuge der 
Proben. U n tersuchungsre rfah ren , E rgebnisse. D ie im  g eh arte ten

C -S tah l festgeste llte  zen trie rt-te trag o n a le  S tru k tu r  is t a is eine 
feste  L osung von  C im  ac-Eisen aufzufassen. D as gleichzeitige Vor- 
handensein  eines flachenzen trierten  kub ischen  G itte rs  w urde 
nachgew iesen. D u rch  d ie H a r tu n g  w ird  eine U ebergangsform  
zw ischen d er v- u n d  a -S tru k tu r  e rh a lten . [Z . P h v s . 45 (1927> 
N r. 5 /6 , S. 384/408.]

A dolf Sm ekal: W e r k s t o f f k o r n  u n d  K r i s t a l l g i t t e r .  
F estigkeitseigenschaften  eines K rista lls  m it ideałem  u n d  w irklichem  
A tom aufbau . Zwei E igenschaftsg ruppen  der w irk lichen K rista lle . 
Physikalische F e in m ethoden . „L o ck erste llen "  u n d  ih r  Z usam m en
han g  m it den  Festigkeitseigenschaften . U rsachen  u n d  Y erbesse- 
rungsm oglichkeiten  der „e in k ris ta llin en “ F estigkeitseigenschaften . 
D ie P ra s is  h a t  re in  em pirisch  die zu r B eeinflussung d er F es tig 
keitse igenschaften  m óglichen W ege bereits eingeschlagen. [M itt. 
Y ers.-A m t 16 (1927) N r. 1, 2, 3, S. 72/83.]

Gefugearten. A rchibald  A llison: E in e  B e o b a c h t u n g  u b e r  
P h o s p h i d e u t e k t i k u m .*  E s w erden einige an  P  s ta rk  ange- 
re icherte  S tellen  (3,3 bis 4 ,4  °0) in  H artw alzen  beschrieben u n d  
E rk la ru n g en  iiber ih re  E n ts te h u n g  zu  geben  re rsu c h t. [M etall- 
u rg ist 1928, Ja n u a r , S. 3 /4 .]

P a u l Schafm eis te r u n d  R affaello  Z o ja : D e r  E in f lu B  d e s  
M a n g a n s  u n d  d e r  A b k u h l u n g s g e s c h w i n d i g k e i t  a u f  d ie  
F e r r i t a u s s c h e i d u n g .*  B estim m ung des E influsses des M angan- 
gehaltes u n d  der A bkuhlungsgeschw indigkeit au f das Y erhaltn is 
Ton freiem  F e rrit  zu  P e r lit  du rch  P lan im etrieren . N aehpru fung  
der F ests te llungen  du rch  P riifung  d er Gusse au f ih re  B rinellharte . 
L age des eu tek to id en  P u n k tes  in  A bhangigkeit ro m  M angan
gehalt. [A rch. E isenhuttenw es. 1 (1927/28) H . 7, S. 505/10 
(G r. E :  W erkstoffaussch . 118).]

Kaltbearbeitung. E rie  W . F e li: K r a f t w i r k u n g  im  S ta h l .*  
D ie besten  B edingungen z u r  E rzeugung  g u te r  ITieB figuren in  
k a ltb ea rb e ite ten  w eichen u n d  h a r te re n  S tah len  w erden festgeleg t. 
K ugeldruck-, K ugelschlag- u n d  S chuB rersuche. D ie N a tu r  d e r  
K raftw irkungslin ien . [C am egie Schol. M em. 16 (1927) S. 101/29.] 

L . B . P fe il: D ie  W i r k u n g  d e r  K a l t b e a r b e i t u n g  a u f  
S t r u k t u r  u n d  H a r t ę  T o n  E i s e n - E i n k r i s t a l l e n  u n d  d ie  
Y e r a n d e r u n g e n  d u r c h  n a c h f o l g e n d e s  G lu h e n .*  D ru ck - 
Tersuche in  R ich tu n g  d er yerschiedenen K rista llachsen . Yer- 
fo rm ungsm echanism us u n d  Zw illingsbildung. R ekris ta llisa tions- 
tem p era tu ren . A rten  der K rista llum bildung . D ie A bhang igkeit 
der K ugeld ru ck h arte  r o n  GroBe u n d  R ich tu n g  d er K a ltb e a r 
beitung . F o rm  des B rinelle indrucks am  E in k ris ta ll v o r u n d  n ach  
der R ek rista llisa tion . D as Gesetz von M eyer. H a rtev e rlu s te  ver- 
fo rm ter E in k n s ta lle  u n d  A ggregate d u ic h  G luhen m it  oder ohne 
gleichzeitige R ekris ta llisa tio n . [Cam egie Schol. M em. 16 (1927) 
S. 153/210.]

EinfluB der Warmebehandlung. R . H a y  u n d  R . H igg ins: 
D ie  A e n d e r u n g e n  i n  K o h l e n s t o f f s t a h l e n  d u r c h  A n 
la s s e n .*  P ro b en  bei 1000 0 g e h a r te t u n d  bis 650 0 angelassen  in
S tu fen  von  25 °. D ie A enderung  bei 100 0 w ird  dem  Z erfall d e r 
festen  L osung  r o n  F e ,C  in  a-E isen  zugeschrieben, d ie bei 250 0 
dem  Z erfall v on  R e s ta u s te n it, die bei 3 5 0 0 dem  E n d e  dieser 
U m w andlung. [ J .  R oy . T echn. College (1927) N r. 4, S. 62/76.] 

Sonstiges. v. G oler u n d  G. S achs: F e s t i g k e i t s e i g e n -  
s c h a f t e n  v o n  M e t a l l k r i s t a l l e n .*  H erste llu n g  u n d  Orien- 
tierungsbestim m ung  r o n  M etallk rista llen . Z ugyersuche. D ie
S chubspam m ngsabgle itungskurre  —  eine v o n  der O rien tierung  
unabhangige M a teria lk u rre . F estigkeits- u n d  D ehnungskorper 
v on  K rista llen . [Z. techn . P h y s. 8 (1927) N r. 12, S. 586 95.] 

U m w a n d lu n g  d e s  G u B e is e n s  m i t  d e r  Z e i t .  U m 
w andlung  T on  durch  schnelle A bkuh lung  hervorgerufenen  lab ilen  
G efugebestandteilen  d u rch  kurzes G luhen  oder langeres L ag em  
bei z. T . e rh o h te r  T em p era tu r. [R ev . F onderie  m od. 22 (1928) 
25. J a n .,  S. 25/6.]

Fehler und Bruchursachen.
Briiehe. F ra n jo  H a n a m a n : U e b e r  e i n  B e i s p i e l  d e r  

m e t a l l o g r a p h i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  y o n  M a t e r i a l -  
f e h l e r n .  D ie G efiigeuntersuchung eines e sp lo d ie rten  K essels 
ergab  M arten sit an  d er R iB stelle. [A rch iv  H em iju  F a rm acijn  
Z agreb  1 (1927) S. 236 /42 ; n ach  Chem. Z en tra lb l. 99 (1928) B d . I , 
N r. 4, S. 576.]

RiBerseheinungen. L . T raeg e r: H a r t e s p a n n u n g e n  u n d  
H a r t e r i s s e .*  [M asch.-B . 7 (1928) N r. 1, S. 20/3.]

D ie  n o c h  u n g e k l a r t e  U r s a c h e  r o n  Q u e r r i s s e n .  
N ach  einem  B erich t des S icherheitsburos, In te rs ta te  Com m erce 
Com m ission, is t die U rsache  d er Q uerrisse an  E isenbahnsch ienen  
noch  im m er n ic h t g ek la rt. Y erw endung eines besonderen  A ppa- 
ra te s  zu r F estste llu n g . [Iro n  Age 120 (1927) N r. 21, S. 1435.1

Zeitschriftenrerzeichnis nebst Abhurzungen siehe S. 11-3/6. — E tn  * bedeutet Abbildungen in der QueUe.
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Korrosion. Carl B enedicks: U n t e r s u c h u n g  e in e s  F a l l e s  
s t a r k e r  o r t l i c h e r  K o r r o s i o n  in  d e r  S u l f a t - C e l l u l o s e -  
I n d u s t r i e . *  D ie U n tersuchung  e rstreck t sich auf R óhren, wie 
sie in der Su lfa t-C ellu lose-Industrie  fiir K alorisato ren  geb rau ch t 
w erden. D ie U n tersuchung  ergab, daB das M ateriał fehlerfrei 
w ar, und  daB die K orrosion  au f die B ildung heiBer S tellen , die 
ih rerse its die U rsache von elektrochem ischen R eak tionen  waren, 
zu ruckzufuh ren  ist. [H an d l. Ing .-V etensk . A kad. N r. 60 (1927).]

G. D. Bengough, J .  M. S tu a r t  u nd  A. R . Lee: D ie  T h e o r i e  
d e r  m e t a l l i s c h e n  K o r r o s i o n  im  L ie h t e  ą u a n t i t a t i v e r  
M e s s u n g e n .  A ufstellung einer Theorie, M essungsgrundlagen, 
K orrosionsbestim m ungen  an  Z ink. [Proceed. R oy. Soc., London, 
Serie A. 116, S. 425/07 ; n ach  Chem. Z en tra lb l. 98 (1927) Bd. I I ,  
N r. 25, S. 2710/1.]

S. H . D iggs: D ie  W i r k u n g  v o n  S c h w e f e l  im  B r e n n -  
s t o f f  a u f  d ie  K o r r o s i o n  v o n  G e le n k b o lz e n  b e i  A u to -  
m o b i le n .  A n den in B e trach t kom m enden Teilen von A uto- 
m obilen, die w ahrend  der k a lten  Jah resze it haufig stillstehen, 
t r i t t  K orrosion  ein, u n d  zw ar von einem  Schw efelgehalt von 
0,15 °/0 an  au fw arts  in  w achsendem  MaBe. D er Schwefel ver- 
b re n n t zu S0.2 u n d  b ild e t H 2S 0 4. [In d . E ngg. Chem. 20 (1928) 
N r. 1, S. 16/7.]

D ie  G e f a h r e n  d e r  K o r r o s io n .  B e rich t u b er das E r- 
gebnis e iner R undfrage betreffend die A nsichten  iiber die Gefahr- 
lichkeit der K orrosion. Bei A nw endung geeigneter S chu tzm itte l 
b es teh t allgem ein die Auffassung, daB kein G rund  zu e rn ste r  Be- 
sorgnis besteh t. [Engg. 124 (1927) N r. 3231, S. 770/1.]

Schlackeneinschliisse. W . F. P rince: F e h l e r h a f t e  G uB - 
s t u c k e .  A nreiuherung von Schwefel und  O xyden an  bestim m ten  
S tellen  infolge K ochens der Form . N otw endigkeit der g u ten  E n t-  
liiftung . [Fo u n d ry  56 (1928) N r. 1, S. 19/20.]

Sonstiges. K . von K erpely : U e b e r  e in lg e  F e h le r -  
e r s c h e in u n g e n  b e i  d e r  H e r s t e l l u n g  v o n  w e ic h e m , n i c h t  
s i l i z i e r t e m  S ta h l .*  E igenschaften  des angew andten  W erk- 
sto ffs fiir Kessel- und  D am pfrohre. G iinstigster K ohlenstoff - 
g eh a lt 0,12 % . EinfluB der W alz tem peratu r. G eeignete Des- 
o x y d a tio n sm itte l: Fe-C-Ti neben Al. [M itt. V ers.-A m t 16 (1927) 
N r. 1, 2, 3, S. 108/17.]

A. L eon: E in e  f o lg e n s c h w e r e  B e r s t u n g  e in e s  g e 
s c h w e iB te n  W in d k e s s e ls .*  U nsachgem aBe Autogenschwei- 
Bung. [Z. O est. Ing .-V . 80 (1928) N r. 3/4, S. 22/5.]

Chemische Prufung.
Probenahme. O tto  Schw aiger: U e b e r  d ie  E n tn a h m e  

v o n  B r e n n s t o f f  p r o b e n .*  W ahl der Probem enge en tsprechend  
d e r  StiickgróBe des A nalysengutes nach  V e z in . R ich tlin ien  fiir 
D urchm ischung  u n d  Teilung der P robe. [Sparw irtsch . (1927) 
N r. 12, S. 606/7.]

Chemische Apparate. A. Sim on u nd  W . N eth  :V e r g l e i c h e n d e  
U n t e r s u c h u n g e n  i ib e r  A n g r e i f b a r k e i t  u n d  V e r w o n d b a r -  
k e i t  m o d e r n e r  F i l t r i e r g e r a t e .  Angreif bark e it von Jenen ser 
G lasfritten tiegeln , Q uarzfiltertiegeln  aus B ergkristall und Por- 
zellanfiltertiegeln  du rch  chem ische R eagenzien. Vergleichende 
U n tersuchung  iiber Bestverw endung der einzelnen F ilte rg era te  in 
d e r  q u a n t i t a t i v e n  Analyse. [Chem. F ab rik  1 (1928) N r.4, S .41 /9 .] 

W . T h ru n : N e u e  A p p a r a t e  z u r  e l e k t r o m e t r i s c h e n  
P g - Me s su n g u n d  z u r  e l e k t r o m e t r i s c h e n  T i t r a t i o n .  
B eschreibung eines K om pensationsappara tes nach  T h r u n  und  
T ó d t  m it E instellung  der H ilfsspannung durch  K om pensation  
gegen ein N orm alelem ent. M eBgenauigkeit 0,03 %  des A bsolut- 
w ertes. A usfuhrung der B estim m ung. [Chem.-Zg. 51 (1927) 
N r. 97, S. 945/6.]

Brennstoffe. M. Dolch und  K . G ieseler: D ie  U n t e r s c h e i -  
d u n g  v o n  S t e i n k o h l e  u n d  B r a u n k o h l e  a u f  G r u n d  d e r  
Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  D e s t i l l a t i o n s g a s e s .  Die A usbeute 
an  G as, insbesondere an  CO und  C 0 2, bei der D estilla tion  bei 700 0 
b ie te t ein eindeu tiges U nterscheidungsm erkm al. H inw eis au f 
Z usam m enhange zwischen V erhalten  bei der A lkalischm elze u nd  
d e r  D estilla tion . [Z. O berschles. B e rg -H iittenm . V. 67 (1928) 
N r. 1, S. 2/10.]

R . K a ttw in k e l: N e u e  G e r a t e  f i i r  d ie  U e b e r w a c h u n g  
d e s  K o k e r e i b e t r i e b e s .  I I .*  A p p a ra tu r  zur B estim m ung des 
B enzols im  K oksofengas. H eiB dam pfbad. V orrich tung  zur 
D estilla tio n  m it W asserdam pf. E x trak tio n sv o rrich tu n g  u n d  
A p p a ra t z u r  A m m oniakbestim m ung. [G ltickauf 63 (1927) N r. 49,
S. 1787/9.]

Gase. Louis Jo rd a n  u n d  Ja m e s R . E ck m an : G a s e in -  
s c h l i i s s e  in  M e ta l l e n  I I I .  D ie  B e s t im m u n g  v o n  S t i c k 

s t o f f  in  M e t a l l e n  d u r c h  V a k u u m - S c h m e lz u n g .*  K urze  
U ebersich t iiber V erfahren  zu r B estim m ung des S ticksto ffs m 
G asgem ischen. K alzium  ais A bsorp tionsm itte l fiir  S tick sto ff; 
B eschreibung eines d a ra u f  gegriindeten  V erfahrens zu r B estim - 
m ung  des S ticksto ffs ais K alz iu m n itrid . V ersuchsanordnung , 
A rbeltsgang. U ntersuchungsergebnisse. B estim m ung d er Leer- 
w erte  u n d  des S ticksto ffgehalts in G asm ischungen b e k an u te r  
Z usam m ensetzung. A nalyse von N itriden  sowie verschiedener 
E isen- und  S tah lso rten . [Sc ien t. P ap e rs  B ur. S ta n d a rd s  22 (1927) 
N r. 563, S. 468/85.]

E . R ich a rd s: D ie  B i l d u n g  u n d  B e s t i m m u n g  v o n  
S t i c k o ^ y d e n  in  d e r  G a s a n a l y s e .  U rsachen fiir die Bildung 
von  S tickoxyden  und  durch  diese hervorgerufene Fehler. Be
stim m ung  d er S tickoxyde durch  dereń  U eberfiih rung  in Stick- 
stoffperoxyd , das d u rch  W assersto ffsuperoxyd  oder K alium - 
p erm an g an a t in N atron lauge vo llstand ig  zu Salpetersriure  oxyd ie rt 
w ird. B estim m ung d er S alpe te rsau re  ko lorim etrisch  m itte ls 
P henold isu lphosaure . E rgebnisse. [F eu eru n g stech n . 16 (1928)
N r. 2, S. 17/8.] .

M e th o d s  o f t h e  C h e m is t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
S t e e l  C o r p o r a t i o n  f o r  t h e  S a m p l i n g  a n d  A n a l y s i s  o f 
G a s e s .  3rd ed. (W ith  25 fig.) P ub lished  by  Carnegie S teel 
C om pany, P ittsb u rg h . [Se lbstverlag] (1927). (X IV , 187 j j . )  8“. 
2,25 S. S  B S

Sehmiermittel. J. T rau b e  u n d  J. M agasan ik : E in  n e u e s  
e i n f a c h e s  V i s k o s i m e t e r  u n d  S t a g o n o m e t e r .*  B estim m ung 
d er V iskositat d u r c h  M e s s u n g  der A usfluBgeschw indigkeit aus ver- 
schieden groBen, gegen die W agerech te  geneig ten  K ap illaren . 
B erechnung d er dynam ischen  u n d  s ta tisch en  O berflachenspan- 
nun g  aus der TropfengroBe bei yerschiedenen A btropfgeschw in- 
d igkeiten . [Z. angew . Chem. 40 (1927) N r. 48, S. 1449/50.]

Wasser. H a u p t:  W a s  i s t  b e i  d e r  U n t e r s u c h u n g  u n d  
B e u r t e i l u n g  v o n  K e s s e l s p e i s e  w a s s e r n  f i i r  H o c h -  
l e i s t u n g s k e s s e l  z u  b e a c h t e n ?  E n th a r tu n g  des Kesselspeise- 
w assers nach  dem  K alk-S oda-V erfahren , dem  Soda-, A etznatron- 
Soda- u n d  P e rm u tit-V erfah ren . V erh a lten  d er K ieselsaure. 
P ru fu n g  des K o n d en sa ts  u n d  des K esse linhalts . N atro n sch u tz - 
zahl. [Chem .-Zg. 51 (1927) N r. 97, S. 943/5.]

A. v an  d er W erth : E in  m o d i f i z i e r t e r  W a s s e r b e s t im -  
m u n g s a p p a r a t .*  K urze B eschreibung eines A p p ara tes  und  der 
A rbeitsw eise zu r B estim m ung von VVass*r d u rch  D estilla tion  m it 
T e trach lo ra th an  an  Stelle des feuergefahrlichen  X ylols. [Chem.- 
Zg. 52 (1928) N r. 2, S. 23/4.]

H . R ic h te r : Z u r  B e s t i m m u n g  d e r  im  W a s s e r  g e -  
l ó s t e n  G a s e . B edeu tung  e iner rich tig en  P ro b en ah m e, die bei 
u n te r  D ruck  stehendem  W asser zweckmaBig e rs t nach  E n tspan - 
nung  u n d  A bkiih lung in  einem  einfachen  S ch langenkuhler auf 
e tw a  30 0 erfo lg t. [Chem .-Zg. 52 (1928) N r. 4, S. 47.]

M. K ehren  u nd  H . S tom m el: U e b e r  d ie  y o l u m e t r i s c h e  
B e s t i m m u n g  v o n  S u l f a t e n  im  W a s s e r  n a c h  B a h r d t .  1.* 
A rbeitsw eise zur Schw efelsaurebestim m ung in T rink - u nd  Ge- 
b rauchsw asser nach  B a h rd t und  dabei a u f tre te n d e  Mangel. 
B eschreibung eines ab g ean d e rten  V erfahrens. B eleganalysen. 
Y erw endung von N eo -P erm u tit. B ra u c h b a rk e it des V erfahrens 
bei eisen- und  m anganhaltigen  W assern . [Chem .-Zg. 51 (1927) 
N r. 94, S. 913 /5 ; N r. 96, S. 934/5.]

E in z e l b e s t i m m u n g e n .
Kohlenstoff. E . B eri, A. S ch m id t u n d  K . W in n ack er: U e b e r  

e in e  S c h n e l l m e t h o d e  z u r  B e s t i m m u n g  v o n  K o h l e n 
s t o f f  u n d  W a s s e r s t o f f  in  o r g a n i s c h e n  K o r p e r n  ( I I .  
M i t t . ) .  V erbrennung  fester S ubstanzen . F eh lerquellen  bei der 
W asserstoff bestim m ung u n d  bei d er V erb rennung  stickstoff- 
h a ltig er K orper. B eschreibung d er A p p a ra tu r  u n d  d er A rbeits
weise. V erbrennung  u n zerse tz t fliich tiger fliissiger Stoffe. G ang 
d er A nalyse. [B er. D. Chem . Ges. 61 (1928) N r. 1, S. 83/91.]

Kohlenstoff und Wasserstoff. E . B eri und  H . B u rk h a rd t:  
U e b e r  e in e  S c h n e l l m e t h o d e  z u r  B e s t i m m u n g  v o n  
K o h l e n s t o f f  u n d  W a s s e r s t o f f  a u f  t r o c k n e m  W e g e .*  
M ischen der P robe m it B le ich rom at und  E rh itz e n  au f schw ache 
R o tg lu t. A us den  V erbrennungsgasen  w ird W asserdam pf durch  
Schw efelsaure ab so rb ie rt u n d  die K o h lensau re  gasvo lum etrisch  
oder gew ich tsanaly tisch  b es tim m t. B eschreibung d e r A p p ara tu r  
u n d  A rbeitsw eise. B e leganalysen. [B er. D . Chem . Ges. 59 (1926) 
B d . I ,  A bt. B, S. 890/6.]

Schwefel. D . B a la rew : W o h e r  d ie  F e h l e r  b e im  F a l l e n  
d e s  B a r i u m s u l f a t s  k o m m e n . B esprechung  d er E rgebnisse 
n ach  yerschiedenen A rten  d er F&Hung u n d  d er dafiir  gegebenen 
E rk liirungen . U n tersuchungen  iiber die S tru k tu r  des gefallten

[ Zeitschriftenrerzerchnis nebst Abkurzuiiyen siehe S. 113/6. — Ein * bcilerUet. Abbtlluncjen in der Quelle.
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Bariumsulfats. — E rk la ru n g  fiir  den  beim  F a llen  des B arium - 
sulfats auftretenden F eh le r du rch  die A dsorp tionsfah igkeit der 
inneren Oberflachen. [Z. an a l. Chem. 72 (1927) N r. 8, S. 303/6.] 

Johann Ciochina: E in e  n e u e  S c h n e l l b e s t i m m u n g  d e s  
S chw efels in  R o h e is e n  u n d  S t a h l .  E rh itzen  der P robe in 
einem elektrischen Ofen au f 1240 bis 1320 0 im W asserstoffstrom , 
wodurch der Schwefel der P ro b e  ais Schw efelw asserstoff ausee- 
trieben wird, der wie iiblich aufgefangen  u n d  b es tim m t w ird. D ie 
Ergebnisse liegen im  allgem einen hoh er ais bei dem  Lósungsyer- 
fahren in Salzsaure usw. [Z. anal. Chem. 72 (1927) N r. 8, S. 301/3.] 

Otokar Q uadrat, V. K rafn e te r, J .  K oribba  u n d  M. Zincenko : 
D er S u l f id s c h w e f e l  u n d  d ie  O x y d e  d e s  E i s e n s  in  
b a s isc h e n  S i e m e n s - M a r t i n - S c h l a c k e n .  U ntersuchungs- 
ergebnisse an 30 Siem ens-M artin-Schlacken, besonders auf dereń 
Sulfid- und E isenoxydgehalt. F ehlerm óglichkeiten . D irekte 
jodometrische B estim m ung. B estim m ung  des Sulfidschwefels 
nach Torausgegangener R e d u k tio n  des E isenoxyds m it Z inkstaub  
bei Kotglut. Bestim m ungsergebnisse. [Chimie & In d u str ie  17
(1927) Nr. 5, Sonderheft, S. 399/404.]

Eisen. P riy ad aran jan  R a y  u n d  A k sh a y K u m a rC h a tto p a d h y a : 
D ie E in w ir k u n g  v o n  H e x a m e t h v l e n t e t r a m i n  a u f  S a lz -  
ló su n g e n  v o n  E le m e n te n  d e r  d r i t t e n  G r u p p e  u n d  e in  
n e u e s  Y e r f a h r e n  z u r  q u a n t i t a t i v e n  T r e n n u n g  d e s  
E is e n s  v o n  M a n g a n , Z in k ,  N i c k e l  u n d  K o b a l t .  T rennung  
von Eisen und M angan in  der L osung  ih re r  Chloride u n d  ihrer 
Sulfate. T rennung von  E isen  u n d  Z ink aus der L osung ih rer 
Chloride sowie aus Lósungen von  F errich lo rid  u n d  Z inksulfat. 
Abscheidung des E isens au s L ósungen von  F errich lo rid  u n d  
K obaltnitrat, dsgl. aus su lfa tischer Losung. T rennung  von E isen 
und Nickel in chloridischer Losung. B eleganalvsen. [Z. anorg 
Chem. 169 (1928) N r. 1/3, S. 99/112.]

Kupfer. J .  M. K olthoff u n d  G. H . P . y . d . M eene: D ie  g e 
w ic h t s a n a ly t i s c h e  B e s t im m u n g  d e s  K u p f e r s  a i s  K u p -  
f e r r h o d a n u r .  F allung  des K u pfers d u rch  R hodankalium  nach  
Torausgegangener R e d u k tio n  m it schw efeliger Saure. Ver- 
wendete Lósungen. E rgebnisse der F allung  bei Ź im m ertem peratu r 
und in der W arm e. A bw eichungen bei 79 B estim m ungen  u n te r 
0,4 %. Co, Ni, Mn, Zn, As stó ren  n ich t. H ydro lyse  von  Bi, Sb, 
Sn wird durch Z usatz von W einsaure y e rh in d ert. [Z. anal. Chem 
72 (1927) Nr. 9/10, S. 337/45.]

Blei. G. Spacu u n d  J .  D ick : E ine  neue Schnellm ethode zur 
B e s tim m u n g  d e s  B le is .  F allung  des Bleis durch  Am m onium - 
rhodanid und P yrid in . A rb eitsyo rsch rift. B eleganalysen. An- 
wesenheit gróBerer Mengen von  A m m onium salzen s tó r t  die B e
stimmung. D auer der B estim m ung e tw a 20 m in. [Z. anal. Chem. 
72 (1927) Nr. 8, S. 289/93.]

Kalzium und M agnesium . M. B ob te lsky  u n d  Malkowa- 
Janowsky: U e b e r  d ie  L o s l i c h k e i t  v o n  M a g n e s iu m -  
o x a la t  u n d  ih r e  B e d e u t u n g  f i i r  d ie  K a lz iu m - M a g n e -  
s iu m -T re n n u n g .*  U n tersuchungen  iiber die L oslichkeit von 
Magnesiumoxalat in A m inonium oxalat-, O xalsaure- u n d  Am m o- 
niomchlorid-Losungen. E rgebnisse d er K alzium -M agnesium - 
Trennung in Lósungen b e k an n te r  Z usam m ensetzung. B estim - 
mung kleiner K alzium m engen du rch  A nreicherung der Losung 
an Kalzium. G enauigkeit 0 ,0 5 % . [Z. angew . Chem. 40 (1927) 
Nr. 48, S. 1434/6.]

Kalium. M ykola W ik u l: V e r s u c h e  z u r  V e r v o l lk o m m -  
nung  d e r  T a r t r a t m o d i f  i k a t i o n  d e r  K o b a l t i n i t r i t -  
m e th o d e  z u r  q u a n t i t a t i v e n  B e s t i m m u n g  d e s  K a l iu m s .
Y ersuche zur H erstellung der Reagenslósung. A uftre ten d e  Fehler. 
Analytische B eobachtungen. Y erbesserung des bisherigen Y er
fahrens und A usbildung eines Y erfahrens zu r re in  grav im etrischen  
Bestimmung des K alium s. [Z. anal. Chem . 72 (1927) N r. 9/10,
S. 345/59.]

Warmemessung, MeBgerate und Regler. 
Temperaturmessung. F . J .  R y a n : F e u e r u n g s r e g l u n g  a n  

in d u s t r ie l le n  W a r m ó fe n .*  [Iro n  S teel E ng . 4 (1927) N r. 12,
S. 493/8.] - S

Thermokraft eines K u p f e r - K o n s t a n t a n - E l e m e n t e s  
bei hohen T e m p e r a t u r e n .*  B eschreibung  einer geeigneten 
Anordnung, die die B en u tzu n g  eines K upfer-K o n stan tan -E le - 
mentes bis 1160° g e s ta tte t. A enderung  des spezifischen W ider- 
standes yon Cu beim S chm elzpunk t. [E ngg . 124 (1927) N r. 3233, 
k. 838.]

W arm eubertragung. W erner E ik m a n n : D ie  W a r m e -  
u r t r a g u n g  in  H e iz r o h r e n .*  B eschreibung der Yersuchs- 
anlage. Messung der G as tem p era tu ren  u n d  G asgeschw indigkeiten. 

ersuchsergebnis.se. [A rch. W arm ew irtsch . 9 (1928) N r. 1, S. 5 /8.]

Zeitschriftemerzekhnis nebst Abkurzungen siehe S. 1.

H u b er O. C roft: D e r  W a r m e d u r c h g a n g  b e i  K e s s e l -  
r o h r e n .*  Y ersuchsanordnung. Y ersuchsdurchfuhrung . B e
ziehungen zw ischen W assergeschw indigkeit u n d  W arm eiiber- 
tragungskoeffiz ienten , S tróm ungserscheinungen. T em peratu r- 
ab fa ll vom  R auchgas zum  W asser. Y ersuche m it y e rk ru s te ten  
R ohren . [B uli. U niv . Illinois N r. 168, 1927.]

Spezifische Warme. W illi M. Cohn: U e b e r  e i n  Y e r f a h r e n  
z u r  E r m i t t l u n g  v o n  s p e z i f i s c h e n  W a r m e n  u n d  W a r m e -  
t ó n u n g e n  a u s  T e m p e r a t u r - Z e i t - K u r y e n .  B estim m ung der 
spezifischen W arm e von feuerfesten  S toffen  d u rch  A ufnahm e von  
A bkiih lungskuryen  in  Oefen, dereń  A bkuhlungsverhaltn isse fest- 
gelegt sind . [Z. angew . Chem. 40 (1927) N r. 51, S. 1557/9.]

S aburo  U m ino : U e b e r  d ie  S c h m e lz -  u n d  U m w a n d -  
lu n g s w a r m e  v e r s c h i e d e n e r  M e ta l le .*  M essung des W arm e- 
m haltes  von  M etallen  sowie einigen K ohlensto ffstah len  u n d  GuB
eisen bei hohen T em p era tu ren  nach  dem  kalo rim etrischen  Diffe- 
ren tia lverfah ren . A bleitung  der w ahren  u n d  m ittle ren  spezifischen 
W arm en. [Science R ep . T ohoku  U niv . 16 (1927) N r. 7, S. 775/98.] 

Heizwertbestimmung. H . S trach e  u n d  H . L óffler: D a s  
S t r a c h e  - K l in g s c h e  E x p lo s i o n s k a l o r i m e t e r ,  M o d e l i  
D r .  L ó f f le r .  B eschreibung eines E xplosionskalorim eters m it 
doppelw andiger, g laserner E xplosionskugel, in  der sich ein  Queck- 
s ilbertherm om eter zu r M essung der du rch  die Explogion hervor- 
gerufenen T em peratu rerhóhung  befindet. V orteile gegenuber 
anderen  K alo rim etem . U ntersuchungsergebnisse an  W asserstoff, 
K ohlenoxyd , M ethan  und  S tad tg as . G enauigkeit 0,5 % . [G as 
W asserfach 70 (1927) N r. 44, S. 1073/7.]

Sonstige MeBgerate und Regler.
Allgemeines. Georg K e in a th : F o r t s c h r i t t e  d e r  M eB - 

t e c h n i k  192 7 . M eBwandler. R elais. E rh ó h u n g  d e r  G enauig
keit. R eg is trie rap p ara te . Fem m essung . [E . T . Z. 49 (1928) N r. 1,
S. 1/4.]

B runo  E c k : C h a r a k t e r i s t i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  y o n  
M e m b r a n b le c h e n  f u r  R e g e l v o r r i c h t u n g e n  u n d  I n -  
s t r u m e n t e .*  [Z. angew .M ath .M ech . 7 (1927) N r. 6, S. 498/500.] 

Flussigkeitsmesser. M. S chaack u n d  H . L o h m an n : U n t e r 
s u c h u n g  d e s  E in f l u s s e s  y o n  s e l b s t t a t i g e n  W a s s e r -  
s t a n d s r e g l e r n  a u f V e n t u r i - K e s s e l s p e i s e - W a s s e r m e s s e r .*  
[Siem ens-Z. 7 (1927) N r. 12, S. 815/23.]

Gas-, Luft- und Dampfmesser. W alter P flaum , '£ t.=3n9-: 
B e i t r a g  z u r  M e n g e n m e s s u n g  s t r ó m e n d e n  D a m p f e s  
m i t t e l s  S t a u r in g e n .  M itte ilung  aus dem  M aschinenlabora- 
to riu m  der Technischen H ochschule D anzig. M it 59 A bb. u.
19 Z ah len taf. B e rlin : V .-D .-I.-V erlag, G. m . b. H ., 1928. (2 BI., 
41 S.) 4°. 5 JIM . (F o rschungsarbeiten  au f dem  G ebiete des 
Ingenieurw esens. H rsg . y. V erein deu tscher Ingen ieure . H . 298.)

Sonstiges. Ju liu s  O elschlager: B e s t i m m u n g  u n d  A b - 
h i l f e  v o n  S c h w in g u n g e n  u n d  E r s c h u t t e r u n g e n . *  An- 
w endungsbereich der yerschiedenen A pp ara tu ren . T orsiograph  
yon Geiger. Seism ograph n ach  W iechert P allog raph  nach 
Schlick. Y ibrograph nach  D r. Geiger. Schw ingungsanzeiger 
P a te n t  T hyssen. [M eBtechn. 3 (1927) N r. 11, S. 329/31.]

Eisen, Stahl und sonstige Baustoffe.
Eisen und Stahl. W alte r  B a ltru sc h : D a s  d e u t s c h e  S t a h l -  

h a u s .*  B a u a rt W óhr. O berschlesische H iitten w erk e  Gleiw itz 
B rau n  & R o th e . D eutsche S tah lhausbau-A .-G . L am ellenstah l- 
p la tte n , K o n s tru k tio n  Y erein ig te S tah lw erke. G ebr. B óhler. 
B a u a rt Spiegel. K onstruk tionse inzelte ile . S tah lfen ste r. S tah l- 
tiiren . [S ta h l ubera ll 1 (1928) N r. 1, S. 3 /20.]

R udo lf B e rn h ard : D ie  e r s t e  B r i i c k e  i ib e r  d e n  H u d s o n  
b e i  N e w  Y o r k  m i t  1 ,0 6 7  k m  w e i t  g e s p a n n t e r  M i t t e l -  
ó f fn u n g .*  D arste llung  der G rundziige d er beiden yorgelegten 
E n tw iirfe  fiir  die K abelbriicke und  E ró rte ru n g  von  E inzelheiten . 
[Z. V. d. I . 71 (1927) N r. 51, S. 1773/8.]

Ludw ig H ellm an n : W i e d e r h e r s t e l l u n g  v o n  S c h ie n e n -  
k l e m m p l a t t e n .*  K lem m plattenp resse  des V erfassers. B e
schreibung des K lem m platteng luhofens B a u a r t H ellm ann . A n
ordnung  und  B e trieb  d er PreB anlage. W irtsch aftlich k e it. [G laser 
101 (1927) N r. 11, S. 178/80; 102 (1928) N r. 2, S. 15/22.]

R o b e rt T . M ason: D ie  S c h a f f u n g  n e u e r  A b s a t z g e -  
b i e t e  f i i r  S ta h l .*  Móbel, H au shaltgegenstande , A utom obil- 
te ile . [Iro n  T rade  R ev . 82 (1928) N r. 1, S. 9 /12.]

B lecken: D a s  L a m e l l e n - S t a h l h a u s  i i e r  V e r e i n i g t e n  
S t a h l w e r k e .  A k t i e n g e s e l l s c h a f t . *  [S tah lhaus-K orrespon- 
denz 1928, N r. 3, J a n .]

J/6- — Ein * bedeutet: Abbiłdungen in der Quelle.
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H an s Spiegel: D ie  D i i s s e l d o r f e r  S t a h l h a u s - M u s t e r -  
h a u s e r  in  D u s s e l d o r f - H e e r d t .*  [S tah lhaus-K orrespondenz

1927, N r. 2, D ez.] , ,
O rbanow ski u n d  S te p p a t: W o h n h a u s e r  a u s  S t a h l  u n d  

S t r e c k m e t a l l .*  [S tah lhaus-K orrespondenz 1927, N r. 1, N ov„

S ' 2 Ch H . J .  D riessen: E in i g e  w i r t s c h a f t l i c h e  B e t r a c h -  
t u n g e n  i i b e r  d e n  O b e r b a u .*  V orteile guBeiserner Schienen- 
s tuh le  bei H olzschw ellen. [O rgan E ortsch r. E isenbahnw es. 83

(1 9 2 F  Nc ! B iggert:/5 F o r t s c h r i t t e  im  W a lz w e rk s w e s e n .*  
D ie V erbilligung der H erstellungskosten  fiir Feinbleche eroffnet 
neue A bsatzm óglichkeiten  fu r  die V erw endung ^ b e n  a 3 
B austoff fiir Móbel u . dgl. [Iro n  T rad e  R ev. 82 (1928) N r. 1,

S 32M oeller S M ^ n a . : D a s  G e d in g e w e s e n  im  E is e n b a u .  
(M it 6 T ai.)  [B erlin  W 9, L ink-S traB e 16: D eutscher E isenbau- 
V erband, Techn. A btlg.] 1927. (37 S.) 8". (B en ch te  des Aus- 
schusses fiir w irtschaftliche B etriebsfiihrung. H rsg . vom  D e u £  
schen E isenbau-Y erband . H . 7.)

H einrich  W eber, O beringenieur: D ie  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  
d e s  e l e k t r i s c h e n  N i e t e r h i t z e r s .  (M it 4  B la tt  T ab .) [B erlin  
W  9 L ink-S traB e 16: D eutscher E isenbau-V erband , le c h n . 
A b tls  1 1927. (16 S.) 8°. (B erichte des A usschusses fu r  w irt- 
schaftliche B etriebsfiihrung. H rsg . vom  D eutschen  E isenbau- 
Y erband. H . 8.)

Normung und Lieferungsvorschriften.
N orm en. O tto  S chw albach: D ie  V o r t e i l e  d e r  N o r m u n g  

TOm  k a u f m a n n i s c h e n  S t a n d p u n k t e  a u s . [B etnebs- 
w irtsch . R dsch. 5 (1928) N r. 1, S. 1/5.]

U eberw achungsvorschriften. H . D oli: S i c h e r h e i t
B a u w e r k e  d u r c h  V o r s c h r i f t e n  u n d  B e r e c h n u n g .  
W arnung  vor einem  U eberm aB an  V orschriften . [B auw elt 19 
(1928) N r. 4, S. 66.]

Betriebswirtschaft und Industrieforschung.
Allgem eines. F . G iese: D ie  m e n s c h l ic h e  S e i t e  d e r  

t e c h n i s c h e n  A r b e i t .  H istorische E ntw ick lung . S ta n d p u n k t 
der form alen  O rganisation . Auslese u n d  A rbeiterverteilung . n- 
le rnung  u n d  A npassung. A rbeitsp la tzra tionalisierung . P sycho
logie der W erbung. Technische A rbeit u n d  sub jek tive  Lebens- 
form . G em einschaftspsychologie im  B etrieb . Sozialpsy<Aologie 
der techn ischen  A rbeit. [In d . P sycho techn . 4 (1927) N r. 12,
S. 379/84.] ,

H u b e rt H erm an n s: R a t i o n a l i s i e r u n g  u n d  W a r m e -  
w i r t s c h a f t  in  d e r  E i s e n - ,  S t a h l -  u n d  M e t a l l i n d u s t r i e .  
FBrennst. W arm ew irtsch . 10 (1928) N r. 2, S. 22/6.]

H a n d w ó r t e r b u c h  d e r  B e t r i e b s w i r t s c h a f t .  H rsg . v. 
P rofessor D r. H . N icklisch in  Y erbindung m it zah lreichen Be- 
triebsw irtsch aftle rn  an  in- u nd  auslandischen H ochsehulen  u nd  
aus der P rax is . S tu ttg a r t :  C. E . Poeschel, Verlag. 4 . —  Lfg. 19: 
R osario  ( B orsenplatz) —  S chuldverhaltm sse , ih re  K o n te n ^  1928. 
(Sp. 961— 1280.) 7 J U l.  , ■

W a l t e r  R a h m :  F a b r i k o r g a n i s a t i o n  f i i r  d e n  m i t t l e r e n
u n d  k l e i n e r e n  B e t r i e b .  B erlin -L ich terfe lde: R einhold
W ichert, V erlagsanstalt „S o li u n d  H ab en “ , 1927. (106

GOb B etdebsfuhrung . H . L udw ig: D ie  S t e n u n g  d e s  M e i s t e r s  
m  i n d u s t r i e l l e n  B e t r i e b e .  [W erkst.-T echn. 21 (1927) N r. 23,

S. 672/6.] .. , .  .. ,E w ald  Sachsenberg: A u s n u t z u n g s m o g l i c h k e r t e n  d e r
A r b e i t s k r a f  t e  in  d e r  F l i e B a r b e i t .*  [M asch.-B . 7 (1928)

X' Betriebstechnische U ntersuchungen. K . Seyderhelm : D e r  
W ir k u n g s g r a d  d e s  E n e r g i e v e r b r a u c h e s  in  m e  c h a -  
n i s c h e n  W e r k s t a t t e n .*  [W erkst.-T echn . 22 (1928) N r. 3, 

S. 74/6.]
P sychotechnik . H an s K elln er: U e b e r  d ie  H a n d g e s c h i c k -  

l i c h k e i t  u n d  d e n  W e r t  d e r  H a n d g e s c h i c k l i c h k e i t s -  
p r u f u n g e n .  [Psychotechn . Z. 2 (1927) N r 6 S. 153/62 ]

H a n s  R u p p : Z u r  P s y c h o l o g i e  d e r  F l i e B a r b e i t .  [Psycho
techn . Z. 2 (1927) N r. 6, S. 166/78.]

S tatistik  F ritz  H u b e r t:  D ie  G i e B e r e i b e t r i e b s s t a t i s t i k .  
N o tw endigkeit der B e tr ieb ssta tis tik . Beispiele fiir G liederung und  
A usw ertung  der S ta tis tik . [GieB. 15 (1928) N r. 5, S. 108/10.]

Selbstkostenberechnung. K u r t  O esterreicher: D ie  w i r t -  
s c h a f t l i c h e  A u s w i r k u n g  d e r  F l i e B a r b e i t .  [M asch.-B .
(1928) N r. 1, S. 8 /9 .] ___________

G ottfried  K ritz ler, M t t g . ,  .M arine-Ingenieui - a  D .^ D i e

f r ^ u ń d 01P ^ t k ^ i a T i o n . T n H a n d  eines Beispieles aus 
der P rax is e r lau te rt. M it zah lr. F o rm ularen  un d  einem  y o llstan d ig

dS i « n , o h ”  "  B etriebsforscbung, E . V.. F

a. M. H . 9.)
Wirtschaftliches.

W  i r f S T L <L S S S Z N ° r n 1u r« . Typung-

wesen. B ehandlung des M enschen. E rziehung  des N achw uchses.

^ ^ ^ K t ^ H S e r u n g s a r b e i t e n i m K o h l e n .  
b e r / b a u  s o w ie  in  d e r  E is e n -  u n d  S t a h l i n d u s t r i e .  Die 

• P riin d e  un d  die G ebiete der R a tionalisierung . R a
tionalisierung, insbesondere M echanisierung, im  K ohlenbergbau 
undThre Erfo ge. R a tionalisierung  durch  K arte lle  u n d  S yndikate .
D ie RaTionlalistrung in der E isen industrie  u n d  J e r  neue W * k u n g  
grad. Die F riich te  der R a tionalisierung . [S t. u . E . 48 (19Z8)

N r ' F- R espondek: P u b l i z i t a t  in  d e r  W i r t s c h a f t .  H inw eis 
auf die unbed ing te  N otw endigkeit allgem em er V erbre itung  
w ichtiger w irtschaftlicher T atsachen  un d  Zahlen in  D eutschland .
[W irtschaftsd ienst 13 (1928) N r. 1, S. 3/7.] Vnlks

H erb e rt Schack, D r. ph il. e t  re r. poi., P rofessor der Yolks- 
w irtschaftslehre an  der H andelshochschule ^ “ g ^ e rg ’ ’
W i r t s c h a f t s f o r m e n .  G rundzuge einer M orphologie d e r^W irt
schaft. Je n a : G ustav  F ischer 1927. (V I, 172 S.) 8®. 7,50

geb Bergbau. H ecto r A nciaux: D e r  b e lg i s c h e  K o h l e n b e r g 
b a u  s e i t  1870.* K ohlenforderung, A rbeiterfragen, G rubenaus- 
riistung , G rubensicherungsw esen, A rbeitsleistungen, L ohne r- 
tragnisse [Iron  Coal T rades R ey . 1927, Sonderheft, S 203/4 

W alter F lem m ig: D ie  e n g l i s c h e  K o h l e n w i r t s c h a f t
Tq r a 1927  F orderung, Belegschaft, K ohlenausfuhrpreise,j£jsas»H erm ann  F in k : D e r  K o h l e n b e r g b a u  in  d e n  N ie d e r  

l a n d e n .*  D as neue H olland. S tan d o rte  der K ohlen. D er B ergbau 
in Siidlim burg. A rbeiterfragen . Z ukunftsaussich ten  Belange 
des R uhr^eb iets. [R u h r R hein  9 (1928) N r. 3, S. 94/7.]

H enr! de Peyerim hoff de Fon tcnelle : D e r  f r a n z o s i s c h e
K o h l e n b e r g b a u  s e i t  1870 .*  K ohlenyorkom m en, K ohlen- 
fórderung, K ohlenyerbrauch, A uBenhandel, K riegseinw irkungen, 
L 6 h n e  u n d  Preise. [Iro n  Coal T rades R ev . 1927, Sonderheft,

S 1 I^rnst;2J iin g s t: Die  E n tw ic k lu n g  d e s  d e u t s c h e n  K o h le n -
b e r ^ b a u e s  in  d e n  l e t z t e n  s e c h z ig  J a h r e n *  A usfuhrliche 
sta tfs tische A ngaben iiber die S tein- und  B raunkohlenforderung  
se it 1860, die G ew innung von K oks und  N ebenerzeugm ssen, den 
K o h le n y e r b r a u c h ,  den AuBenhandel in  K ohle, d .e L ohne un d  
d ie  W ir t s c h a f t l i c h k e i t  desB ergbaues. [Iro n  Coal T rades R ev . 19-7,

SOndEishenindustIie“ / W . C artellieri: E n t w ic k lu n g  u n d  g e g e n ^  
w a r t i g e r  S t a n d  d e r  S a a r e i s e m n d u s t r i e . *  [S t. u . L . 48
H928} N r. 2, S. 54/5.]

Hu<di Bell: D e r  E i s e n h a n d e l  G r o B b r i t a n m e n s  u n d  
d e r  W e l t  E n tw ick lung  der englischen R oheisen industrie  seit 
1830. Die B edeu tung  des W eltkrieges fiir die englische Roheisen- 
yersorgung. Die Roheisenerzeugung frem der L ander se it 1857 
Die A usfuhr yon E isen  und  S tah l und  E rzeugm ssen d arau s 1910 

! [Iro n  Coal T rades R ev. 1927, Sonderheft, S 140/3 ] 
E rduard ] B uchm ann: D ie  d e u t s c h e  E is e n -  u n d  S t a h l 

i n d u s t r i e  in  d e n  l e t z t e n  s e c h z ig  J a h r e n *  E ntw icklung 
der Roheisen- u n d  R ohstah lerzeugung . E in - un d  A usfuhr yon 
E isen un d  S tah l. [ Iro n  Coal T rades R ey . 1927, Sonderheft,

8 ' ^ E ł^ m  R  Jo n es: D i e  W e i B b le c h i n d u s t r i e  v o m  H a n -  
d e l s s t a n d p u n k t  a u s  b e t r a c h t e t . *  G egenuberstellung yon 
E rzeugung und  A usfuhr von  W eiBblechen in E ng land  un d  den 
Ver S taa ten . H inw eis auf die uberlegene S tellung  der Ver. 
S taa ten , die ach t N eun te l der E rzeugung  im Inland*> a b s e tz e n  
gegeniiber drei N eu n te l bei E ng land . [Iro n  Coal T rades R ey . 1927,
S ondeiheft, S. 161/2.] . a ł o v.i

J  y an  H oegaerden : D ie  b e lg i s c h e  E i s e n -  u n d  S t a h l 
i n d u s t r i e  in  d e n  l e t z t e n  s e c h z ig  J a h r e n .*  F o rderung  bzw.

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen S. 11316. — Ein * bedeułeł: Abbildungm in der Quelle.
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Z a h le n t a f e l  1.

D ie  E i s e n z o l l e  d e r  f r a n z ó s i s c h e n  Z o l l t a r i f n o v e l l e  
v o m  F e b r u a r  1 9 2 8 .

Z o l ls a tz e  i n  F r a n k e n  j e  1 00  k g .

Tarif-
Nr.

W arenbezeichnung G eneral-
t a r if

M indest-
ta r if

205

205 bis

206 

207 ter

207
ąuater

207
quin-
quies

aus 210

211

aus 212

G uB  e i s e n  :
GieBereiroheisen, gewóhnliches, 

enthaltend weniger ais 6%  
und m ehr ais 0,15 %  P  .

gehalt von:

schlieClich 25 %  .
E i s e n l e g i e r u n g e n :  
Ferromangan, enthaltend : 

mehr ais 2 %  C und gleich- 
zeitig m ehr ais 25 % Mn 

2 % O und w eniger und gleich- 
zeitig m ehr ais 6 %  Mn

aluminium y om
Ferrosilizium m it einem Silizium- 

gehalt von:

von 30 bis 50 %  
mehr ais 50 %  .

Mangansilizium, enthaltend: 
40 % und m ehr Silizium  unc 

Mangan zusammen . . .

Ferr ochrom: 
gekohlt auf m ehr ais 2 % 

und Ferrosilizium cbrom  .

bis 2 %  O

weniger v o m  W er
Ferrotitan, Ferrosilizium titan, 

Ferrowolfram und Ferrosilizium -

vo m  W e r t : 
Ferroborax, Ferrom olybdan, Ferro 

tan ta l, Ferrouran , Ferrovana- 
din und andere Eisenlegie- 
erimgen, en thaltend  ein 
tenes Metali in  dem Verh: 
von m ehr ais 5 %  sowie ent- 
sprechende Ferrosiliziumlegie- 
rungen (Ferrosilizium  vanadin 
usw.) y om  W e r t :

Eisen und S tahl, roh, in  Blocken

Feiner W erkzeugstahl . .

0 ,5%  Ni, ausgenommen Bleche
0,5 % bis 6 %  C r .....................
0,5 % bis 6 % W ......................
0,2 %  bis 2 %  M o......................
0,1 % bis 0,5 %  Y a .................
0,1 %  bis 0,5 %  T i .................

Sonderstahl, en thaltend  m ehr ais
6 % Chrom ..............................

m ehr ais 6 %  W .................
m ehr ais 2 % M o .................
mehr ais 0,5 %  Ya 
mehr ais 0,5 %  T i oder alle 

anderen seltenen Elemente 
Bleche:
ebene Bleche aus Eisen oder S tahl, 

andere ais silizierte, geglanzt, 
beschnitten oder n ich t, in  einer 
Starkę von:
mehr ais 1 m m ..........................
6Ao mm bis 1 m m .................
4/io mm bis 6/ 10 mm  . . . .
weniger ais */io m m .................

ebene Bleche aus Eisen oder Śtahl, 
ka lt gewalzt, im  Feuer weiB ge- 
brannt oder geblaut, beschnitten 
oder n ich t, m it einer Dicke v o n :
mehr ais 1 m m ..........................
6/io mm bis 1 m m .................
4/io min bis 6/ i 0 mm  . . . .
weniger ais 4/ 10 m m .................

Bleche aus Eisen oder Stahl, 
Triplezbleche genannt, . . . .  

Bleche, geglattet, fiir den Auto- 
mobilbau v o m  W e r t :

Eisen, verzinnt (WeiOblech), ver- 
kupfert, verb leit oder yerzinkt: 
von mehr ais ®/l0 mm Dicke . 
von 6/10 mm oder weniger . . 

Eisen- und S tah ld rah t, m it einer 
W iderstandsfahigkeit auf 1 m m 2 
Q uerschnitt:

Je tz ig e r
M indest-

ta r if

Tarif-
Nr.

W arenbezeichnung General-
ta rif

Mindest-
ta r if

22,—
s

5,50 5,10

32,—
n-

8,— 5,10

50,— 12,50 6,80

56,— 14,— 6,80

140,— 35,— 26,60

60 % 15% 26,60

60% 15% 26,60

0 80,— 20,— 26,60
100,— 25,— 34,—
180,— 45,— 34,—

140,— 35,— 26,60

70,— 17,50 26,60

160,— 40,— 40,80

260,— 65,— 54,40

60% 15% 54,40

60%
-

15% 34,—

60% 15% 102,—
4 0 , - 1 0 , - 13,05

300,— 75,— 66,—

300,— 75,— 58,50
300,— 75,— 58,50
300,— 75,— 58,50
300,— 75,— 58,50
300,— 75 — 58,50
300,— 75,— 58,50

1280,— 320,— 160,—
1280,— 320,— 160,—
1280,— 320,— 160,—
1280,— 320,— 160,—

1280,— 320,— 160,—

180,— 45,— 17,28— 36,90
248,— 62,— 21,60—24,—
264,— 66,— 24,00— 26,40
288,— 72,— 26,40— 26,80

280,— 70,— 51,80
308,— 77,— 55,50
320,— 80,— 59,20
364,— 91,— 62,90

200,— 50,— 62,90

6 0 % 15 % 62,90

200,— 50,— 61,20
208,— 52,— 66,30

543 bis

aus 543
te r

554

557

aus 561

aus 614

von 175 kg  u n d  einem  D urch- 
m esser von :

m ehr ais 3 m m .................
m ehr ais 1 bis 3 mm . . 
m ehr ais 6/10 bis 1 mm 
5/10 mm  und weniger . .

Drahtgewebe aus Eisen oder Stahl: 
aus D rahten von weniger ais 5/ 10 mm 

Durchmesser v o m  W e r t :

Gelochte Bleche aus Eisen und 
Stahl, K upfer, Messing, Zink 
oder anderen Metal len, gelocht 
auf 1 m 2 m it m indestens 500 
L óchern:

zylindrischen oder prism ati- 
schen Lochem

m it Lochem  von beliebiger 
anderer Form

G itterw erk aus Eisen, S tah l, 
K upfer, Messing, Zink oder 
anderen Metallen, in  einem ein- 
zigen Stiicke

540,—
840,—

1400,—
2400,—

72%

135,—
210,—
350,—
600,—

18%

J  etziger 
Mindest- 

ta r if

115,60
170,—
249,—
340,—

178,50

140,—
200,—
240,—

360,-

520,-

820,—

Mechanischer oder OrnamentguC 
im  Gewicht von:

m ehr ais 50 kg das StUck .
von 5 bis 50 k g ......................
von weniger ais 5 kg . . .

Oefen, Kamine, H eizvorrichtun- 
gen, Kochófen, B ratapparate, 
yollstandig aus GuCeisen sowie 
einzelne Teile fiir solche Appa- 
ra te , ornam entiert oder nicht, 
weder poliert noch yerzinnt, 
noch dnrch Anwendung von 
Schmelz oder Lack yerziert. . 

aus GuCeisen und aus Schwarz- 
blech oder aus Schwarzblech so
wie einzelne Teile fiir solche 
A pparate, ornam entiert oder 
nich t, weder poliert noch yer
zinnt, noch durch  Anwendung 
von Schmelz oder Lack yerziert 

m it polierten, yerzinnten, lackier- 
ten  oder durch Anwendung von 
Schmelz in  einer einzigen Farbę 
yerziert en Teilen aus GuBeisen
oder S c h w a rz b le c h .................

m it Teilen aus GuCeisen oder 
Schwarzblech, wenn diese m it 
E indrucken oder Zeichnungen 
yersehen oder m it Gold oder 
d urch  A nw endung von Schmelz 
in mehreren Farben yerziert sind 

Kabel aus Eisen und S tahl, aus 
Eisen- und S tahldraht en von 
m ehr ais 175 kg W iderstands
fahigkeit auf 1 mm 2 Q uerschnitt 
und m it einem D urchmesser von:

m ehr ais 2 m m ...............  800,—
m ehr ais 1 bis 2 mm  . . 1200,—
m ehr ais 5/ 10 bis 1 mm  . . 2000,—
m ehr ais 5/10mm und darun ter 3200,—

F ahrzeuge zum Fahren  auf 
Schienen bestim m t, gepolstert 
oder n ich t gepolstert

a) fiir Bahnen m it gewóhnlicher
Spur: 

fu r  E isenbahnen :
Personenwagen I .  und I I .  KI. 

einschlieClich dergem ischten 
Wagen, enthaltend Abteile I . 
und I I .  EU., im  G ewicht yon

10 t  oder w e n i g e r .................
m ehr ais 10 t ..........................
Personenwagen I I I .  KI. im 

Gewicht von
10 t  oder w e n i g e r .................

m ehr ais 10 t ......................
G u te rw a g e n ..............................
Wagen fiir E rdarbeiten  . . . 
S traC e n b ah n w ag en .................

b) fiir schm alspurige Bahnen: 
fiir Eisenbahnen:
P erso n en w ag en ..........................
G u te rw a g e n .................
Wagen fiir E rdarbeiten  . .
S traC e n b ah n w ag en .................
K asten, U ntergestelle oder Teile

davon zu Fahrzeugen oder 
W agen fiir Eisenbahnen oder 
StraCen b a h n e n ...................... 3 0 0 __

Zoll fiir das ungelochte Blech 
aus dem entsprechenden Me

ta li m it Zuschlag von: 
160,—  | 40,—  | 10,—

fiir 100 kg

Zoll fiir das ungelochte Blech 
aus dem entsprechenden Me

ta li m it Zuschlag von: 
320,—  | 80,—  | 20,—

fiir 100 kg

Zoll fiir das verw andte kalt- 
gewalzte volle Blech oder fiir 
das entsprechende Blech m it 

Zuschlag von:
160,—  | 40,—  | 39,20

fiir 100 kg

35,—
50,—
60,—

65,-

90 ,-

130,—

205,—

200,-
300,-
500,-
800,-

320,— 80,—
360,— 90,—

272,— 68,—
300,— 75,—
260,— 65,—
160,— 40,—
320,— 80,—

380,— 95,—
300,— 75,—
220,— 55,—
400,— 100,—

75,—

34,— 
42,50 
51,—

79,20

105,60

167,20

142,—
198,80
291,10
390,50

46,40
58,—

31,90
43.50 
56,70
31.50 
51,20

58,—
63,—  
50,10
64,—

41,60
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Buchbesprechungen.

48. Ja h rg . N r. 9.

3 0 %  gegenuber den  V orkriegszollen n u r eine Steigerung yon
3,4 %  aufzuw eisen. E s leu ch te t ohne w eiteres ein, daB diese 
ZoU erhóhung in  keiner W eise der W ertsteigerung  aller W aren  
e n tsp ric h t u n d  infolgedessen aueh  n ieh t der S teigerung der e- 
s tehungskosten  gerech t w ird. I n  dieser B eziehung brauchen  w ir 
n u r  auf die s ta rk ę  S tellung  der deu tschen  E isen industrie  “ nzu- 
weisen, die diese im  W ettbew erb  auf dem  franzosischen M ark t 
einnehm en w iirde, w enn sie in  den  GenuB der je tzigen  Mm es - 
ta r ifśa tz e  kom m en wiirde.

E iir  E isenlegierungen is t  in  gewisser H in sich t eine neue 
In d u s tr ie  e rstanden , die sich w ahrend  des K rieges en tw ickelt h a t. 
E s b estanden  also im  Ja h re  19 .0  noch n ich t die gleichen G runde 
wie ie tz t, um  diese zu sehiitzen. D aher is t der Zollschutz fu r diese 
In d u s tr ie  b isher noch sehr m afiig bem essen u n d  en tsp rich t kernes- 
wegs den  E rzeugungsbedingungen dieses Industnezw eiges. Im  
iib rigen  is t die E isenlegierungsindustrie von sehr groBer B edeu tun0 
fiir die nationale  V erteidigung. E s yerd ien t f e r n e r h m  bem erk t zu 
Werden, daB diese In d u strie  in  w eitem  Mafie die W asserkrafte
au szunu tzen  im stande ist. , ,„ ,i

E iir feinen W erkzeugstah l u n d  ebene Bleche aus E isen  u n d  
S tah l is t die bisherige Zollerhóhung seit K riegsende ebenso un- 
geniigend gewesen wie fiir Roheisen. D agegen ist e in e  Zollermafii- 
gung vorgesehen fiir E isen  u nd  S tah l m  Blocken. D ie Sonderstahl- 
erzeugnisse, die am  w enigsten reich an  se ltenen L egierungsbestand- 
te ilen  sind, d. h . an  Chrom, W olfram , M olybdan usw ., srnd in der

Die U nzulanglichkeit des die Sonder-
also bereits a n e r k a n n t ^  ®“ ‘en an  frem den  B estan d te ilen  sind, 
stahlerzeugm sse, die am  re  r>~nt<?rhland e in g efu h rt w erden.
dem  G eneraltarif, ™  -  * ■

M n d e s t W  u m gew an d elt w erden. “ ^ Z o ^ f n r  d ^ n ^ fr e m d e n  

p a t^ w e r d e n !  ZlZt " n a u g en sch e in U ch es  M iB yerhaltn is en t-

_ 7nl 1 prhohungen keinen Zollschutz auf, 
a "  •  W ert zu  den — . . S — ■

StehT m t b r f g e n  b raucht m an sich  k e in en  B efiirchtungen i h iazn-

<lie

dent iiiir ^  e in ;

t e S S S 3 K ^
sich fiir die R ohstoffe n u r  in  geringfugigem  Mafie ausw irken  d u rfte .

Buchbesprechungen.
Tanzler, F ritz , D r. ju r .:  Aus dem  A r b e i t s l e b e n  A m e n k a s .  

A rbeitsverhaltn isse, A rbeitsm ethoden  und  Sozialpolitik  m  den 
Y erein ig ten  S taa ten  y on  A m erika. B erlm  (SW  61): R e im ar 
H obbing 1927. (176 S.) 8°. 4,20 JIM , geb. 5,60 JIM.

U n te r  den  yielen V eróffentlichungen iiber den  w irtschaft- 
lichen u n d  techn ischen  A ufbau der V ereinigten S taa ten  yerd ien t 
die yorliegende A rbeit besondere B each tung . Sie is t w eit m ehr 
ais der N iederschlag fliich tiger Reiseeindrucke, die haufig leider 
a llzusehr an  der O berflache haften  bleiben. T anzler h a t  es yer- 
stan d en , das du rch  griindliches und  um fangreiches Quellen- 
s tu d iu m  gew onnene B ild du rch  eigene B eobachtungen und  nuch- 
te rn es U rte il ab zu runden  u n d  ungew ohnlich lebhaft zu gestalten . 
D adurch  e rh a lt  die Schrift eine w ohltuende G ediegenheit, die das 
W esentliche erfafit, ohne in die Feh ler m ancher anderen  Ver- 
ó ffentlichungen zu yerfallen , das am erikanische A rbeitsleben ent- 
w eder zu  yerherrlichen  oder ais ,,ku ltu rlo s“ zu yerurteilen .

D er erste  Teil der A rbeit zeichnet L an d  u nd  L eu te  u n d  u n te r- 
r ic h te t, ohne d u rch  S ta tistisches zu erm uden, iiber die w ich tigsten  
K ennziffern  des am erikanischen W irtschaftslebens. D en K ern  
der S chrift b ild e t eine eingehende W iird igung des A rbeitslebens. 
N achdem  W esen und  G liederung der G ew erkschaften u nd  A rbeit- 
g e b e r y e r b a n d e  beschrieben w orden sind, g eh t der V erfasser auf 
die Z usam m enarbeit zwischen U n ternehm er u n d  A rbeiterschaft 
im  einzelnen ein. E s w ird gezeigt, w ie sich die Belange beider 
S eiten  in  dem  gem einsam en Ziel, der W irtschaftlichkeit der h r-  
zeutrung, treffen . E rle ich te rt w erde solche Z usam m enarbeit 
du rch  den U m gangston, der Befehle yerm eide und  das K am erad - 
schaftliche aueh  aufierlich zum  A usdruck bnnge, sowie durch  das

iiberall crenahrte Gefiihl, dafi der A rb e ite r n ic h t an  eine u n te r-  
aeordnete  abhangige T a tig k e it fu r  sein ganzes L eben  gebunden  
f e i  sondern  dafi ihm  die M óglichkeit des A ufruckens in  ver- 
an tw ortungsvollere  und  daru m  aueh  e in trag lichere S tellungen  bis 
z u m  G enerald irek tor offenstiinden. Je d e r, der das am erikan ische 
A rbeitsleben aus eigener E rfah ru n g  ken n t, rnuB T anz er m  ^ s ^  
A usfiihrungen u n b ed in g t zustim m en. E benso  w ich tig  sei d  
bew ufite F S rderung  gegenseitigen ^ rstehens t o e h  besondere 
E in rich tu n g en  bei den  V erw altungen  der grofien W  k “ d  ' "  den  
V erbanden . E s w ird in  diesem  Z usam m enhange auf d en  A k tien 
besitz und  andere  F o rm en  der G ew innbeteiligung hinge- 
wiesen, die im  G egensatze zu der sozialpolitischen ^ s e tz g e b u  g 
einen erheblichen U m fang  angenom m en haben.. ^  "  L T e
eeze ist wie den  gegenseitigen m enschlichen B eziehungen im  Be 
triebe  grofite B edeu tung  beigem essen w ird ; h ierzu  d ienen  die 
sogenannten  L abor-D ep artm en ts , U n te rr ic h t auf U ^ ™ ^ ten  
u n d  besonderen  Schulen, L ehrgange fu r  M eister, Sparem rich- 
tu n se n , K lubs u n d  andere  W oh lfah rtse in rich tungen .

D as e rn ste  yorurteilslose S tud ium  aller dieser E m n c h tu n 0e 
u n d  B estrebungen  kan n  d aru m  den  deu tsch en  U ^ r n e h m e r n  
u n d  A rbeitern  n ich t w arm  genug ans H erz gelegt w erde“ ' 
neben  e n th a lt  das B uch einige bem erkensw erte  E inzelheiten , die 
in  D eutsch land  y ielleicht n ich t allgem ein b e k a n n t sin d ; so z. B. 
die T atsache , daB die A rbeitszeit, im  ganzen  b e tra e h te t, in 
A m erika langer is t  ais in  D eutsch land .

D ie S chrift k an n  allen, die sich m it d er m enschlichen Seite 
der R a tionalis ierung  sowie m it sozialpo litischen  F ra g en  zu e- 
fassen haben , sei es im  B uro  oder im  B etriebe , w arm stens 
em pfohlen w erden. __________________ H .B la b tr e u .

Eisenhiitte Oberschlesien,
Zweigyere in des Vereins  deutscher Eisenhiittenleute.

Ei n l adung  zur H a u p t v e r s a m m l u n g
Sonntag, den 25. Marz 1928, mittags 12 Uhr, 

im Kasino der D o n n ersm a rck h iit te  zu H lndenburg, O.-S.
T a g e s o r d n u n g :

1. E róffnung  u n d  gM chaftlioher TeiL ^  ^  ^  W arm estelle D usseldorf: Der WarmefluB in den Wiinden eines Koksofens.
3! V ortrag  von  E r n s t  P o h l ,  Borsigwerk, O .-S .: Kessel- und Behalterbaustoffe mit gesteigerter Widerstandsfahigkeit

4. v t t hr!g e y o f  D ^ t T e s ^ r P r o f e s s o r  an  der F riedrich-W ilhelm s-U niyersita t B reslau : Der Rhythmus der Wirtschaft.
5. Y erschiedenes.

Tm Ansjnlilnft an  die T a su n s  f in d e t ein  g e m e i n s c h a f t l i c h e s  M i t t a g e s s e n  s ta tt .  P re is  fu r  das trockene G edeck 4 JIM. 
A nm eldun^en sind  bis zum  22. M arz 1928 an  den  V orsitzenden, G enerald irek to r $ r . ^ n g .  I). R u d o l f  B r e n n e c  e ,
S  l l i  l6 , “u  rich ten ; sie gelten  bei n ich t rechtzeitigem  W iderru f ais yerb indhch . E i n z n f u h r e n d e  G a s to
m ussen  dem  Y orsitzenden rech tze itig  yorher angem eldet w erden.


