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(Zusammenfassender Bericht uber die Arbeiten des Unterausschusses f iir  Hochofenuntersuchungen. Einflu/3 von Móller- 
und Kolcsbeschaffenheit au f den Hochofengang. Die Yorgange im  Innern des Hochofens. Einflu/3 der baulichen Be
schaffenheit, insbesondere des weiten Oestells, au f Erzeugung tind KoJcsverbrauch. Ueberwachung utul Regelung des 

Ofenganges. Yerfahren und Aufgaben der Untersuchungspraxis.)

m 24. Juli 1925 wurde vom HochofenausschuB und von vefbrennlich geltender Ruhrkoks mit leicht reduzierbarem
l  \  der Warmestelle des Vereins deutscher Eisenhiittenl eute 
zusammen ein UnterausschuB fiir Hochofenuntersuchungen 
gegrundet mit der Aufgabe, die yielfach im Gange befind- 
iicben Forschungen und betrieblichen Versuche zu ver- 
einheitlichen und fur eine gleichartige Auswertung und 
einen schnellen Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen 
Werken zu sorgen. Vor allem vier Gebiete haben den 
UnterausschuB beschaftigt, namlich:
1. EinfluB von Molier- und Koksbeschaffenheit auf den 

Hochofengang,
2. Innenvorgange im Hochofen,
3. EinfluB der baulichen Beschaffenheit auf die Hochofen- 

ergebnisse,
4. Fragen der Betriebsfuhrung.

EinfluB von Molier- und Koksbeschaffenheit auf den Hochofengang.

Fur Molier und Koks hat sich bei allen Versuchen ein
heitlich herausgestellt, daB die grundlegenden Begriffe der 
R ed uz ie rbarkeit einerseits und der V e rb ren n lich k e it 
anderseits durchaus relativ sind. Denn die Reduzierbar
keit des Mollers und die Verbrennlichkeit des Kokses ist 
stark von den Betriebsverhaltnissen abhangig. J. S to ck e r 
und G. B ulle stellten z. B. fest, daB ein ais leicht redu- 
zierbar geltender Molier, der zur Halfte aus Agglomerat, 
zur anderen Halfte aus spanischen und Rif-Erzen bestand, 
bei der kurzeń Durchsatzzeit von 9 st zu 50 % direkt 
reduziert wurde (Zahlentafel 1, Spalte 1). Gleichzeitig 
beobachteten sie, daB bei diesem Molier von dem ais 
schwer verbrennlich geltenden Ruhrkoks nur 75 % 
des Kohlenstoffs die Formen erreichten, wahrend sonst bei 
schwer verbrennlichem Koks 80 bis 88 % unversehrt bis 
dorthin gelangen1). J. S ch iffe r und B. W esem ann er- 
mittelten dazu, daB bei einem 48,8prozentigen Molier, in 
dem 560 kg Schwedenerze und SchweiBschlacke je t  Roh
eisen enthalten waren, 74 % des Kokskohlenstoffs vor den 
Formen verbrannten, wahrend sonst nur 70 % bis dorthin 
gelangten. Es stellt sich also heraus, daB ein ais schwer

*) Sonderdrucke sind zu beziehen vom  Verlag Stahleisen  
m. b. H. in Dusseldorf.

*) Ber. Hochofenaussch. V. d. Eisenh. Nr. 78 (1926). ins
besondere Zahlentafel 4.
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Erz ebenso leicht bzw. schwer verbrennlich ist wie ein fiir 
leicht yerbrennlich geltender oberschlesischer Koks, der mit 
schwerem Schwedenmóller zur Verarbeitung gelangt.

Es galt bisher ais feststehende Regel, daB Molier und 
Koks zur Herbeifiihrung der giinstigsten Betriebsverhaltnisse 
eine moglichst gleichm aB ige S tiickung  haben miissen, 
und eine Reihe von Betriebsuntersuchungen des Aus
schusses hat auch gezeigt, daB eine Vereinheitlichung der 
StiickgroBe durch Kleinschlagen groBer Stiicke oder durch 
VergroBern kleiner Stiicke einen heilsamen EinfluB auf den 
Hochofengang hat. Z. B. hat E. B e rtram  an mshreren 
kleinen Minette-Hochofen festgestellt, daB mit einer voll- 
kommenen Z erk le in eru n g  der M in e tte . auch der zer- 
springenden, die Erzeugung eines chemisch und physikalisch 
besseren, vor allem gleichmaBigeren Eisens, ais es bei groB- 
stiickiger Minette erreicht wird, verbunden ist. In mehreren 
Werken fiihrte die Minettezerkleinerung zu Koksersparnissen 
(20 bis 50 kg/t Roheisen), fast immer aber gleichzeitig zu 
starker Staubvermehrung um 28 bis 29 %. Handzerkleine- 
rung scheint in dieser Hinsicht besser zu sein ais Brecher- 
zerkleinerung. Da sich Mollerzerkleinerung in jedem Werk 
anders auswirkt, durfen diese Ergebnisse nicht verallge- 
meinert werden, und die Minettestiickung kann nur da 
empfohlen werden, wo vorher Versuche ihre Auswirkung 
und Wirtschaftlichkeit errechnen lassen.

Fiir den giinstigen EinfluB von S tiickvergroB erung  
du rch  A gglom erieren  gab H. B lom e ein besonders 
schlagendes Beispiel, nach dem mit steigendem Agglomerat- 
zusatz der Koksverbrauch eines mittelgroBen Thomas-Hoch- 
ofens mit 33 % Erzausbringen bei gleichbleibender Leistung 
um mehr ais 200 kg/t Roheisen gesunken ist, weil die Be- 
schickung durch das Agglomerat lockerer wird und der Ofen 
infolgedessen gleichmaBiger arbeitet ais bei Mulmerzen mit 
Stiicken. Man sieht aus Abb. 1, wie eine Steigerung des 
AgglomeratanteOs im Molier von 12,4 auf 27 % den 
Koksverbrauch von 1181 auf 998 kg/t Roheisen herunter- 
driickt, bei 28,4 % Agglomerat sinkt der Koksverbrauch 
sogar auf 972 kg. Die Koksersparnis liegt natiirlich in einer 
Reduktionsverbesserung, zum Teil allerdings auch im.Weg- 
fallen gewisser Rostreaktionen bei Verwendung des natiirlich 
kohlensaurefreien Agglomerats begriindet. AuBerdem er-
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laubt Agglomerat hohere Windtemperaturen und damit 
weitere Ersparnisse.

Die Ergebnisse von Blome sind naturlich ebensowenig 
auf andere ais die untersuchten Vcrhaltnisse zu iibertragen 
wie die Bertramschen, aber sie durften zur Nachprufung 
des Stiickungseinflusses im eigenen Werk veranlassen. Vor- 
laufig wird der Stuckung noch viel zu wenig Aufmerksamkeit
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Abbildung 1. EinfluB des Aggl o m eratzusatzes auf den 

Koksverbrauch (nach Blome).

geschenkt, und man kennt meist gar nicht die groBe Un- 
g le ich fo rm ig k e it des eigenen M óllers. H. L en t 
hat zu groBer Ueberraschung verschiedentlich durch S ieb- 
an a ly sen  von Koks und Erz die stark streuenden Werte 
der StiickgróBe und selbst bei gut gleichmaBig erscheinenden 
Erzen unverhaltnismaBig groBe Anteile an allerfeinstem 
Schmelzgut festgestellt (Abb. 2). Z. B. hat Koks mit 75 
bis 78 % StUcken uber 40 mm GroBe noch 7 bis 12, ja
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Abbildung 2. StuckgroBen verschiedener Koks- und 

Erzsorten (naoh Lent).

manchmal bis 18 % Grus unter 10 mm KorngroBe, und 
manches ais gut stiickig geltende Erz hat ganz ungleich- 
maBiges Korn, wie z. B. Wabana-Erz, bei dem je 8 bis 20 % 
des Erzes auf die sieben normalen SiebgroBen >  100, 80° 
60, 40, 20. 10 mm entfallt, oder Grangesberg-Erz, das’fast 
50 % Mulm enthalt.

Innenvorgange im Hochofen.

Die meisten Arbeiten des Unterausschusses haben sich 
mit der Aufhellung der Hochofeninnenvorgange beschaftigt. 
Es wurde schon fruher tiber einen Teil dieser Yersuche
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berichtet1), seitdem sind aber weitere Forschungen angestellt 
worden, die mitTausenden von Gasanalysen und Hunderten 
von Druck- und Temperaturmessungen die Ofeninnen- 
vorgange festzustellen versucht haben. Der unmittelbare 
Weg, die Hochofenreaktionen dadurch zu klaren, daB man 
aus den verschiedenen Zonen des Ofeninnern mehr oder 
weniger reduzierte Molleranteile und mehr oder weniger

> M et/erga/rg 
der 3esc///c/rc/flg

Jcfim e/zzone 
ff/hfffórm /ge 

/erórem m gszone 
■fl/asform  
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a -  f/sen

'B odensau
Abbildung 3. Die Vorgange im H ochofengestell 

(nach Lennings).

angegriffene Koksteile herausnimmt und untersucht, hat 
sich bisher ais wenig gangbar erwiesen, da die Stoffprobe- 
entnahme auBerordentlich schwierig ist. Nur Lent hat 
mehrmals Stoffproben aus dem Ofenschacht entnommen 
und manchmal eine mausgraue Masse von Eisenschwamm, 
manchmal nur auBerlich mit Eisenschwamm umrandete Erz- 
stiicke, manchmal ein Gemiscli vonPerlitund Ferritkristallen 
gefunden. Auch W. L ennings hat aus verschiedenen 
Teilen des Gestells Schlacken- und Eisenproben ent
nommen, die seine aus Gasuntersuchungen abgeleiteten 
Theorien bestatigten. Aber im allgemeinen ist das Y er
fa h re n  der u n m itte lb a re n  S to ffen tn ah m e noch so 
wenig benutzt worden, daB aus den Ergebnissen keine weit- 
gehenden Schlusse gezogen werden konnen. Die meisten 
Ofenuntersuchungen sind in der Weise durchgefilhrt worden, 
daB man versucht hat, an moglichst viel Stellen des Ofen
innern Gasproben zu entnehmen und zu analysieren, um 
aus dereń Zusammensetzung auf die Vorgange im Ofen zu 
schlieBen. Die G asan a ly sen m eth o d e  fuhrte naturlich 
nur da zu mehr ais qualitativen Ergebnissen, wo entsprechend 
gleichmaBige Gasanalysen iiber groBe Gebiete des Ofeninnern 
hin festgestellt wurden. Wo stark springende Werte auf- 
traten, konnte sie nur eine ungefahre Vorstellung der Reak- 
tionen iibermitteln und bedarf zu ihrer Erganzung einer 
Messung der Gasstrómung, die bisher trotz zalilreicher Yer
suche noch nicht gelungen ist. Insgesamt wurden 14 GroB- 
versuche auf acht verschiedenen Werken angestellt. Die 
meisten dieser Versuche wurden von der Warmestelle 
Dusseldorf des Vereins deutscher Eisenhuttenleute durch- 
gefuhrt.

Auf Grund der Yersuche stellt sich heute die Anschauung 
der G este llv o rg an g e  etwa folgendermaBen dar2). Vor den 
Formen verbrennt der Wind mit Koks in einer Ringform von 
etwa 1 m Breite zuerst zu Kohlensaure und dann zu Kohlen- 
oxydgas (Abb. 3). Dabei verschwindet ein kleiner Teil 
des Windsauerstoffs und verbrennt schon gebildetes Eisen. 
Im Hochofenkern ist ein Gemisch von Koks und Erz, das 
langsam unter dem warmenden EinfluB der Yerbrennungs- 
gase aus der Ringform zu Kohlenoxydgas verbrennt und 
ais Reduktionserzeugnis Eisen und Schlacke ins Gestell

2) Entnom m en der $r.*:gtig.-Dissertation W ' L e n n in g s ,  
Technische H ochschule Aachen (1927).

wandern laBt. Die GroBe der verbrannten Eisenmengen und 
der im Kern stattfindenden Reduktionsvorgange ist vonFall 
zu Fali sehr verschieden und soli durch Gasmengen- und 
Temperaturmessungen noch weiter geklart werden. Im Ge
stell und in der unteren Rast laBt sich aus den Gasanalysen 
eine lebhafte direkte Reduktion berechnen. Bei dem von 
Stocker und Bulle sowie bei dem von Schiffer und Wesemann 
untersuchten Ofen lag etwa 20%  der Reduktionsarbeit 
unterhalb von 1,8 m uber den Formen. WTeiter oben im 
Ofen findet gleichfalls eine langsame direkte Reduktion 
statt, die, nach der Zusammensetzung der Gase zu schlieBen, 
ziemlich gleichmaBig iiber den Querschnitt verteilt vor 
sich geht.

In den eigentlichen Ob e ro fe n  tritt ein Gas ein. das nur 
aus Stickstoff, Wasserstoff und Kohlenoxyd besteht, und 
wandelt sich hier in mehr oder weniger starkem MaBe durch 

indirekte Reduktion in Kohlen
saure um. Dies kann gleichmaBig 
iiber dem ganzen Querschnitt vor 
sich gehen, in welchemFalle Zonen 
gleichen Kohlensauregehaltes im 
Of en wagerecht verlaufen mussen. 

77,v Nun weisen aber die meisten

Abbildung 4. Linien gleichen  
Kohlensauregehaltes 

(nach Stocker und Bulle).

Abbildung 5. Linien  
gleichen Kohlensaure
gehaltes (nach Zillgen).

untersuchten deutschen Hochofen einen stark gekriimmten 
Verlauf der Zonen gleichen Kohlensauregehaltes nach Abb. 4 
und 5 auf, und zwar sind die Zonen gleichen Kohlensaure
gehaltes meist sehr stark am Rande des Ofens nach aufwarts 
gekriimmt, was bedeutet, daB hier die indirekte Reduktion 
nur sehr schwach statthat. Der Grund fiir diese eigen- 
tiimliche Erscheinung ist wohl darin zu suchen, daB in den 
Randzonen der deutschen Oefen die Gase yerhaltnismaBig 
schnell durchstrómen, wahrscheinlich weil hier die Erze 
zu locker liegen und daher nur geringe Reduktionsarbeit 
leisten. Es muBte sich also lohnen, die deutschen Hoch-
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ofen dadurch zu verbessern, daB man die Erze dichter, ais 
es bisher geschehen ist, an den Rand schiittet. Nur bei 
dem von Lent untersuchten Ofen nehmen die Zonen gleichen 
Kohlensauregehaltes einen urngekehrten Verlauf wie die 
der anderen Oefen, ein Zeichen, daB hier die Mollerung 
am Ofenrande dicht und in der Ofenmitte locker lag, 
ahnlich also, wie es bei amerikanischen GroBhochofen grund- 
satzlich der Fali ist. Die bei den meisten Werken beob- 
achtete ungleichmaBige Beaufschlagung des Querschnitts, 
bei der der Rand schlecht mitarbeitet, hat den groBen Nacli- 
teil, daB erstens das Mauerwerk durch die naturgemaB hier 
besonders heiBen Hochofengase unverhaltnismaBig an- 
gegriffen wird, und auBerdem, daB die Gase schlecht aus- 
genutzt werden und damit der Koksverbrauch unverhaltnis- 
maBig hoch ist.

Im ubrigen zeigt der Vergleich der Abb. 4 und 5, daB im 
schnell gehenden Ofen (Abb. 4) die Kohlensaurelinien hoher 
beginnen ais bei langsamem Betrieb. Schneller Durchsatz 
treibt also die indirekte Reduktion hoch. Bei den unter
suchten Oefen lieB sich aus den Betriebszahlen und den 
Gasanalysen rechnerisch ziemlich genau die allmah liche 
V eranderung  yon M olier und K oks verfolgen und ein 
Bild der W arm evorgange in den einzelnen Ofenteilen 
ableiten1). Ein solches Warmebild stellt im allgemeinen 
einen allmahlichen Abbau der vor den Formen freigemachten 
Verbrennungswarmen dar, nur manchmal tritt bei langsam 
gehenden Oefen eine Unterbrechung dieses Abbaues, eine 
Warmeentwicklung, ein, ais Folgę starker indirekter Re
duktion und der Reaktion 2 CO =  C +  C02, die Bildung 
des sogenannten Hangekohlenstoffs (Abb. 6). Bei einem 
Ofen lieBen sich diese exothermen Yorgange sogar durch

* 7ffv/i'ca//tM e/sen

Abbildung 6. W armestrombild fiir den Hocbofen 4 
der Zahlentafel 1 (nach Zillgen).

Temperaturmessungen nachweisen (Abb. 7). Es zeigte sich 
bei einem Ofen in der Kurve der Randtemperaturen eine 
deutliche Ausbauchung, die endotherme Vorgange verrat, 
ein schnell laufender 
Ofen hatte dagegen 
einen regelmafiigen 
Temperaturabfall in 
den Randzonen von 
unten nach oben 
(Abb. 8).

Den E influB  
der O feninnen- 
vorgange auf die

R oheisen- 
b e sch a ffen h e it 

hat besonders A.
W agner untersucht 
und dabei gefunden, 
daB die bisher un- 
erklarliche Hartę 
mancher GuBeisen- 
arten wohl nicht
mit der Windtem- „ . . , , „  ,,Abbildung 7. Aus wirkung der Kohlen-
peratur, daiiir aber stoffabscheidung in einem langsam
Sehr wesentlich mit gehenden Ofen auf den Temperatur-
der Schlackenmen- yerlauf (nach Lent),
ge, die sich im Gestell aufhalt, in ursachlichem Zusammen
hang steht.

Bauliche Gestaltung und Ofenbetrieb.

GroBer Wert wurde auf die Untersuchungen iiber den 
EinfluB der Profilveranderung, namlich des Ueberganges 
vom bauchigen Ofen mit engem Gestell zum Ofen mit 
w eitem  G este ll und schlanker Form, auf die Betriebs
ergebnisse gelegt. Versuche der Warmestelle gemeinsam 
mit S tocker und Z illgen  und Arbeiten von E nsch  und

Abbildung 8. Temperatur- und Druckverlauf in einem
schnell gehenden Ofen m it w eitem  G estell 

(nach Lent).
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L e n t haben sieh mit diesen Fragen befaBt. Lennings ent- 
wickelte die Theorie, daB deshalb, weil die Verbrennungs- 
zone im Hochofengestell meist 1 m Breite hat, die im Gestell 
v e rb ren n en d e  K oksm enge direkt proportional dem 
Durchmesser des Hochofengestells sein muBte, wie das aueh 
R. H a h n 3) statistisch fiir eine Reihe von Oefen gezeigt hat. 
Gegen diese Theorie kann man einwenden, daB Ensch fest- 
stellte, daB ein 4 m breites Gestell iiber den ganzen Quer- 
schnitt hin eine gleichmaBige Temperatur hatte, also wohl 
eine 2 m breite Verbrennungszone besaB. AuBerdem zeigten 
die Versuche, daB fiir eine Reihe von Oefen die Erzeugung 
bzw. die stiindliche Kohlenstoffyerbrennung vor den Formen 
starker anstieg, ais der VergróBerung des Gestelldurch- 
messers entsprach. Z. B. berichtete Lent von einer Er- 
zeugungserhohung des Ofens bei einer Zunahme des Gestells 
von 5 auf 5,5 m 4>, also um 10 %, von etwa 20 %, d. h. 
beinahe entsprechend der Gestellflachenvermehrung. Schiffer 
und Wesemann beobachteten, daB die stiindUche Kohlen- 
stoffverbrennung sogar starker anstieg ais die Gestell-

Abbildung 9. Aenderungen der Gaszusammensetzung iiber 
den Querschnitt eines Ofens m it weitem  Gestell (nach Lent).

flachenvermehrung, und zwar bei Erhohung des Gestell- 
querschnitts von 7,5 auf 9,1 m2 von 443 kg/m2 st auf 
579 kg/m2 st (Zahlentafel 1, Spalte 3 und 4). Anderseits 
beobachtete Ensch an einem Minetteofen, daB der Koks- 
durchsatz bei Erhohung des Gestelldurchmeśsers von 
2,5 auf 4,3 m von 142 auf 250 t/24 st, also etwa im Ver- 
haltnis des Gestelldurchmessers zunahm, und aueh die Ver- 
gleichsversuche der Warmestelle mit Zillgen und Stocker 
macht en fiir Oefen verschiedenster GroBe die Feststellung, 
daB die Kohlenstoffverbrennung im Gestell etwa pro
portional dem Gestelldurchmesser zunahm. So steigt nach 
Zahlentafel 1, Spalte 1 und 2, der Gestelldurchmesser und 
die stiindliche Kohlenstoffverbrennung um rd. 25 %, nach 
Spalte 5 und 6 der Gestelldurchmesser um 8,5 %, die Kohlen- 
stoffverbrennung um 7 %.

Nun kann allerdings die Beobachtung der Erzeugungs- 
vermehrung allein den EinfluB einer Profilanderung durch 
Gestellverbreiterung nicht einwandfrei nachweisen; denn 
es konnen bloBe Wartungsverbesserungen haufig so groBe 
Erzeugungserhóhungen hervorbringen, daB sie den EinfluB 
der Ofenprofilanderung weit uberwiegen. Z. B. hat Clerf 
mitgeteilt, daB er seine Minette-IIochofen von 439 m3 Inhalt 
von einer Leistung von 150 bis 160 t auf eine solche von 
220 t allein dadurch gebracht hat, daB er mit ganz gleich- 
maBiger Windmenge und sorgfaltig iiberwachter Begichtung 
gefahren ist. Wenn man also die Profilanderung allein fiir 
bessere Betriebsverhaltnisse verantwortlich machen will, 
mussen Ofeninnenuntersuchungen eine V erbesserung  der

3) St. u. E. 47 (1927) S. 1572/3 u. 1672.

Verbrennungs- oder R e d u k tio n sv e rh a ltn is se  nach
weisen, und eine solche ist in der Tat von Stocker und 
Zillgen, von Lent und Ensch gleichermaBen mit den ver- 
schiedensten Yerfahren beobachtet worden. Stocker beobach
tete oft sehr viel bessere Gichtgasanalysen bei dem Ofen 
mit weitem Profil ais vorher. Bei Ensch stieg das Ver- 
haltnis Kohlensaure : Kohlenoxyd von 0,37 bzw. 0,391 auf
0,405 bei Erweiterung des Gestells. Aueh bei Schiffer und 
Zillgen besserte sich die Zusammensetzung des Gichtgases, 
und Lent wie Zillgen wiesen an Hand von Ofeninnen
untersuchungen die Verbesserung der ąuerschnittsmaBigen 
Verteilung der Reduktion nach. Die Verbesserung der Re- 
duktionsverhaltnisse lag nicht darin begrundet, daB die 
Reduktion weiter unten im Ofen begonnen hatte und des
halb ein groBeres AusmaB erreichen konnte, sondern im 
Gegenteil, durch den dank der Erzeugungssteigerung be- 
schleunigten Durchsatz wurden die Zonen indirekter Re
duktion im Ofen hochgetrieben und damit der zur Ver- 
fiigung stehende SpieLraum fiir diesen vermindert, aber 
innerhalb dieses Spielraums fiel die ungleichmaBige An- 
teilnahme der einzelnen Querschnittsteile an der indirekten 
Reduktion fort, so daB die Gaszusammensetzung nicht 
wie in Abb. 4 und 5 zwischen Rand- und Mittelzone er- 
hebliche Unterschiede aufwies, sondern iiber dem ganzen 
Querschnitt hin ziemlich gleichmaBig war. Abb. 9 zeigt 
den yerhaltnismaBig wenig unterschiedlichen Gehalt der 
Ofeninnengase an Kohlenoxyd und Kohlensaure in einer 
mittleren Ofenzone bei einem von Lent untersuchten Ofen. 
Die schlankere Form und das weite Gestell des Ofens hat 
also dazu gefiihrt, daB im Oberofen die Molier- und Koks- 
bewegung so gleichmaBig wurde, daB das Gas ohne 
Unterschied iiber den ganzen Querschnitt arbeiten und 
damit schneller und besser reduzieren konnte ais beim alten 
Hochofen mit engem Gestell.

Die nach ihrer baulichen Aenderung untersuchten Oefen 
haben trotz der stark vergroBerten Erzeugung bisher noch 
keine S ch ach te rh o h u n g  notwendig gehabt, die bei 
weiterer Steigerung die natiirliche Folgę des Hochtreibens 
der Gebiete indirekter Reduktion sein muB.

Mit der R a s tg e s ta ltu n g  hat sich Ensch befaBt und 
festgestellt, daB eine hohe Rast bei manchen Minetteofen 
zu Ansatzen fiihrt, die die Verwendung von Notformen ab 
und zu notwendig machen. Die letztern, die bis vor kurzem 
im Saargebiet noch iiberall im Dauerbetrieb verwendet 
wurden, kommen mehr und mehr in Fortfall, da aueh 
Bertram nachgewiesen hat, daB sie die Verbrennung unnótig 
hochtreiben und damit zur Koksverschwendung fiihren.

Ein bemerkenswertes Beispiel fiir die Klarung baulicher 
Verhaltnisse durch Hochofenversuche bieten die Versuche 
von Schiffer und Wesemann, die nachweisen, daB einOfen- 
umbau von engem auf schlankes Profil hin zwar die Er
zeugung stark vermehrt und aueh die Reduktionsverhalt- 
nisse verbessert, aber daB ein solcher verbesserter Ofen, 
wenn die K iih lu n g se in rich tu n g en  nicht genau beachtet 
werden, trotzdem im Kohlenstoffverbrauch ungiinstiger 
arbeitet ais ein alter Ofen. Bei dem neuen Ofen geht namlich 
so unverhaltnismaBig viel Warme durch Kuhlung verloren 
(wahrschcinlich durch zu weit vorgeschobene Formen), daB 
die Reduktionsverbesserung und Erzeugungserhóhung diese 
Verluste nicht voll wettmachen konnen.

Ueber den E influB  der B eg ich tu n g  auf den Hoch- 
ofengang geben die Vergleichsversuche Zillgen mit der 
Warmestelle einen guten Anhalt, indem sie deutlich zeigen, 
wie eine neue Begichtung mit Parrytrichter und Verteiler- 
ring weit bessere und gleichmaBiger verteilte Reduktion im 
Oberofen ergibt ais eine alte schon beschadigte Begichtung 
mit Glocke.
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Fragen der Betriebsfiihrung.

Aus der ungleichartigen Zusammensetzung der Hoch- 
ofengase in den einzelnen Querschnitten folgt fiir die Be- 
triebsfiihrung die Forderung, mit allen Mitteln die Schiit- 
tung  von Molier und Koks planmaBig 
zu an d ern , um auch in den Fallen, wo, 
wie bei Lent, ein Ofenumbau zur Yer
besserung der Erzbewegung nicht mog
lich ist, gleichmaBige Reduktion iiber 
den ganzen Querschnitt zu erzwingen.
Das erfordert eine wohliiberlegte Aus- 
probung der besten Begichtungsweise, 
auf die man jetzt vielfach sein Augen- 
merk richtet.

Ein zweites Mittel, um die Betriebs- 
fiihrung auf Grund der durch die Unter
suchungen einmal festgestellten Re- 
duktionsvorgange im Ofen richtig zu 
leiten, ist ein gutes, feinfiihliges Ueber- 
w achungsw esen. Ein solches hat
H. B ansen4) auf Grund zahlreicher Ueberlegungen jetzt 
durchgebildet; es beruht darauf, daB die Vorgange im 
Ofeninnern nicht nur, wie es heute geschieht, nach Wind- 
menge, Winddruck und Teufe beurteilt (Abb. 10), sondern 
genauestens nach der Gasanalyse (Abb. 11) uberwacht 
werden. Der Gehalt an Kohlensaure und Kohlenoxydgas, 
Wasserstoff und Stickstoff 
des Gases gibt eindeutig 
AufschluB iiber die im 
Ofeninnern stattgehabten 
Reaktionen.

Die von Bansen zur 
schnellen R egelung  des 
W arm eangebo ts und 
W arm everb rauchs vor- 
geschlagene Eintragung 
von Schmelzstoffen und 
Kohlenstaub in den Unter- 
ofen ist bisher noch nicht 
einwandfrei gelungen, aber 
durch die genauen yer
suche von B e r tra m 5) vor- 
bereitet worden.
Verfahren und Aufgaben der

Untersuchungspraxis.

Die Untersuchungs- 
praxis hat in den letzten 
Jahren groBe Fortschritte 
gemacht. Abb. 12 zeigt 
die heute verwendeten, 
auf RollenfiiBen ruhenden, 
wassergekiihlten G asent- 
n ah m ero h re2) aus Stahl, 
dereń Eigenart darin be
steht, daB die meisten Rohrverbindungen durch Stopf- 
biichsen ersetzt und daB zum Freihalten des Innenrohres 
ein Hartstahlkern und PreBluft yerwendet werden. Das 
Rohreinbringen in den Ofen geschieht durch zwischen 
Schellen arbeitende Rammbaren. G. E ich en b erg  bewegt 
die Rohre durch Einschrauben mittels Spindel, Bansen die 
Untersuchungsrohre fiir das Gestell durch Flaschenziige. 
AuBerdem zsigt Abb. 13 ein N ap fch en ro h r2), mit dem 
erstmalig von Lennings fliissige und feste Stoffe aus dem

4) Ygl. Arch. Eisenhiittenw es. 1 (1927) S. 245/66 (Gr. A:
Hochofenaussch. 86).

6) Arch. Eisenhiittenwes. 1 (1927) S. 19/32 (Gr. A: H och
ofenaussch. 82). ■ —

Hochofengestell entnommen wurden. Die E n tn ah m e  
fe s te r  S to ffe , die auch schon von Lent verschiedentlich 
durchgefiihrt wurde, soli in Kurze in gróBtem MaBe weiter- 
verfolgt werden, und gleichzeitig wird eine M essung der

G asv erte ilu n g  iiber die einzelnen Querschnitte erfolgen, 
um aus der Gasanalyse genauer, ais es jetzt moglich ist, die 
Reaktion an jedem Ort des Ofeninnern nachrechnen zu 
konnen. Fiir diese Versuche werden n e u a r tig e  G era te  
yielleicht unter Benutzung amerikanischer Vorbilder yer
wendet werden, fiir Temperaturmessungen im Ofeninnern

ist ein optisches Pyrometer von Dr. Hase, Hannover, vor- 
gesehen, das sich bei Vorversuchen bewahrt hat.

Die A u sw ertu n g  der Hochofenuntersuchungen zur 
Ermittlung von Reaktionsbildern, Stoff- und Warme- 
bilanzen geschah meist nach dem schon friiher6) angegebenen 
Piane. Bansen4) wertet die laufenden Hochofenbeobach- 
tungen nach ganz festem, gut ausgearbeitetem Schema aus 
und ermittelt nicht nur die Gas- und Windmenge, sondern 
die in jedem Augenblick verbrennenden Kohlenstoffmengen 
und die Warmebilanz aus den Gasanalysen. Fehlermoglich- 
keiten bei der Anwendung dieses Yerfahrens, auf die Bansen

6) Ber. Hojhjfenaussch. V. d. Eisanh. Nr. 78 (1926) S. 16.

Abbildung 10. U ebliche Hochofeniiberwachung.

M r/e/fesn/?.

/frderung  //n /foksrprbrac/ch 
/cg/1 ffo tie /ser: + 47^7 -7SS7 -7 7 ,S S

a. unaf c  f/nfei/ung fu r  ffic/?fgas 
b  <> d . ” " " f& rfrre rm jrffsg a s

Abbildung 11. MeBgeratetafel eines Hochofens (nach Bansen).

+ 70,W  

fffe s a m t:



440 Stahl und Eisen. Die Bedeutung rdumlicher Spannungszustdnde fiir  die Werkstoffpriifung. 48. Jahrg. Nr. 14.

selbst aufmerksam macht, liegen darin begriindet, daB die Ana- 
lysen infolge der Tragheit und des schadlichen Raumes der 
Untersuchungsgerate nachhinken und 10 bis 12% der Betriebs- 
zeit weder normale Gasmengen noch Analysen geben. Bulle7) 
yerwendet die yersuchsmaBig erkannten Betriebsyerhalt-

ofenvorgange zu erhalten. Weitere Arbeiten werden sich 
mit der Erforschung der Warmeverluste des Hochofens, vor 
allem der Feststellung der Kiihlungs- und Strahlungsverluste 

befassen. Daneben sollen die Bedin- 
gungen fur die Staubverluste unter-

ffeduz/erm uffe Ć * a u f

Abbildung 12. Gasentnahmerohr

nisse zu einer thermischen und wirtschaftlichen Bewertungs- 
rechnung fiir die verschiedenen Erz- und Koksarten und 
Betriebsverhaltnisse und empfiehlt solche Bewertungs- 
rechnungen ais Grundlage fiir den Einkauf von Erz und 
Koks und zur Beurteilung des Betriebes.

Abbildung 13. Entnahmerohr fiir feste Stoffe

Damit ist schon angedeutet, wie der AusschuB sich den 
F o r tg a n g  der U n te rsu c h u n g sa rb e ite n  auf dem Ge- 
biete der Feststellung der Hochofeninnenvorgange denkt, 
die durchaus im Mittelpunkt der nachsten Arbeiten 
stehen wird. Zur Erganzung von Gasanalysen, Gasmengen- 
messungen und Stoffproben sollen Temperaturmessungen 
durchgefiihrt werden. Es steht zu hoffen, daB man auf diese 
Weise eine genauere Kenntnis der Hochofenreaktionen und 
ihrer Bedingungen und Klarung der verschiedenen Oxy- 
dations- und Reduktionsvorgange im Ofeninnern erreicht.
So wird es moglich sein, die Reduzierbarkeit yerschiedener 
Erze und die Verbrennlichkeit yerschiedener Koksę fiir die 
einzelnen Betriebsbedingungen genauer festzustellen und 
damit genaue Unterlagen fiir die Nachrechnung der Hoch-

•) Aren. Eisenhiittenwes. 1 (1927) S. 161/76 (Gr. A: H och- 
ofenausseh. 85).

yo//stanc//g 
d /ch f at>= 
seM /efien

sucht und klargestellt werden. Weitere wesentliche Arbeiten 
werden sich mit der Aufklarung der Erzeugungsbedingungen 
von Roheisen yerschiedener Gute beschaftigen.

Betriebsversuche werden die fiir jeden Ofen, Molier und 
Koks beste Begichtungsweise und beste StiickgróBe aus- 

zuproben haben, und zuverlassig gemessene 
B e tr ieb szah len  fiir moglichst yerschie
dene Oefen werden zu sammeln sein, um 
Fragen des jeweils besten Hochofenprofils 
weiter zu klaren. Es ist zu wiinschen, daB 
an den weiteren Versuchen moglichst yiele 
Hochofenwerke und Ingenieure helfend und 
forschend teilnehmen.

Zusammenfassung.
Der Bericht gibt einen Ueberblick 

iiber die Arbeiten des Unterausschusses 
fiir Hochofenuntersuchungen. Aus diesen 

ergibt sich, daB die Begriffe „leichte Reduzierbarkeit und 
Verbrennlichkeit“ nur bedingte Giiltigkeit haben. Auch 
geht aus den Yersuchen die Bedeutung einer gleichmaBigen 
StiickgróBe des Mollers und einer richtigen Schuttung fiir 
den Ofengang hervor, wie insbesondere zahlreiche Gas
analysen zeigen. Auf sie stiitzt sich auch die heutige An- 
schauung iiber die Yorgange im Gestell, die in der Arbeit 
dargelegt wird. Weitere Yersuche befaBten sich mit dem 
EinfluB des Ofenprofils auf die Erzeugung und die Re- 
duktionsverhaltnisse, vor allem wurde die Frage des weiten 
Gestells behandelt. Zu den untersuchten Gebieten gehóren 
auch die der Ueberwachung und Regelung des Ofenganges.

Zum SchluB wird auf die Untersuchungsverfahren, die 
sich demnachst auch auf Temperaturmessungen sowie Ent- 
nahme fester und fliissiger Stoffe aus dem Hochofen er- 
strecken sollen, und dereń Aufgabe kurz eingegangen.

Die Bedeutung raumlicher Spannungszustande fiir die Werkstoffpriifung.
Yon P. L udw ik in Wien.

[M itteilung aus dem WerkstoffausschuB

V iele bei der Verarbeitung und Priifung unserer Werk
stoffe beobachtete Erscheinungen werden erst ver- 

standlich, wenn die hierbei auftretenden Beanspruchungen 
ais rau m lich  aufgefaBt werden.

i) Auszug aus Bericht Nr. 121 des W erkstoffausschusses 
des Yereins deutscher E isenhuttenleute. Der Bericht ist im  
vollen  W ortlaut erschienen im Arch. Eisenhiittenw es. 1 
(1927/28) S. 537/42.

des Vereins deutscher E isenhuttenleute1).]

So macht z. B. beim D ru ck v ersu ch  die Reibung an 
den Druckflachen den Spannungszustand zu einer drei- 
achsigen Druckbeanspruchung, was die Ursache der Rutsch- 
kegelbildung, der Tonnenform und der Abhangigkeit der 
Druckfestigkeit von der Probenhohe ist, wie an Versuchen 
mit Aluminium erlautert wird. Die bei geringen Hohen so 
groBe Reibung im mittleren Teile der Druckflache ist auch 
die Hauptursache dafiir, daB z. B. beim W alzen weit
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hóhere Flachendriieke auftreten ais beim gewóhnlichen 
Druckversuch, was auch bei Berechnung der Walzdrucke 
und Walzarbeiten zu beachten ist. Auch die bei E in d ru ck - 
h a rtep ro b en  auftretenden hohen Flachendriieke, die ein 
Vielfaehes des Stauchdruckes betragen, sind nur darauf 
zuriickzufuhren, daB der Werkstoff nur nach oben aus- 
weichen kann, wodurch eine dreiachsigeDruckbeanspruchung 
zustande kommt.

Beim Z ugversuch  entsteht durch die Einschnurung 
eine dreiachsige Zugbeanspruchung, die schlieBlich zu einem 
Anhmf.il in der Stabachse fuhrt, wie Schliffe durch Alu- 
minium-Rundstabe erkennen lassen.

Raumliche Spannungszustande tragen auch oft dazu bei, 
daB z. B. bei vorhandenen W arm e-, Schw ind-, GuB- 
oder R eckspannungen  selbst Stoffe,. die beim gewohn- 
lichen Zugyersuch eine groBe Dehnbarkeit zeigen, oft ganz 
plotzlich ohne vorhergegangene Formanderung brechen. 
Denn bei einer dreiachsigen Zugbeanspruchung ist es móglich, 
daB die Kohasion bereits iiberschritten wird, bevor noch die 
FlieBgrenze erreicht ist.

Hierbei sollte nach M ohr die mittlere Hauptspannung 
ohne EinfluB sein. Yergleichende Zug- und Yerdrehungs- 

. yersuche mit Tombak und Messing ergaben Abweichungen 
von der Mohrschen Theorie bis 15 %, stimmten jedoch mit 
der Ansicht von M ises-H encky iiberein, nach der die 
Gr5Be der G e s ta ltan d e ru n g sen erg ie  die FlieBgefahr 
bestimmt. Die Bildung von Faserstrukturen selbst in voll- 
standig ausgegluhten Metallen erschwert oft eine genauere 
Ueberprufung derartiger Theorien.

Zu den praktisch wic-htigsten raumlichen Spannungs- 
zustanden gehoren die durch K erbw irkungen  hervor- 
gerufenen. Die oft hohe Kerbsprodigkeit von Stoffen, die 
im Zugversuch groBe Dehnbarkeit zeigen, wird einerseits 
auf das Auftreten einer dreiachsigen Zugbeanspruchung an 
der Kerbstelle und anderseits auf den EinfluB der Form- 
anderungsgeschwindigkeit zuruckgefuhrt. Unter sonst 
gleichen Umstanden ist ein Stoff um so kerbsproder, je 
starker die Versteifung und je groBer der Gleitwiderstand 
im Verhaltnis zum ReiBwiderstand ist. Daher nimmt  die 
Kerbsprodigkeit haufig mit der Breite der Probe, der GroBe 
der Schlaggeschwindigkeit und der Hohe der FlieBgrenze 
(z. B. bei abnehmender Temperatur oder bei der Alterung) 
stark zu, wahrend z. B. eine. nicht zu harte Yergutung durch

Erhohung der ReiBfestigkeit die Kerbsprodigkeit mindert. 
Bei Blechen kann die Kerbzahigkeit auch von der Lage 
der Kerbe zur Blechoberflache abhangig sein, wenn 
z. B. die von Kohlenstoff- und Phosphorseigerungen 
herruhrende Zeilenstruktur b la t t r ig  und nicht sehnig ver- 
lauft, wodurch der Zusammenhang der parallel zur Blech
oberflache gelegenen Schichten gelockert ist. Wegen des 
blattrigen Gef iiges bewirkte auch eine Alterung keine wesent- 
liche Abnahme der Kerbzahigkeit, wenn die Kerbe parallel 
zur Blechoberflache lag, dagegen einen starkeren Abfall bei 
senkrecht zur Oberflache angebrachter Kerbe. Weicher 
FluBstahl zeigt nach langsamer Abkiihlung aus Rotglut oft 
nur eine ganz geringe Kerbzahigkeit, was auf die Bildung 
von Komgrenzenzementit zuriickzufuhren ist; in den 
Werten der Bruchdehnung und Einschnurung kommt diese 
Sprodigkeit gar nicht zum Ausdruck.

Grundsatzlich verschieden von der bei statischer und 
dynamischer Beanspruehung auftretenden Kerbsprodigkeit 
ist die bei oftmals w echselnder B ean sp ru eh u n g  durch 
Kerben hervorgerufene Briichigkeit. Sie diirfte dadurch 
zustande kommen, daB bei Ueberschreitung der Ermiidungs- 
grenze die Wechselbeanspruchung, im Gegensatz zu der bei 
einmaliger Ueberbeanspruchung auftretenden Verfestigung, 
eine allmahliehe Gitterlockerung im Kerbengrunde bewirkt, 
da in einem kaltgereckten Metali, besonders auch zufolge 
innerer Spannungen, der Gleitwiderstand in yerschiedenen 
Richtungen yerschieden groB ist, derart, daB bei jedem 
Spannungswechsel Gitterzerrungen stattfinden, wodurch 
einzelne Bindungen iiberanstrengt und gelost werden.

An D au erv ersu ch en  mit einer Schenckschen Dauer- 
biegemaschine wird gezeigt, daB bei ausgegluhten Metallen 
wahrend der Wechselbeanspruchung bei gleichbleibender 
Belastung oft eine betrachtliche Yerfestigung stattfindet, 
wodurch mit abnehmender Durchbiegung und Temperatur 
die Dampfung immer kleiner wird; an der Ermiidungs- 
grenze geht dann die Hysteresisschleife in eine Gerade 
iiber. In solchen Fallen kann die Ermudungsgrenze weit 
oberhalb der Elastizitatsgrenze (0,001-%-Grenze), ja so
gar iiber der Streckgrenze (0,2-%-Grenze) liegen. Selbst 
eine starkę Kaltbearbeitung erhohte die Ermudungsgrenze 
meist nur wenig. Bei andauemd starker D am pfungs- 
fa h ig k e it diirften neben inneren Reibungen vielleicht 
auch noch gleitende Reibungen auftreten.

Theoretische und praktische Ermittlung des Druckabfalles in den neu errichteten 
Gichtgasverbindungsleitungen der Arbed-Werke in Esch.

Yon Xipl.=3ng. M arcel S teffes in Esch a. d. Alzette (Luxemburg).

(AUgerneine Betrachtungen. D ie Verbindungsleitungen der vier Werke. Gasleitung Esch—Oth. Berechnung des D ruck
abfalles m ittels der Gleichung von Ledoux. Wahl des zweckm ipigsten Durchmessers. Ergebnisse der praktischen  
Untersuchungen an den fertigen Leitungen. Vergleich der theoretisch errechneten Druckverluste m it den tatsachlich im

Betrieb ermittelUn Werten. SchlufSfolgerungen.)

Z u den Voraussetzungen fiir einen wirtschafthehen Erfolg 
der groBen gemisehten Hiittenwerke wird heute, neben 

der Vervolłkommnung der Erzeugungsverfahren, die wirt
schaf tlichste Yerwertung der durch die Roheisenerzeugung 
zur Verfiigung stehenden UeberschuBmengen an Gichtgasen 
ais selbstyerstandlich angesehen. Deshalb wird ein neuzeit- 
liches Werk oder eine Gruppe zusammengehóriger Werke 
bestrebt sein miissen, diese Gasmengen weitestgehend zur 
Befriedigung aller Bediirfnisse an Warmeenergie heran- 
zuziehen, sei es zur Beheizung der metallurgischen Oefen 
oder zur Erzeugung von Kraft, ehe es fiir solche Zwecke 
Kohle yerwendet. Aus diesem Grunde hat auch die Gruppe

XTY..8

Arbed -Terres Rouges ihre beiden Hiittenwerke in Esch, 
die Hiitte Belval und die von Oth in groBzugiger Weise 
durch Gasleitungen miteinander verbunden und damit eine 
Yerbindung geschaffen, welche die groBte dieser Art an 
Ausdehnung im dortigen Bezirk darstellt. Die Lage der 
vier Werke, die Lange und die GroBe dieser Leitungen sind 
in Abb. 1 wiedergegeben.

Nachstehend wird zunachst iiber das Yerfahren berichtet, 
das zur Bestimmung des wirtschaftlichsten Querschnittes 
der Leitungen angewendet wurde, sodann sollen Versuchs- 
ergebnisse wiedergegeben und schlieBlich die errechneten 
mit den gemessenen Werten untereinander verglichen

56
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Abbildung 1. Lageplan der Gasleitungen zwischen den Hiittenwerken: Arbed Esch, Terres Rouges Esch, B elval und Otb.

Werfi/jAt

le/turrtfsc/urchmesser/n urm 

Abbildung 2. Druckverlust in Abhangigkeit 
von Leitungsdurchmessern.

Su/nme der jafir//c/7e/7

Yerz/nsung u. A6sc//re/ 
it/ng m /M/Ja/jr

7S00
le/fungsdurcf//rresser/r/77m

2000

Abbildung 3. Erm ittlung des geeignetsten  
Durchmessers fiir die Gasleitung.

werden. Es handelt sich zunachst um die Leitung Esch- 
Oth. Die Berechnung des wirtschaftlichsten Durchmessers 
stoBt insofern auf Schwierigkeiten, ais die Beiwerte, welche 
in den bekannten Gleichungen fiir die Fortleitung von Luft 
und Dampf auftreten. fiir Hochofengas noch nicht fest- 
gelegt sind. In Ermangelung besserer Unterlagen wurde 
in diesem Falle die fiir kleine Druckunterschiede und wage- 
rechte Leitungen von L edoux angegebene Gleichung1) 
fiir Luft (Gas) und Dampf benutzt.

Diese lautet:

W iderstand der W iderstand  
geraden Strecke der Kriimmer

*) S c h i i le :  Technische Thermodynamik, 3. Aufl., B d . 1 
(Berlin: J . Springer 1917) S. 329 u. 342; „ H iitte“ , 21. Aufl., 
B d .-1 (Berlin: W ilhelm Ernst & Sohn) S. 468.
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unkosten „a“ rd. 1250 mm betragt, die ausge- 
fiihrte Leitung erhielt denn auch jenen Durch
messer. Der Vollstandigkeit halber sei noch 
hervorgehoben, daB angenommen ist, es herr- 
sche auf der Saugseite des Forderventilators 
die gleiche Gasgeschwindigkeit wie auf der 
Druckseite. der Gasdruck auf ersterer betrage 
0 mm WS, der verlangte Gasdruck auf Hiitte 
Esch 200 mm W S. Der Wirkungsgrad des Ma- 
schinensatzes Motor-Yentilator wurde zu 50% 
bewertet, die jahrlichen Betriebsstunden zu 
6000, entsprechend einem Ausnutzungsfaktor 
von 70 %. Erwahnt sei, daB das wirkliche 
spezifische Gewicht mit dem angenommenen 
gut ubereinstimmte und daB es sich ais un
notig erwies, die Berechnung nach Teil- 
strecken durchzufuhren.

Nach Fertigstellung der Leitung wurden 
die errechneten Werte durch Betriebsversuche 
auf ihre Richtigkeit gepriift. Ermittelt wurde 
die Zusammensetzung, der Feuchtigkeitsge- 
halt, die Temperatur, der Druck und die Menge 
des Gases am Anfangs- und Endpunkt der Lei
tung. Abb. 4 zeigt fur die Verbindungsleitung 
Esch—Oth die Ergebnisse der Rechnung und 
des Versuches in Abhangigkeit von der je- 
weiligen mittleren geforderten Gasmenge. 
Es folgt daraus, daB die Wirklichkeit 
hohere Werte ergab ais die Rechnung, der

250

JO0

Darin bedeutet:
p den Druckabfall in mm W S;
8 den R eibungskoeffizienten der Leitung nach Fritzsche,

r>u,027
im vorliegenden Falle: [5 =  2,526 • — 14g =  rd. 0,608

G ’
(M ittel fiir die Yerschiedenen W erte von  D  in mm);

G das Gewicht des fortzuleitenden Gases in  k g/st; 
y  das m ittlere spezifische Gewicht des Gases in  kg /m 3, 

hier 1,180; 
w die Geschwindigkeit in m /sek;
D den Durchmesser der Leitung in mm; 
t  die Lange der geraden Strecke der Leitung in m, hier 2500; 
g  die Erdbeschleunigung 9,81 m 2/sek;
£ den Beiw ert der Einzelwiderstande, hier 1,5 fiir einen 

Kriimmer von 90°.

Da die Leitung Esch—Oth hochstenfalls 
50 000 m3/st Gas fordern sollte, wurden die 
Druckverluste fiir diese Menge und verschie- 
dene Durchmesser nach obiger Gleichung be- 
stimmt. Die ermittelten Werte sind in Abb. 2 
dargestellt.

Der zweckmaBigste Querschnitt der Lei
tung wurde sodann auf folgende Weise be- 
stimmt. Fiir verschiedene Durchmesser wurde 
die zur Deckung der Leitungsverluste aufzu- 
wendende Leistung errechnet, jene zur Er
zeugung des am Endpunkt verlangten Druckes 
hinzugezahlt und aus diesen beiden Werten 
die hierfiir benotigten Betriebskosten er
mittelt; hierauf wurden die Anlage- und Ab- 
schreibungskosten veranschlagt. Die so er
mittelten Unkosten sind abhangig vom Lei- 
tungsdurchmesser in Abb. 3 aufgetragen.
Aus dieser folgt einwandfrei, daB der zu 
wahlende Leitungsdurchmesser fiir die Strom-
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Gef&rrferfe Gasmem/e m  771 J/s f
Abbildung 7. Druckverluste in den Leitungen zwischen den vier H iitten : 

Arbed Esch, Terres Rouges Esch, Belval und Oth.

Unterschied jedoch nie 5 % iiberstieg (Mittel 3,2 %). In 
Abb. 5 und 6 sind gleichfalls fiir die beiden anderen Leitungen 
die errechneten und gemessenen Druckverluste dargestellt. 
Auch hier sind die Abweichungen gering. Abb. 7 zeigt die 
Zusammenstellung fiir alle drei Leitungen. Diese verhaltnis- 
maBig geringen Abweichungen sind teilweise dem Umstande 
zuzuschreiben, daB die angewandte Gleichung nicht jeweils 
allen Verhaltnissen des Betriebes Rechnung tragen kann, 
zum Teil sind sie wohl auch auf kleine Ungenauigkeiten zuriick-

48. Jahrg. Nr. 14.

zufiihren, die in der Aufzeichnung der MeBgerate 
und der Auswertung der Ergebnisse liegen.

Die vorliegende Arbeit gibt nur die Ergebnisse 
einiger weniger Versuche wieder, die durch weitere 
zu vervollstandigen sind. Nichtsdestoweniger wer
den durch sie denjenigen, die sich mit der vor- 
liegenden Frage irgendwie zu beschaftigen haben, 
niitzliche, praktische und geniigend genaue Unter- 
lagen geliefert, an Hand dereń auf einfache Weise 
ahnliche Fragen beantwortet werden konnen.

Die MeBergebnisse bestatigen, daB die mit 
Hilfe der fiir Luft (Gas) und Dampf ublichen 
Gleichung von Ledoux mit dem Zahlenbeiwert 
von Fritzsche fiir Luft errechneten Werte der 
Druckverluste in Leitungen fur die Praxis der 

7OOO0O groBen Hochofengasleitungen geniigend genau 
sind. Es dient dem Fortschritt und der 
weiteren Entwicklung der groBen Gasleitungen, 
diese Untersuchungen planmaBig fortzusetzen, 

um so noch bestehende Widerspriiche von Theorie und 
Praxis yollstandig zu beseitigen und stets zu wirtschaft- 
lichen Ergebnissen zu gelangen.

Z usam m enfassung.

Durch Rechnung und Messung wurde der Druckabfall 
in den Verbindungsgichtgasleitungen der vier Arbed-Werke 
in Esch ermittelt und eine gute Uebereinstimmung der 
errechneten und gemessenen Werte gefunden.

Umschau.
Einrichtungen zum Doppeln von Feinblechen.

D ie Herstellung der Feinbleche1) zeigt sich dem Beschauer 
ais eine einfache Anreihung yerschiedener Handhabungen, jedoch 
bergen sie eine Anzahl von Eigentiimlichkeiten, sogar von  
Sohwierigkeiten, die es bis jetzt unmdglich machten, das bis- 
herige Yerfahren abzulósen oder durch maschinelle Einrichtungen  
zu verbessern und die menschliche Arbeit, die gerade im Fein
blechwalzwerk am ausgepragtesten ist, durch Maschinenarbeit 
zu ersetzen.

D ie Erzeugungssteigerungen im Feinblechwalzwerk der 
letzten zehn Jahre haben an dem auBeren Bild der Einrichtungen 
wenig geandert, nur sind die MaBe vergróBert worden; so wurden 
die W alzen starker bemessen, zwanglaufig folgten die Stander, 
wodurch wiederum starkere Antriebe erforderlich wurden. Auch 
die Ofenanlage benótigte folgerichtig eine VergróBerung, und  
schlieBlich wurde das Arbeitsyerfahren durch geanderte W egfolge 
der W alzstiicke verbessert. Auch die Hilfsmaschinen wie Doppler 
und Scheren anderten nicht den Arbeitsgang, sondern an ihnen  
wurden nur verbesserte Einzelanderungen yorgenommen.

Sollen diinne Feinbleche hergestellt werden, so kann man 
diese auf die gewiinschte Starkę nicht einzeln auswalzen, man 
muB vielmehr bei dem sogenannten Kaltwalzyerfahren eine 
Anzahl von Blechen, bis zu etwa 16 Stiick, aufeinanderlegen 
und dann gemeinsam herunterwalzen. Bei dem anderen, dem  
Warmwalzverfahren, werden die vorgewalzten Bleche ein- oder 
mehrmals zusam m engefaltet, so daB aus einer Platine 2, 4 oder
8 Bleche entstehen. Das geniigt aber nicht immer, um die er- 
forderliche Starkę zu erhalten, weshalb haufig die Bleche zweier 
Platinen zusam m engelegt werden miissen. Oft richtet sich die 
Anzahl der zu einem Packen vereinigten Pakete nach dem Walz- 
gang und nach anderen Verhaltnissen, so daB auch Packen aus 
drei oder fiinf Tafeln yorhanden sein konnen. D ie dritte bzw. 
fiinfte Tafel wird einer anderen Platine entnom m en, es muB 
dann aber diese zugelegte Tafel m it den ubrigen Tafeln des 
Packens die gleiche Lange besitzen.

Aus walztechnischen Griinden werden die W alzenballen  
hohl gehalten, d. h. die W alzen sind an den Ballenenden starker 
ais in  der M itte. D ies ist erforderlich, um den Blechpacken ohne 
Schwierigkeit nach dem W alzen auseinanderreiBen zu konnen. 
Auch wird die Gefahr eines Bruches der W alze dadurch 
verhindert, daB die starkeren Drucke an die Enden verlegt 
werden. Dieser U m stand bewirkt aber ein starkeres Recken der

') Ygl. St. u. E. 47 (1927) S. 209/19, 352/8 u. 399/406.

beiden Seiten der Bleche, wodurch diese langer werden und  
sich sogenannte Ohren bilden, die aber nicht iibertrieben in  
Erscheinung treten diirfen.

D ie Starkę der Blechtafeln ist von den Abmessungen der 
Platinen bzw. dereń Gewicht abhangig. In  erster Linie sollen  
die P latinen genau gleichmaBig sein und in  der Breite, Lange 
und Starkę eine allergeringste Toleranz aufweisen. Ohne Er- 
fiillung dieser Bedingung ist es unmdglich, eine gleichmaBige 
Blechstarke zu erreichen. Des weiteren muB im  Blechwalzwerk  
eine ordnungsmaBige Erwarmung der Platinen erfolgen, da ver- 
zunderte Platinen einen Gewichtsabgang ergeben. Sodann ist  
es Aufgabe des Walzers, die Blechpacken gleichmaBig lang aus- 
zuwalzen, wobei eine passende W alze ais Vorbedingung sehr 
wichtig ist. SchlieBlich entsteht die sehr wichtige Forderung, 
die Dopplung der Bleche genau auszufiihren und beim Abschneiden  
der Ohren und des Dopplerfalzes nur das geringste MaB abzu- 
trennen. D ie GleiehmaBigkeit dieser Arbeiten ergibt dann auch 
eine GleiehmaBigkeit in  der Starkę aller Blechtafeln.

Bei der nicht leichten Arbeit an der BlechstraBe, an der 
die warmen Blechtafeln bei hoher Raum tem peratur m it der 
Zange zusam m engefaltet und unter die Dopplerm aschine ge- 
hoben werden miissen, kann man es verstehen, wenn fiir diese 
Arbeiten nur gut geschulte und ausdauernde Arbeiter zu ge- 
brauchen sind.

W enn von den Verbrauchern in der letzten  Zeit immer 
wieder auf genauere Einhaltung der Starken von Feinblechen  
hingewiesen wird, so zeigt vorstehendes, wie schwierig es sein 
kann, diesen Anforderun- >
gen voll und ganz zu ent- = = = = =  ■> j

Abbildung 1. Abbildung 2. BlechpaŁete, Doppeln
Gedoppelte Blechpakete. ^und Beschneiden.

sprechen. D ie Herstellung der Feinbleche is t  eben noch zu sehr 
Handarbeit und verlangt die Uebertragung auf die Maschine. Der 
schon fruher angedeutete W eg, die Bleche warm yor- und kalt fertig- 
zuwalzen, diirfte sich allm ahlich m it Erfolg entwiokeln, obwohl 
die auf diese W eise hergestellten Bleche noch zu teuer sein werden, 
um ais normale Bleche verwendet werden zu konnen.

Den Hergang des Doppelns zeigen Abb. 1 und 2. Die 
ausgestreckten Bleche werden einzeln oder zu zweien aufeinander- 
gelegt um gefaltet, wodurch ein  Packen von  vier Tafeln ent-
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steht. Dieser wird erwarmt und weiter ausgew alzt. Handelt 
es sich um eine Blechstarke, z. B . 0,5 m m, so kann der Packen  
mit vier Tafeln fertiggew alzt werden. Bei diinneren Tafeln ist 
ein nochmaliges Doppeln erforderlich, so daB ein Packen zu 
acht Tafeln entsteht (s. Abb. 2). B ei dem ersten Packen sind 
die iiberstehenden Ohren, beim zweiten is t  auch der Falz ab- 
zuschneiden. <

Die Dopplermaschinen der bisher gebrauchlichen Art driiekten 
den m it der Zange gefalteten  Packen unter einem  auf- und ab- 
gehenden Drucker zusam m en; das Abschneiden erfolgte auf einer 
angebauten Schere. D ie H auptarbeit, das Zusammenfalten 
der Bleche, muBte also noch von  H and ausgefuhrt werden. 
Maschinen, die diese Arbeit ubem ehm en sollten, hat m an in  
fast allen Industrielandem  ausgedacht und auch schon aus- 
probiert2), aber noch im mer nicht das E ichtige gefunden.

Bei dem Doppler, den die Eirma Fried. Krupp, Grusonwerk, 
Magdeburg-Buckau, baut, werden die genannten Bedingungen  
wie folgt erfullt: D ie Tafel oder der Blechpacken wird auf den  
Tisch der Maschine, der zweckmaBig in  Hohe der W alzwerksflur 
liegt, geschoben und gegen die riickwartige Anschlagleiste ge- 
druckt und darauf auf M itte eingerichtet. D ieses Em richten  
erlem t der Mann sofort, indem  er die Tafel nach links oder rechts 
yerschiebt, wobei sichtbar eingekerbte Teilstriche yerschiedener 
Entfemung die gleichmaBige Einrichtung anzeigen. .Jetzt wird 
durch FuBtritt die Maschine in Bewegung gesetzt; das Teilmesser 
senkt sich auf die M itte der Tafel, die durch kraftiges Aufsetzen  
des Messers eine scharfe Knickung erhalt. Sofort heben sich die 
beiden Tischhalften hoch und falten  das B lech fest zusammen. 
Kurz yorher hat das Teilm esser den hochgehenden Tisch  
yerlassen und ist nach oben zuriickgehoben worden. Selbsttatig  
gehen die Tischhalften in  ihre wagerechte Lage zuriick, und  
das gefaltete Blech legt sich, von  einem  Finger gesteuert, nach  
rechts, so daB die abzuschneidende Blech- 
seite kurz yor dem  Scherenmesser liegt.
Zu diesem wird die Tafel m it der H and  
geruckt, abgeschnitten und zuriick zum  
Warmofen gegeben. D ie m it etw a 13 bis 18 
Arbeitshiiben je m in arbeitende Maschine 
yermag die yolle Leistung eines W alzgeriistes 
m it Leichtigkeit zu bewaltigen. Auch die 
im flotten  B etrieb sehr oft entfallenden  
erkalteten Bleche oder Packen, dereń Dopp- 
lung sehr v ie l Miihe m achte, konnen auf 
der Maschine m iihelos gedoppelt werden.
In Abb. 3 bis 6 ist  die M aschine in  ihren  
yerschiedenen A rbeitslagen dargestellt. Auf 
der Maschine steh t der Antriebsm otor  
von 25 P S  Leistung, der bei 616 Um dr. je 
min die einzelnen Bewegungen iiber ein  
Schneckenzahnrad und H ebelgetriebe aus- 
fiihrt. D ie zuerst gebaute M aschine ist  
fur die BlechgroBe 1350 X 2600 mm  
bestimmt, doch soli noch eine Bauart fiir

kleinere Bleche in der GroBe der Stanz- und WeiBblechab- 
m essungen gebaut werden. Fiir diese kleinere Maschine sind 
alle Bewegungen schneller ausfiihrbar, so daB auch die Leistungen  
dieser WalzenstraBen einwandfrei bęw altigt werden konnen.

Einen Doppler anderer Bauart, dessen Antrieb unter Flur 
liegt, baut die Demag in Duisburg (ygl. Abb. 7 bis 10); er ar
beitet bereits an mehreren W alzenstraBen zur Zufriedenheit.

A nstatt des Falttisches hat diese Maschine zw ei sich drehende 
W alzen, die nebeneinander angeordnet sind und die das von  
unten durch eine Schneide bzw. Teilmesser zwischen die W alzen  
gedriickte Blech zusammenwalzen bzw. zusam m enfalten. Das 
aus den W alzen tretende gefaltete B lech legt sich auf den Tisch

Abbildung 7. Blechdoppler, Bauart Demag. j

Abbildung 3. Abbildung 4. Abbildung 5.

Abbildung 3 bis 6. Blechdoppler, Bauart Krupp, Grusonwerk, in  den yerschiedenen Arbeitsstellungen.

2) Ygl. St. u. E. 46 (1926) S. 1194/5. A bbildung  8. B lechdopp le r, B a u a r t  D em ag .
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und wird nach Bedarf zur anliegenden Schere geschoben und 
hier beschnitten. D ie beiden W alzen liegen in zwei guBeisernen 
Standem , die hintere W alze wird durch Federn gegen die vordere 
W alze gedruckt, so daB bei starken oder diinnen Blechen ein  
standiges Anpressen erfolgt.

Das von der W alze kommende Blech wird m it der Zange 
iiber Flur in die Doppelmaschine geschoben und hier durch An- 
ziehen eines H ebels selbsttatig  durch Einrichtbolzen (ygl. Abb. 10) 
eingerichtet. Darauf wird durch einen FuBdruckknopf die Ma
schine eingeriickt, worauf sich das Teilmesser hebt, das Blech
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getreten ist. Der sich wieder óffnende Tisch g ibt das gedoppelte 
Blech frei, das auf der anliegenden Schere nach Bedarf geschnitten  
werden kann. Der zur Probe aufgestellte Doppler arbeitete zu 
langsam und fand daher nicht den Beifall der W alzwerke, obwohl 
es ohne Sehwierigkeit m oglich gewesen ware, der Maschine eine 
schnellere Arbeitsweise zu geben.

E in ahnlich gebauter Doppler ist  in einer R eihe yon 
amerikanischen W alzwerken in Betrieb und unter dem Namen 
„ S te e le  Doppler “ a) bekannt. D ie Tischoberkante befindet 
sich in Hohe der W alzflur; aueh dieser Doppler hat einen 
H ebel zum Einrichten  
der Bleche, dann aber 
an statt eines langen  
zwei kurze seitlich an- 
gebrachte Teilmesser, 
wodurch der Weg ver- 
kiirzt wird, der Ar- 
beitsgang also schnel- 
ler vor sich geht. Aueh 
bei diesem Doppler 
wird das Blech von 
der zweiteiligen Tisch- 
platte gefaltet. D ie 
Einrichtfinger sind an 
einer Seite yerstell- 
bar, um bei langen  
Blechohren oder bei 
eingerissenen Blechen  
ein beliebiges Ein- 
teilen des Bleches 
zu ermóglichen. D a
mit die Einrichtfin
ger beim Abnehmen  
des Bleches nicht 
hindern, sind sie leicht 
umklappbar und gehen bei losem Handhebel unter Flur zuruck. 
Rechtwinklig zum Doppler steh t die Schere, die vom  Doppler 
aus angetrieben wird und durch einen FuBtritt die Schnittbe- 
wegung einriickt.

D ie Aufstellung eines meehanischen Dopplers is t  dann ge
geben, wenn die Arbeit m indestens gleich schnell ais von Hand 
ausgefiihrt werden kann und wenn der Abfall nicht groBer ais 
bei der Handarbeit ist. Bei der Handarbeit ist die Geschicklieh- 
keit des Dopplers, die Bleche ordnungsmaBig und sparsam zu

Abbildung 10. 

Einrichten des 

Bleches beim 

Doppler, 

Bauart Demag.

Abbildung 9. Arbeitsyorgang beim Blechdoppler, Bauart Demag.

einknickt und nun in den W alzspalt driickt. D ie W alzen fassen  
das Blech, driicken den Falz zusammen und befórdern es hoch. 
Ein autom atisches Arbeitsspiel umfaBt das Heben des Teil- 
messers, ein zweim aliges Umlaufen der W alzen und ein Zurtick- 
gehen des Messers in die Anfangslage. D ie Maschine wird durch 
einen Elektrom otor angetrieben, der iiber ein Schneckengetriebe 
und m ittels K etten  und Rader die yerschiedenen Bewegungen  
ausfiihrt und aueh die Schere antreibt.

Abb. 7 und 8 zeigen die Maschine in Vorder- und Riick- 
ansicht in einem  W alzwerk aufgestellt, und Abb. 9 zeigt die 
Arbeitsgange der Maschine in yerschiedenen Stellungen. D ie  
Maschine sollte so aufgestellt werden, daB die W egnahme der 
Bleche vom  Dopplertisch zum W armofen auf leichte W eise 
geschehen kann, etw a so, daB m it einer an einer leichten K ette  
aufgehangten Ofenzange das Blech vom  Doppler angehoben 
und in gleicher H ohe in den Ofen gegeben werden kann. Viel- 
leicht ist es ohne Sehwierigkeit m oglich, den Doppler yerfahrbar 
zu m achen, um fiir die Zeit des Doppelns diesen in N ahe des 
Ofens aufstellen zu konnen, dann aber seitlich wegzufahren, 
wenn das Doppeln beendet ist und die gewarmten Bleche zur 
W alze gegeben werden, da dann ja  der P latz yor dem Ofen frei 
sein muB.

Einen schon vor dem Kriege in einigen deutschen Feinblech- 
walzwerken eingefuhrten Doppler, wie ihn die Maschinenfabrik 
K lein, Dahlbruch, gebaut hat, zeigt Abb. 11. Aueh bei dieser 
Bauart wird das auf den Tisch gelegte Blech von einem drehbar 
gelagerten Teilmesser, das sich nach Einriicken der Maschine 
auf das Blech legt, in  der Teilm itte festgehalten, worauf sich  
die beiden Teile des zweiteiligen Tisches bewegen und das Blech  
zusammendriicken, nachdem  zuvor das Teilmesser zuruck-

Abbildung 11. Blechdoppler, Bauart Klein.

doppeln, von groBem EinfluB auf den Abfall, obwohl der Walzer 
durch Beachtung gleicher Langen aller ausgew alzten Blech- 
packen und durch sonstige Aufmerksamkeit ebenfalls, etwa in 
gleichem Anteil, an der Hohe des Abfalles beteiligt ist. Wenn 
man die Zahlen fiir das Ausbringen in den Qualitats-Feinblech- 
walzwerken m it 78 bis 80 % vom  Einsatz annim m t, so zeigt der 
Unterschied von 2 % den Abfall zwischen der einen und anderen 
StraBe an, hervorgerufen durch ein besseres oder schlechteres 
W alzen und Doppeln. Schon an Hand dieses TJntersehiedes laBt 
sich in rohen Zahlen Verdienst und Verlust errechnen. 
______________  W. Kramer.

3) Iron Trade Rev. 69 (1921) S. 948/50. Abb. ygl. St.u.E.47
(1927) S. 216.
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Verhuttung von geringhaltigen Manganerzen.
Seit dem W eltkriege bem uhen sich n icht nur die europaischen  

Kleinstaaten, sondern auch die Vereinigten Staaten von Nord- 
amerika um w irtschaftliche U nabhangigkeit. In der Eisenindustrie 
fehlt Amerika zur wirtschaftłichen Selbstandigkeit hauptsachlich  
M an gan . Man hat ausgerechnet, daB die amerikanische Eisen
industrie bei 50 Millionen t  Stahlerzeugung im Jahre rd. 300 0 0 0 1 
Reinmangan braucht, davon 220 000 t in Form von Ferromangan 
und 37 000 t  in Form von Spiegeleisen, und daB fiir diesen B e
darf der Yorrat an Manganerzen n icht ausreicht. D ie vorhandenen  
hochhaltigen Manganerze, die vor allem  in Arkansas und Montana 
yorkommen, wurden in 2 Jahren, die Manganerze m it geringem  
Mangangehalt, die zur Erzeugung von Spiegeleisen gebraucht 
werden konnen, und die hauptsachlich in Minnesota und Michigan 
yorkommen, wurden in 35 bis 40 Jahren erschópft sein, wenn  
sich die amerikanische Eisenindustrie darauf einstellte, nur Roh- 
stoffe des eigentlichen H eim atlandes zu verarbeiten. Aus diesem  
Grunde hat man schon im  Kriege uberlegt, w ie einerseits der 
Manganbedarf herabgesetzt und wie anderseits die Mangan- 
erzeugung aus geringwertigen R ohstoffen gefórdert werden konnte. 
Es wurde berechnet, daB m an den Manganverbrauch in der Stahl
industrie augenblicklich von 6,5 k g /t  R ohstahl auf 4,2 k g /t Rob- 
stahl gen Iren konnte, wenn m an zur Verwendung hochmangan- 
haltigen Stahleisens uberginge und einen gewissen Prozentsatz 
Ferromangan durch Spiegeleisen ersetzte. D ie heutige amerika
nische Stahlpraxis arbeitet uberwiegend m it Stahleisen von ge
ringem M angangehalt (bis 1,5% ) und verwertet ihre Siemens- 
Martin-Schlacke nicht. Infolgedessen is t  der Ersparnismóglichkeit 
noch ein gewisser Spielraum gegeben. Man konnte so bis 30%  
des Mangangehaltes der Erze im  Stahl nutzbar machen.

Von den wirtschaftlich greifbaren Manganerzvorraten Nord- 
amerikas, die auf 35 bis 48 Mili. t  geschatzt werden, konnen allein  
75%  in Minnesota, im  C u yu n a-B ezirk , gewonnen werden. Zur 
Zeit werden die Cuyuna-Erze nur in geringem AusmaBe ais 
Mangantrager bei Erzeugung von Stahleisen zugesetzt, da sie 
teils sehr kieselsaure- und phosphorreich, teils yerhaltnismaBig 
arm sind. Es gibt hauptsachlich zwei Erzsorten, die sogenannten  
S c h w a r z e r z e , von  denen 3 1/ 2 Mili. t  Vorrate m it 37%  Fe, 
0,09%  P, 14,5%  S i0 2 und 15,5%  Mn sichtbar sind, und die so
genannten B r a u n e r z e ,  von denen 20% Mili. t  m it rd. 44%  Fe, 
0,27%  P, 6%  S i0 2 und 9 ,5%  Mn gewonnen werden konnen. 
Ueber Versuche, aus dem Braunerz hochwertige Mangantrager 
herzustellen, berichten T .L . J o s e p h  und S. P. K in n e y 1). Dazu  
sind zwei Wege m oglich. E inerseits kann man das mangan- 
haltige braune Erz ohne anderweitige Zusatze im Hochofen ver- 
schmelzen und das gebildete, wegen des Phosphorgehaltes des Erzes 
m it ungefahr 0 ,6%  P und 10%  Mn anfallende Spiegeleisen im  
sauren Ofen oder K onverter frischen und dam it eine hoch- 
manganhaltige Schlacke ais R ohstoff zur Ferromanganherstellung 
gewinnen. D as gefrischte Roheisen, das den gesam ten Phosphor 
des Erzes enthalt, muBte im basischen Siemens-M artin-Ofen w eiter- 
verarbeitet werden. Man konnte auch versuchen, die Trennung 
von Mangan und Phosphor in derTbom asbim e in einem einzigen  
Arbeitsgang vorzunehmen. Die andere M oglichkeit, das mangan- 
und phosphorhaltige Braunerz in einen Rohstoff fur Ferromangan
herstellung umzuwandeln, besteht darin, daB man das Erz bei 
niedriger Temperatur reduziert und das dabei gebildete Eisen  
magnetisch von den noch nicht reduzierten M anganoxyden trennt. 
Dieses Verfahren h at bei bisherigen Versuchen wegen der starken  
Verwachsung von Eisen und Mangan zu einem  MiBerfolg gefiihrt.

D ie Verschmelzung yon 100%  Cuyuna-Braunerz im H och
ofen ais erste Stufe der geplanten Trennung von Mangan und 
Phosphor nach dem Duplex-Frischverfahren wurde in einem  
Versuchshochofen durchgefiihrt, der ais Ersatz des tekannten  
kleinen Versuchsofens2) in M innesota errichtet wurde. Der Ofen 
hat 9,5 m Hohe, 0,915 m  Gestelldurchmesser und 2,0 m Kohlen- 
sackdurchmesser. D as G estell steh t ausfahrbar auf Eisenbahn- 
bócken; aus seitlich angebrachten Vorratsbunkern wird Erz und 
Koks durch Gurtforderer der Gicht zugefiihrt; der W ind wird 
von zw ei Kompressoren von 14 bzw. 17 ma/m in Leistung bei 
einem m óglichen Druck von 2,1 a t und einem  Betriebsdruck von 
gewóhnlich 0,17 a t geliefert. D ie W inderhitzung geschieht behelfs- 
maBig in Schlangen aus alitierten Eisenrohren, m it Temperaturen 
von 315 bis 425° C. Der Ofen besitzt vier Form en und Spritz- 
kiihlung fiir die R ast und das Gestell. In  sechs verschiedenen  
Ebenen sind Oeffnungen paralle] zueinander durch das Mauer- 
werk geschlagen, um  Gasanalysen und Temperaturmessungen  
durchfuhren zu konnen.

l ) Buli. U n iv . M innesota 30 (1927) N r. 8, S. 1/101; Techn. 
Paper Bur. M ines N r. 393 (1926) S. 1/28.

*) Vgl. St. u. E. 44 (1924) S. 793/5, 986/8 u. 1081/3;
45 (1925) S. 390/2.

Zahlentafel 1. D u r c h s c h n i t t  a u s  d e n  B e t r i e b s -  
e r g e b n i s s e n  d e s  Y e r s u c h s o f e n s .

Yersuchs
hochofen

Andere
Spiegeleisen-

ófen

kg/t Eisen 2G40 2460
Kalkstein........................ 630 1035

1510 1760
Kohlenstoff.................... 1288 1532
Roheisenerzeugung . . . . . t/Tag 4,48 85,1
Schlacke ........................ 991 1385
Zusammensetzung des Erzes:

8,24 12,75
F e .............................. . . . .% 33,78 35,1

. ■ ■ ■% 0,26 —
S i02 ........................... . . . .% 8,12 14,84
a i 2o 3........................... . .% 5,98 —

. . . .% 17,13 —
Gl'Uhverlu£t................. . . . .% 10,03 —  i

Roheisenzusammensetzung:
0 .............................. . . . .% 4,57 —

. . . .% 0,24 1,77
■ ■ . ■% 12,23 17,48
. . . .% 0,55 —
. . . .% unter 0,01

Schlackenzusammensetzung
. . .% 36,97 42,18

A12Os........................... o/ 14,90 12,41
o/ 31,27 33,48

Mn ( M n O ) ................. . . . .% 9,78 (12,64) 7,56
. . . .% 1,61 —

CaO
0,81. . • .% —

A120 3 +  S i02
Mangan im Molier. . . . kg/t Eisen 217 299

,, im Roheisen . . 57,7 60,22
„ in der Schlacke . 39,5 32,75
,, verschwunden . . 2,8 6,72

Temperaturen:
600W ind........................... . . .  0 0 302

G i c h t ........................ . . .  0 0 352 300
F o r m e n .................... . . .  0 0 1689 —

. . .  0 0 1413 —
Roheisen.................... . . .  0 0 1349 —

■Winddruck.................... . kg/cm2 0.179 —
Windmenge.................... 17 —

Rund einen Monat hindurch wurde in diesem Hochofen ein  
V e r s u c h s b e t r ie b  m it reinem Cuyuna-Erz durchgefiihrt und  
durchschnittlicb je Tag 4 ,5 1 Spiegeleisen m it 4,57 % C, 12.23 % Mn,
0,24 % Si, 0,55%  P  und unter 0,01%  S hergestellt. W ahrend  
dieser Zeit wurden Einsatz und Ausbringen genau gewogen und  
analysiert sowie zahlreiche Gasanalysen aus den yerschiedenen  
Ebenen des Versuchshochofens m it wassergekiihlten Rohren en t-  
nommen und Temperaturmessungen m it E isen-K ons antan-E le- 
m enten durchgefiihrt. G leichzeitig wurde der Zustand der Formen  
genau beobachtet. Die B e t r ie b s e r g e b n is s e  zeigt Zahlentafel 1. 
Der Yersuchsbetrieb verlief ohne groBe Stórungen, der M olier 
ging gleichmaBig herunter, der W inddruck anderte sich n ich t, 
und die Formen blieben im allgem einen klar. D as verwendete Erz 
war kleinstiickig, 100%  gingen durch das 75-m m -Sieb, 81,8%  
blieben auf dem 3-mm-M aschensieb. Ais Koks fand sogenannter 
NuBkoks Verwendung, der durch ein 40-m m -Sieb hindurchging 
und auf einem 17-mm-Sieb liegenblieb. E ie Schlackenfliissigkeit 
war infolge des hohen M angangehaltes m eist gut, nur an einigen  
Tagen, ais die Schlacke allzu kalkig geworden war, setzten  sich die 
Formen bei gleich zeitigem  Ansteigen des Brennstoffverbrauchs zu. 
Ala am SchluB des Versuchsbetriebs sehr viel Feinerz gesetzt 
wurde, verstopften sich gleichfalls die Formen. D ie Leistung des  
Vcrsuchshochofens kann im Vergleich m it anderen am erikanischen  
H ochofen ais normal angesprochen werden. Fiir 41 am erikanische 
Hochofen hat das Bureau of Mines eine Koksverbrennung von  
960 kg/m 2 Herdflache und st ais D urchschnitt erm ittelt. D er  
Versuchshochofen lieferte 440 kg, also 46%  dieser Leistung, w ah
rend man in Amerika einen Leistungsriickgang des Ofens t e i  
Spiegeleisen auf 55%  annim m t.

D ie anfallenden G ic h tg a s e  schwankten in ihrer Zusam m en
setzung ziem lich, indem  ihr K ohlensauregehalt von  6,17 % bis
11,22%  zeitweise anstieg. Durchschnittlich enthielt das Gicht- 
gas 9,87%  C 0 2, 26,87%  CO, 2.23%  H 2 und 61,07%  N 2. Der 
verhaltnismaBig hohe Stickstoffgehalt der Gichtgase (55 am eri
kanische Hochofen arbeiten im D urchschnitt m it 57,66% ) erklart 
sich durch den vergleichswei.se hohen K okssatz des Ofens. Von  
dem dem Ofen zugefiihrten K ohlenstoff gelangten 89 ,6%  vor die 
Formen, wahrend amerikanische GroBhochofen nur 78%  ihres 
K ohlenstoffs vor den Formen verbrennen, woraus zu ersehen ist, 
daB die direkte Eisenreduktion in dem Versuchsofen eine geringe 
R olle spielt.

D ie Gestell-, Schlacken- und Roheisen t e m p e r a t u r e n  liegen  
bei dem Yersuchshochofen 30 bis 100° unter denjenigen sonstiger
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amerikanischer Hochofen, und zwar wird dies von dem Bureau of 
Mines dadurch erklart, daB die leichtfliissige Schlacke schnell 
durch die heifie Formebene hindurchtropft und deswegen kalter 
bleibt, abgesehen davon, daB der Betrieb des Versuchsofens m it 
kaltem  W ind geringere Gestelltemperaturen verursacht. Bei 
hoher Gestelltemperatur war jedesmal das Manganausbringen 
gut. Im  einzelnen weisen die Gestelltemperaturen ubrigens groBe 
Schwankungen auf, indem z. B. an einer Form die beobachtete 
Temperatur zwischen 1835 und 1540° innerhalb 84 st  schwankte. 
Hohe Gestelltemperatur bewirkt natiirlich hohen Manganverlust 
durch Verdampfung, wahrend sie im ubrigen das Manganaus
bringen dadurch giinstig beeinfluBt, daB sie basische Schlacke 
erlaubt.

Auf Grund der zahlreichen S c h la c k e n a n a ly s e n  konnten  
die Verfasser erneut nachweisen, daB der M angangehalt der 
Schlacke m it steigender Basizitat abnimmt, das Manganausbringen 
also bei basischem Ofenbetrieb besser ist ais beim sauren. Ton- 
erde, die in den Braunerzen zum Teil in groBer Menge vorhanden

ist, hat nur geringen EinfluB auf diesen Zusammenhang. Nur wirkt 
Tonerde m it hochkalkiger Schlacke zusammen betrieblich dadurch 
schadlich, daB der Hochofen Versetzungen bekommt.

W enn man den Versuchshochofen m it anderen amerikanischen 
Spiegeleisenófen vergleicht, zeigt sich, daB er ein schlechteres 
Móllerausbringen wegen armerer Erze, ein schlechtes Mangan
ausbringen wegen geringer W^indtemperatur und der dadurch be- 
dingten geringen B asizitat der Schlacke und einen etwas gerin 
geren Koksverbrauch hat. Die Verfasser erwarten bestim m t, m it 
dem Cuyuna-Erz im GroBhochofen bei 650° W indtemperatur ein 
Manganausbringen von 75 bis 80%  bei einem Koksverbrauch 
von 1350 kg erreichen zu konnen.

Wahrend der Versuchszeit wurden 275 Abstiche gem acht, 
und es war deshalb leicht m óglich, den Z u sa m m e n h a n g  v o n  
M a n g a n - u n d  K o h le n s t o f f g e h a l t  zu erm itteln, wie es 
^ b b . 1 zeigt.

Eine W a r m e b ila n z  des Versuchshochofens sieht insofern 
anders aus ais diejenige von amerikanischen GroBófen, ais sehr viel
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weniger K ohlenstoff zu Kohlensaure verbrermt, da Mangan nur 
direkt reduziert werden kann. 14 amerikanische GroBófen haben 
bei einem  W armeaufwand von  3,78 X 106 k ca l/t  34%  Warme- 
einnahme durch K ohlenoxydbildung aus K ohlenstoff und 50%  
W armeeinnahme durch die Yerbrennung zu Kohlensaure. Die 
entsprechenden Zahlen des untersuchten H ochofens sind 46 und 
44% . Von den Ausgaben entfallen  43 bzw. 31%  auf Eisen- 
reduktion und 3,4 bzw. 4,9 % auf Manganreduktion.

Die G a s u n t e r s u c h u n g e n  zeigten starkę Schwankungen. 
Im  allgem einen veranderte sich die Gaszusamm ensetzung in 
den einzelnen. Ebenen des Ofens von auBen nach innen ziemlich 
gleichmaBig, und zwar lag der H ochstw ert des Kohlensauregehaltes 
und der niedrigste K ohlenoxydw ert der einzelnen Kurven in 
der Ofenm itte (Abb. 2 und 3), d. h. die Gase reduzieren am  
Ofenrande schlecht und im  Innern gut. D ieses Yerhalten ist des
halb merkwurdig, weil Schuttproben m it dem  verwendeten Molier 
eine deutliche Ansam m lung von groBstuckigem, durchlassigem  
Erz in der Ofenmitte zeigen. D ie Verfąsser nehm en deshalb an, 
daB eine seitliche Bewegung desFeinerzes vom  Ofenrand zur Mitte 
hin geschieht und dadurch die groBe GasdurchlaSsigkeit des Ofen- 
innern aufgehoben wird, wahrend der R and sich lockert. Etwa
4,5 m unter der Gicht, in  der H óhe des K ohlensackes, ist die

/tisfand ron der Sc/7ac/7taus///eidu/7ff f/7 m/r 
Abbildung 3. Gaszusammensetzung in der Ebene 5 

(4,7 m unter der Grieht).

g 70 72 7 f 70
Mangan in%

Abbildung 1. Abhangigkeit des Kohlenstoffgehaltes^vom Mangangehalt des 
Spiegeleisens.

Abb. 4.
Temperatur w  °C

Temperatnrverlau£ im-OIen.

I MM/brmeiene
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Gaszusammensetzung iiber den ganzen Querschnitt wieder gleich
maBig, so daB man annehmen muB, daB unterhalb dieser Ebene 
der ganze Querschnitt an den Reduktions- und Erwarmungs- 
yorgangen gleichmaBig te ilnimm t. Im  G estell ist die Breite der 
Koksverbrennung, die bei anderen Oefen yon den Verfassern m it 
etwa 1 m festgestellt wurde, nur rd. 50 cm.

Die T e m p era tu rm essu n g en  konnten nur am Rande des 
Ofens durchgefuhrt werden. Sie zeigen ein deutliches Springen 
der Temperatur (Abb. 4), vor allem  1 bis 2  m unter der Gicht, 
weil hier wohl die starksten Verlagerungen und Um schichtungen  
des Mollers stattfinden . G. Bulle.

Siemens-Martin-Ofenkammern, Bauart Kiihn.
Die Bestrebungen im  B au yon Siemens-Martin-Oefen zieleń  

in den letzten Jahren besonders darauf hin, den Betrieb wirt- 
schaftlicher zu gestalten, d. h. die Ofenleistung zu steigem  und  
gleichzeitig Warme- und Steinverbrauch sowie Zustellungs- und  
Lohnkosten zu yerringem . Besondere Bedeutung kom m t in  
dieser Beziehung den W arm espeichem  zu, iiber die J. T o r n b la d 1) 
im Zusammenhang m it der Kiihnschen Kammer berichtet. Der 
Verfasser weist darauf hin, daB die Hóhe des Gitterwerks in den 
Kammern heute rd. 3,60 bis 6,10 m betragt, und daB auch Ver- 
suche bekannt geworden sind, die Leistung des Ofens dadurch zu  
steigem  und den Brennstoffyerbrauch zu senken, daB man das 
Gitterwerk auf 7,90 m erhóhte. D a man das Gitterwerk jedoch  
durchweg mit kleinen enggesetzten Steinen auffiihrt, um eine 
bessere Ausnutzung der Abgaswarme zu erzielen, hat man auf der 
anderen Seite den N achteil, daB das Gitterwerk durch Ver- 
schlackung schnell zerstort wird; die Folgę davon ist eine Ver- 
kiirzung der Lebensdauer des Ofens, groBer Steinyerbrauch und  
Erhohung der Zustellungskosten. E in  anderer Vorschlag, weit- 
maschiges Gitterwerk und dicke Steine zu nehmen, fiihrte nicht 
zum Ziel; wenn m an auch feuerfeste Steine ersparen kónnte, so 
stieg anderseits die Abgastem peratur und dam it auch der Brenn
stoffyerbrauch bei fallender Ofenleistung.

Die Abgase treten im  allgem einen m it iiber 1300° in das Gitter
werk der Kammern ein und yerlassen diese oft m it ungefahr 600 
bis 800°. D ie fliissige Schlacke, die sich im oberen Teil der Kammer 
bildet, tropft nach unten und bleibt in den unteren kalten Teilen 
liegen; die K anale konnen weiter noch durch Flugasche mehr oder 
weniger yeratopft werden. In  dem MaBe, wie die K anale zu ver- 
stopfen beginnen, fangt der Ofen an, ringsum an den Tiiren aus- 
zuflammen. D ie Ofentemperatur fallt, und schlieBlich muB der 
Ofen auBer Betrieb gesetzt werden. Das ganze Gitterwerk muB 
ausgebrochen und em euert werden. D iese haufigen Erneue- 
rungen, zusammen m it dem  E ntfem en der in den Kammern ange- 
sammelten Schlacke, bilden eine sehr unangenehme und kost- 
spielige Arbeit.

W enn m an bedenkt, daB die Temperatur des oberen Teiles 
einer Siemens-Martin-Ofenkammer iiber 1300° betragt, die Hóhe 
des Gitterwerks nur 4 bis 6 m  ausmacht, wahrend beim Cowper 
die hóchste Temperatur bei 1150° liegt, die Gitterwerkshóhe 30 m 
und mehr betragt, und dam it Abgastem peraturen yon  100 bis 
200° erzielt werden, so ist ohne weiteres klar, daB beim Siemens- 
Martin-Ofen m it yiel hóheren Abgastemperaturen zu reehnen ist 
und ganz erhebliche W armemengen durch den K am in ent weichen 
miissen.

U m  diese Abgasverluste m ógliehst w eitgehend zu yerringem  
und gleichzeitig die H altbarkeit des Gitterwerks zu erhóhen, 
wurde von P. K iih n  eine Kammerbauart yorgeschlagen, auf die 
schon fruher in dieser Zeitschrift2) hingewiesen worden ist. Bei 
dieser Bauart wird nur m it yorgezogenen Kammern gearbeitet. 
Der ganze W armespeicher ist in  yerschiedene Kammern unter- 
teilt, yon denen die erste, Vor- oder auch VerschleiBkammer ge- 
nannt, unmittelbar m it der Schlackenkammer zusammenhangt. 
Das Gitterwerk der Vorkammer ist derartig aufgebaut, daB sich 
an der heiBesten Stelle kleine Oberflachen und groBe freie Quer- 
schnitte, aber dicke Steim juerschnitte befinden. M it abnehmender 
Temperatur werden die Oberflachen groBer, die freien Querschnitte 
kleiner und die Steinquerschnitte diinner. W eiterhin ist noch das 
Gitterwerk der Vorkammer einm al unterteilt. D ie Gase, die m it 
rd. 1300° in die YerschleiBkammer eintreten, kiihlen hier auf 
1100 bis 1000° ab und treten dann in  die Hauptkam m er ein. D ie 
VerschleiBkammer selbst ist gegen die Schlackenkammer leicht 
geneigt, dam it die gesam te Schlacke, die sich in der VerschleiB- 
kammer absetzt, in  die Schlackenkammer zuriickflieBen kann. 
Dadurch, daB sie dem  heiBen Abgasstrom  entgegenlauft, wird sie 
immer fliissiger und kann som it von Zeit zu Zeit aus der Schlacken
kammer abgelassen werden. D a die Gase die Hauptkam mer 
m it 1100 bis 1000° erreichen, ist die Gefahr einer Verschlackung

x) The Fuel Economist 3 (1927) Nr. 26, S. 82/5.
*) Vgl. St. u. E. 46 (1926) S. 1785.

dieser Kammer nicht yorhanden. D ie H auptkam m er ist m it 
normalem Gitterwerk von  rd. 90 mm (J aufgefiihrt; die K anale 
selbst konnen gelegentlich einer Neuzustellung des Oberofens 
m ittels einer Stahlburste von oben nach unten gereinigt werden. 
Durch die Anordnung der VerschleiBkammer und Hauptkam m er 
ist die Móglichkeit gegeben, den Heizweg im  Gitterwerk bei jedem  
Siemens-Martin-Ofen m it yorgezogenen Kam mern ohne jede 
bauliche Veranderung der bestehenden Ausriistungen usw. auf 
12 m und mehr zu erhóhen, so daB man die Abgastem peratur auf 
rd. 300 bis 400° herunterdriicken kann. G estatten es die P latz- 
yerhaltnisse, so steh t nichts im W ege, noch eine Nachkammer, die 
m it Eisen ausgegittert sein kann, dahinter zu schalten, wodurch 
die M óglichkeit gegeben ist, die Abgastem peratur noch weiter 
zu senken.

Ob es notwendig ist, die Gaskammern in derselben W eise aus- 
zufiihren, richtet sich ganz nach der Temperatur des zur Ver- 
fttgung stehenden Gases. Is t  das Gas kalt, so werden die Gas- 
kam m em  in der gleichen W eise wie die Luftkam m em  ausgefiihrt. 
Mit steigender Temperatur des eintretenden Gases muB der H eiz
weg des Gitterwerks in  den Gaskammern entsprechend yer- 
kleinert werden. Das ganze Gitterwerk, auch die VerschleiB- 
kammer, wird aus Norm alsteinen errichtet.

Ais Vorteil der Kiihnschen Kammer wird angefuhrt, daB 
sie nicht nur fiir N eubauten yerwendbar ist, sondern im  allge
meinen bei jedem  bestehenden Siemens-Martin-Ofen eingebaut 
werden kann, weiter eine Erspam is an Brennstoff wahrend der 
ganzen Ofenreise sowie auch an feuerfesten Steinen, gleichmaBiger 
Ofengang und gleichbleibende erhóhte Ofenleistung, grofiere 
H altbarkeit des Ofens und dam it geringe Zustellungskosten und  
-zeiten und dafiir aufgewandte Lohne; ferner soli die Ofen
temperatur bei langerer Betriebsdauer nicht abfallen und das 
Gitterwerk gut zuganglich sein, wodurch dessen Leistungs- 
fahigkeit und H altbarkeit gesteigert werden kann.

Ueber m it diesen Kammern erzielte praktische Betriebs- 
ergebnisse wird yon Tornblad folgendes m itgeteilt. An 
einem  60-t-Kippofen m it K iihnschen Kammern, der m it einem  
Gemisch aus Hochofen- und Generatorgas beheizt wurde, ergab  
sich in ununterbrochenem fiinfm onatigem  Betrieb ein m ittlerer 
W armeyerbrauch von  1,099 • 10® kcal je t  Stahl. D ie m ittlere  
Abgastemperatur bei natiirlichem  Zug war 350°. Die Schlacke 
wurde fliissig aus der Schlackenkammer entfernt, und nach
5 Monaten, ais der Ofen stillgesetzt wurde, wurde keine Schlacke 
in  der Schlackenkammer angetroffen. D ie Gitterateine der Vor- 
und Hauptkam mer waren nur leicht angeschm olzen und m it einer 
diinnen Glasur iiberzogen.

N och giinstigere Ergebnisse wurden an einem  um gebauten  
30-t-0 fen  erzielt. Hier wurden die alten unter dem Ofen gelegenen  
K ammern durch Kiihnsche Kammern ersetzt. Der neue Ofen m it 
einer yon 31 m2 auf 36 m2 yergróBerten Herdflache wurde auf den 
alten Fundam enten errichtet; Gas- und Luftyentile sowie der 
K am in blieben unyerandert. Nachdem  der Ofen ungefahr 200 
Schmelzungen hinter sich hatte, wurden eingehende U nter
suchungen angestellt, die sich auf einen Zeitraum von sechs Ar- 
beitstagen beziehen. Im  Yergleich m it den Betriebsyerhaltnissen
beim  alten Ofen wurden dabei folgende Ergebnisse festg este llt:

Alter Ofen Neuer Ofen
mit gewdhn- mit Kiihn -

lichen schen
Kammern Kammern

M ittlere S tu n d en le istu n g ....................... 5,5 t  Stahl 7,66 t  Stahl
Warmeyerbrauch je t  Stahl in kcal . 1,52 ■ 10« 1,029 • 10«
Um gerechnet auf Kohlenyerbrauch

(6100 kcal/kg) je t  Stahl in % . . 25 16,9
Um gerechnet auf Mischung von Kohle

und Briketts (4000 kcal/kg) in  % . 38 25,7
A b g a ste m p e r a tu r ..................................... 750° 375°

Der Einsatz wurde nicht geandert. W ahrend der Versuche 
wurden fiir jede Schmelzung im  M ittel 114 Mulden, von  denen 
jede ungefahr 635 kg wog, in den Ofen eingesetzt; die Zeit des 
Einsetzens betrug ungefahr 40 % der ganzen Schmelzungsdauer. 
D ie lange Einsatzzeit und die groBe Anzahl der benótigten Mulden 
lassen erkennen, daB nur leichter Schrott yerwandt wurde. D a  
auBer der Herdflache am Ofen selbst sowie auch an den Armaturen  
keinerlei Aenderungen yorgenom men worden waren, so ist die 
hohere Stundenleistung und der geringere W armeaufwand augen- 
scheinlich auf den Einbau der neuen Kammern zuruckzufiihren.

Auf einem  anderen Werk konnten durch die Kiihnsche  
Kammer vor allen Dingen Stórungen dureh Verschlacken yer- 
mieden werden. Bei einem  dritten Werk wurde die Leistung um  
25 %, bei einem  yierten sogar um  etw a 60 % gesteigert, wobei 
gleichzeitig ein Sinken des W armeaufwandes von  1,77 • 106 auf 
1,1 • 10® kcal je t  Stahl beobachtet werden kónnte.

$r.=3ng .H .  Thaler.

X IV .19 57
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Selbsttatig wirkende Steuerungseinrichtungen fiir Roheisenmischer, 
Kippófen u. dgl.

An die Bewegungsvorrichtungen fiir Roheisenmischer, K ipp
ófen und ahnliche Einrichtungen sind wegen der Gefahren, die bei 
Stórungen im Betrieb fiir Menschen und Sachen entstehen konnen, 
hinsichtlich der Betriebssicherheit die weitestgehenden A n
forderungen zu stellen. Einen besonders wichtigen Teil bilden 
die Steuerungseinrichtungen, weil davon die Sicherheit des B e
triebes in erster Linie abhangig ist; sie sind darum so auszubilden, 
daB allen Zufalligkeiten, die eine Betriebsstórung herbeifuhren 
konnen, yon yornherein begegnet wird.

Abbildung 1. Steuerung fUr łtoheiseumiecber.

Die Bedingungen, denen solche Steuereinrichtungen ent- 
sprechen mussen, sind nachstehend kurz zusammengestellt.

1. Die Stellung der Steuerung muB abhangig sein von  der 
Bewegung des Mischers oder Ofens. D ie Bewegung des Mischers 
muB selbsttatig gehem mt und unterbrochen werden, wenn der 
Steuerungswarter aus irgendeinem Grunde in der Handhabung 
der Steuerung behindert wird oder die Gewalt dariiber verliert. 
Dieser Eall ist moglich bei Unglucksfallen im Betrieb, plotzlich  
eintretendem Unwohlsein oder Kopfloswerden des Steuerungs- 
warters.

2. D ie Kippgeschwindigkeit des Mischers, Ofens od. dgl. 
muB abhangig sein von der Kraftzufiihrung zum Antrieb, 
folglich bei Druckwasserantrieb vom  Druckwasser-Zu- und -Ab- 
fluB der Kippzylinder, d. i. yon der Druckwassermenge, welche 
durch die Steuerung hindurchflieBt. Es darf kein Voreilen des 
Mischers oder Ofens eintreten konnen, darum sind gleichzeitig die 
Druckwasser- und Abwasserlaufe zu steuern. Der Steuerungs
warter muB durch die Steuerung die K ippgeschwindigkeit in jeder 
Stellung des Mischers oder Ofens m it Sicherheit beeinflussen und  
genauestens regeln konnen. E s diirfen aueh keine Luftansamm- 
lungen in den druckwasserfiihrenden Teilen der Anlage stattfinden.

3. Der Steuerungswarter muB die K ippbewegung aueh unter- 
brechen konnen, wenn eine Beschadigung der Steuerungen oder 
dereń Antriebsgestange oder irgendein anderes Hindernis fiir die 
regelrechte Handhabung der Steuerung eintritt. F iir diesen  
Zweck sind in den Rohrleitungen zwischen den Steuerungen und 
den Zylindern besondere Absperrungen einzubauen, die durch 
einfache Handhabung gleichzeitig geschlossen werden konnen.

4. Es ist Vorsorge zu treffen, daB die Kippbewegung selbst- 
tatig  gesperrt wird und nicht wieder eingeleitet werden kann, wenn 
der Steuerungswarter seinen Stand yerlafit, ohne yorher die 
Steuerung in die AbschluBstellung zu bringen. Zu diesem Zweck 
ist eine mechanische Spcrrvorriehtung am MischergefaB vorzu- 
Kehen, die ausgelóst wird, wenn der W arter seinen Stand einnimm t 
und beim Verlassen selbsttatig eingreift. .'jM

Die Firma Haniel & Lueg in Dusseldorf hat Druckwasser- 
steuerungen fiir Roheisenmischer, K ippófen u. dgl. entworfen  
und ausgefiihrt, welche die yorstehenden Bedingungen voll- 
kommen erfiillen.

Abb. 1 zeigt die Steuerung fiir einen Roheisenmischer yon  
750 t  Inhalt. Der Zusammenhang der Steuerung m it dem Mischer 
ist aus Abb. 2 ersichtlich. A ist das MischergefaB, B die Biihne, 
C stellt die hydraulischen K ippzylinder dar, D  ist die hydrau- 
lische Steuerung fiir die Zylinder C, E der Steuerbock m it den 
Handantriebseinrichtungen fiir die Steuerung D , F  ist ein Ab- 
hangigkeits- und Abstellgestange zwischen dem MischergefaB und  
der Steuerung D , G ist  eine Sicherheitsbremse, um unbefugte  
Handhabung an den Steuerungen zu yerhindern, H  ist ein Zahn-

kranzgesperre am MischergefaB, J  und K  sind die Betatigungs- 
yorrichtungen fiir die in den Zahnkranz H  eingreifenden Sperr-

v ° rric|itungen^ ^  w arterg und die steuerungen befinden sich auf 

der Mischerbiihne an der AusguBseite. D ie Stellung der Steuerung 
D  wird beeinfluBt durch den Steuerungswarter m ittels der Hand- 
antriebsyorrichtungen am Steuerbock E und ferner yom  Mischer- 
eefaB durch das Gestange F. Der DruckwasserdurchfluB durch 
die Steuerung und das Kippen des Mischers fm det nur in dem  
Mafie sta tt und nur so lange, wie der Steuerungswarter das Hand- 
rad bewegt. D ie Steuerung wird yom  Mischer selbsttatig durch 
das Gestange F  in die AbschluBstellung gebracht, wenn die Be- 
wegun* des Handrades aufhórt. Der Druckwasserlauf wird da
durch gesperrt, und der Mischer komm t zurRuhe. Der gróBte Weg, 
den der Mischer wahrend der selbsttatigen Abstellung der Steue- 
run<* noch zuruckzulegen hat, ist so begrenzt, daB nur ein yer
haltnismaBig geringer Teil des M ischerinhalts herausfliefien kann. 
Ein yollstandiges, unbeabsichtigtes Leerlaufen des Mischers wird 
hierdurch m it Sicherheit yerhindert.

Zum weiteren Schutz gegen Betriebsstórungen sind alle Teile 
der Steuerungseinrichtungen, ferner die Rohre zwischen den 
Steuerungen und den K ippzylindem  so reichlich bemessen, daB 
ein Bruch aller Voraussicht nach ausgeschlossen ist.

Der Steuerungswarter hat seinen Stand auf einer beweglichen 
Arbeitsbiihne, die m it der Sperrvorrichtung H am MischergefaB 
durch das Gestange J  K  so in Verbindung steht, dafi beim Be- 
treten durch das Gewicht des Steuerungswarters die Sperrvor- 
richtung ausgeriickt wird. Der Mischer kann daher nur bewegt 
werden, solange der W arter sich auf seinem Platz befindet; ver- 
lafit er die Buhne, so wird die Sperrvorrichtung sofort durch ein 
Gewicht selbsttatig wieder eingeriickt.

Im  Iibrigen sind alle Einrichtungen yorhanden, die zu einer 
yollkommenen hydraulischen Antriebsyorrichtung gehoren. In  
den Druckwasserleitungen befinden sich Siebtópfe, die etw a im  
W asser yorhandene Unreinigkeiten von den Steuerungen fern- 
halten und dereń Lebensdauer erhóhen.

Abbildung 2. Zusammenhang der Steuerung mit dem Mischer.

D ie wiederholt ausgefiihrten, durch D . R . P . geschiitzten  
Steuerungseinrichtungen dieser Art arbeiten se it der Inbetrieb- 
nahme ohne jede Stórung. D ie dadurch geschaffene Sicherheit 
fiir den Betrieb wird von den Betriebsleitungen und den am  
Mischer beschaftigten Personen angenehm  empfunden.

[ TaktmaBiges Arbeiten im Walzwerk.

Zeitstudien in W alzwerken zeigten wiederholt, dafi zu ge- 
wissen Zeiten, z. B . nach Pausen und besonders gegen Schicht- 
ende, die Leistung einer StraBe w esentlich heraufgeht. Bei gut 
eingearbeiteten Belegschaften von Feineisen- und DrahtstraBen  
ist dann ein fast exerziermafiig genaues Arbeiten, eine m it Se- 
kunden-Genauigkeit durchgefiihrte Regelm&Bigkeit der einzelnen  
Handgriffe zu beobachten. Eine Ueberanstrengung der Beleg-
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schaft tritt hierbei keineswegs auf, m an hat den Eindruck einer 
starken Belebung des Arbeitseifers durch den regelmaBigen 
Rhythmus.

Um Hochstleistungen an W alzenstraBen ohne Ueberan- 
strengung der Belegschaft zu erreichen, gilt es nun, den Bestw ert 
dieses Arbeitstaktes durch Zeitstudien zu erm itteln (beste Stab- 
folge, beste Stichzahl, beste W alzgeschwindigkeit, bestes B lock
gewicht) und ihn dann durch geeignete MaBnahmen der StraBe 
auf- und einzupragen.

Ein gutes Mittel hierfur ist, der B elegschaft den Arbeitstakt 
moglichst sinnfallig zu machen. D ieses geschieht bereits an  
einigen StraBen dadurch, daB z. B. von der Steuerbiihne aus ein 
Lichtsignal am Ofen betatigt wird, welches anzeigt, daB der 
gerade yerwalzte Stab ein gewisses Geriist erreicht hat und der 
Ofcnmann den nachsten Błock ziehen muB. Noch besser wird 
diese immerhin willkurliche Betatigung des Signals durch eine 
mechanische Auslósung ersetzt, da es hierbei sehr auf Regel- 
maBigkeit ankommt. Wirksamer noch ais das Aufleuchten der 
Lampe diirfte ein an der ganzen StraBe yernehmbares akustisches 
Signal sein, durch das der Arbeitsrhythm us der gesam ten B eleg
schaft zum BewuBtsein gebracht wird.

Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, daB man solche Signale 
nicht nur betatigen laBt, wenn der vorhergehende Błock eine 
bestimmte Stelle erreicht hat, sondern das Signal durch eine Uhr 
in bestimmtem R hythm us ertónen laBt.

Haufig laBt sich ein solcher A rbeitstakt wegen yorkommender 
Aufenthalte am Ofen, notwendiger Nebenarbeiten u. a. nicht 
kontinuierlich wahrend der Schicht durchfiihren. In  solchen  
Fallen konnte man durch den Meister die Signalgebung unter- 
brechen lassen, unter U m standen sogar in regelmaBigen Ab- 
schnitten etwa nach jedem x-ten  Błock kurze Pausen einschalten, 
wahrend dereń die Blocke im  Ofen gekantet, die Lager an den

S cfm /ff /! - B

W alzen geschmiert, die Fuhrungen nachgezogen und ahnliche 
Arbeiten ausgefuhrt werden konnen.

Der erreichbare Vorteil liegt nicht nur in einer Leistungs- 
steigerung der StraBe unm ittelbar, sondern auch yor allem in der 
wirksamen Belebung des Arbeitsgeistes fiir den Gesamtbetrieb. 
(Nach M itteilung von ®ipl.«^ng. H . J o r d a n  und H . E u le r .)

Das WarmeIeitvermogen einiger feuerfester Steine.
F . H . N o r t o n 1) berichtet iiber Untersuchungen des Warme- 

leitvermogens feuerfester Steine m it einer Yersuchsanordnung, 
die auf dem W asserkalorimeteryerfahren beruht. Ausgehend  
von der Erkenntnis, daB den m eisten der bis jetz t vorliegenden 
Untersuchungsergebnisse auf diesem Gebiete nur ein geringer 
Grad von Genauigkeit zuzubilligen ist, hat der Verfasser versucht, 
die ursachlichen Fehlerąuellen festzustellen, ihre Wirkung zu 
erkennen und sie sow eit wie m oglich zu beseitigen. Ausgegangen  
wurde bei der Arbeit von dem Verfahren yon D u d le y 2), einem y er 
fahren, das ein Kalorimeter m it W asserumlauf und Schutzring  
yorsieht und bei dem die zu untersuchenden Steine einen Teil 
der Ofenwand bilden. Der von H a r tm a n n  und W e s tm o n t3) ver- 
wendete doppelte Schutzring wurde vorerst beibehalten. M it 
Versuchswanden yerschiedener Dicke (6,35, 11,4 und 22,8 cm) 
wurden bei einer Ofeninnentemperatur von etw a 1700° yer
schiedene Vorversuche ausgefiihrt. Dabei wurde erm ittelt, daB 
die Art des Einbaues der Thermoelemente in die Versuchswand 
zur Bestim m ung des Temperaturgefalles von W ichtigkeit ist. 
Thermoelemente, die in einem Schutzrohr parallel zum Warme- 
fluB gleitend eingebaut waren, zeigten gegen die MeBergebnisse 
yon in bestim m ten Abstanden eingebauten Elem enten, dereń 
Schenkel senkrecht zum WarmefluB abgefiihrt wurden, geringere 
W erte an, was sich gegen die kalte Seite der Ofenwand hin 
am  starksten auspragte. Ebenso ergaben weitere Tem 

peraturmessungen in ver- 
schiedenen W anden trotz  
der gesam ten Schutzring- 

anordnung, daB die 
Flachen gleicher Tem pe
ratur keineswegs parallel 
zu der Kalorimeterober- 
flache lagen, sondern daB 
trotz der SchutzmaB- 
nahmen starkę seitliche  
W armefliisse auftraten. 
Bei einer W and von  
22,8 cm Dicke war z. B . 
das seitliche Temperatur- 
gefalle 13°/cm . Leitfahig- 
keitsmessungen an dicken  
und diinneren W anden
ergaben kleine U nter
schiede, hervorgerufen 
durch groBeren seitlichen  
W arm everlust bei letz- 
teren. Versuche m it dem  
Kalorimeter allein und 
m it dem Kalorimeter
und einem Schutzring
lieferten fiir die letz- 
tere Anordnung etw as
niedrigere W erte. GroBer 
W ert wurde darauf ge- 

gelegt, daB die Kalorimeter- und Sch itzringflachen dicht an  
dem zu messenden S toff anlagen, was durch eine Zwischenlage 
von Asbestpapier, A ufteilen der Kalorimeter in einzelne Teil- 
stiicke und Anpressen durch Federn zu erreichen yersucht wurde. 
Fehler in  der Temperaturmessung inf >lge Beeinflussung der 
Thermoelemente durch die Ofengase wurden durch haufige 
Eichung der Elem ente erkannt und yermieden. Verfalscbungen  
der Ergebnisse durch W armeiibertragung in  der Ofenwand 
infolge des Eindringens heiBer Ofengase bei zu hohem  Gas- 
druck im  Ofen wurden dadurch ausgeschlossen, daB der Ofen 
stets auf Atmospharendruck gehalten wurde. E s wurde bei 
diesen Vorversuchen ferner festgestellt, daB der Aufwand an  
Energie, Zeit und Materiał in der angewandten Form des Ofens 
gegenuber den Ergebnissen der Versuche zu hoch war. FuBend 
auf den gefundenen Ergebnissen wurde daher eine neue Yer
suchsanordnung ausgearbeitet, die in Abb. 1 dargestellt ist .

Sc/m/tf C  -  O

S cftn ift E -F

Abbildung 1. Yersuchsanordnung zur Bestimmung 
des Warmeleitvennógen8 feuerfester Steine.

x) J. Am . Ceram. Soc. 10 (1927) S. 30/52.
2) Trans. Am . Electrochem . Soc. 27 (1915) S. 285; ygl. 

St. u. E . 38 (1918) S. 1205.
3) Trans. Am . Electrochem . Soc. 46 (1924) S. 485; J . Am . 

Ceram. Soc. 8 (1925) S. 259/95.
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Z ahlentafel 1. W a r m e le i t v e r m o g e n  f e u e r f e s t e r  S t e i n e  n a c h  N o r t o n .

Steinsorte

M issouri - Scha- 
m otte  . . . 

j Pennsylvan ia-  
Scham otte .

K aolin . . . .

Silika . . . .  
i Chrom it . . • 

M agnesit . . .
Sp ineli . . . . 
G eschm olzene  

T onerde . . 
Zirkon m it 

60,64%  ZrO; 
S ilizium karb id

Chemische Zusammensetzung
Dichtigkeits-
verh'altnisse

WarmeleitTermoge
kcal

m t »C '

Etaum- 1Poro-
Si02 | F c20 3 T i0 2 CaO MgO Spez. ge- 1 sitat 200“ 400° 600° 800 » 1000° 1200° 1400°

Gew. wicht Vol.-%
% % % % % % 1 -----------

53,12 43,30 2,48 — 0,64 0 ,4 6 2) 2,64 2,15 18,4 0,864 1,080 1,260 1,332 1,404 1,476 1,512

54,16 38,84 2,70 2,72 0,10 1,14 2,59 1,90 26,7 0,864 0,972 1,080 1,152 1,224 1,296 1,332

( 2,66 2,36 10,8 1,692 1,872 2,016 2,160 2,304 2,412 2,520

52,02 45,92 1,51 0,35 0 ,00 0 ,0 0 3) 2,68 2,10 23,2 1,224 1,368 1,476 1,548 1,620 1,692 1,7284)

12,50 1,27 49,1 0,396 0,540 0,648 0,720 0,792 0,828 0,864

2,34 1,64 30,4 1,008 1,260 1,440 1,584 1,728 1,872 1,944
97,00 — - — — 3,94 2,74 30,5 1,224 1,332 1,404 1,440 1,440 1,476 1,476

keine A nalys e ange£ęeben 3,54 2,42 31,6 4,932 4,500 3,708 3,420 3,240 3,132 3,060

— | 65 1 - ! - 26 3,51 2,23 36,3 1,296 1,440 1,512 1,620 1,692 1,764 1,836

keine A nalyse angegeben 3,67 2,90 21,3 2,232 2,664 2,952 3,204 3,420 3,636 3,780

27.26 1 7 .75 1 1,60 1 - 0, 04 4,87 3,43 29,5 1,260 1,404 1,512 1,584 1,656 1,728 1,764

keine A nalyse angegeben 3,19 2,06 35,3 - - 15,840 13,680 11,880 10,440 9,360

Im  Original c. g. s.-E inheiten. —  2) AuBerdem 0,15 % Alkalien. —  3) Alkalien in Spuren. —  4) B ei 1500" =  1,800.

Der Probekorper a in G estalt eines Zylinders von 10,8 cm (f> 
und 22,8 cm Hohe ruht auf einem W asserdurchfluBkalorimeter 
von gleichem  Durchmesser. Rings um  den Probekorper befindet 
sich eine 1 cm  dicke Isolierschicht. D iese ganze Anordnung 
wird von einer R eihe von feuerfesten Ringen umgeben, dereń 
jeder eine ringfórmige Aushohlung b besitzt. Hierauf folgt 
eine Scham ottesteinschicht e und eine Isolierschicht d. Das 
Kalorimeter wird von einem Schutzring umgeben, auf dem die 
oben erwahnten Ringe aufsitzen. Das obere Ende des Probe
korpers wird durch einen kleinen zylindrischen Gasofen e erhitzt. 
Die untereinander und m it dem Ofeninnern in Verbindung 
stehenden Aushohlungen b der feuerfesten Ringe haben den 
Zweck, seitlichen WarmefluB zu verhindem , und zwar durch 
Anpassung der Temperatur der Ringe, die aus gut leitendem  

. Baustoff bestehen, an die Temperatur des Probekorpers. D ie 
Ofengase werden mehr oder weniger stark in die Ringe nieder- 
gerissen und durch Entleerungsróhren f abgesaugt. Durch die 
Oeffnungen g der unteren Ringe wird im Bedarfsfall kalte Luft 
eingeblasen, um das Temperaturgefalle in den Steinringen dem  
Temperaturgefalle im  Probekorper anzugleichen. Nach einer 
Reihe von Zahlenangaben seheint dies auch m it ziemlicher 
Genauigkeit erreicht worden zu sein. D ie Thermoelemente 
liegen in verschiedenen Abstanden vom Kalorimeter in  N uten, 
die radia] in den Probekorper eingesehnitten bzw. gebohrt sind. 
D ie N uten konnen auch zum Zweck der optischen Temperatur- 
messung herangezogen werden. D ie Ofentemperatur und die 
Temperatur der oberen Steinflache werden m it dem optischen  
Pyrometer iiber wacht.

Die Ausfiihrung eines Yersuchs m it der beschriebenen A n
ordnung gesta ltet sich folgendermaBen:

Der Ofen wird schnell auf die gewiinschte Hóchsttempe- 
ratur angeheizt und 12 st konstant gehalten. D ie Innen- und 
AuBenseite des Probekorpers wird durch Angleichung des 
W armeflusses in den Ringen ins Gleichgewicht gebracht, ebenso 
werden die Temperaturen des Kalorimeters und des Sehutz- 
ringes in  Uebereinstimmung gebracht. Hierauf wird der Ofen 
weitere 24 st  konstant gehalten, worauf zwei je i/2stundige 
Versuche ausgefuhrt werden. Gemessen werden hierbei die 
Temperatur der Oberflache des Probekorpers, die Temperaturen 
in seiner Achse, die W assertemperaturen und die Wasser- 
mengen. Aus diesen D aten laBt sich die durch den Probe- 
kórper geflossene Warmemenge und m it dereń Kenntnis das 
W armeleitvermogen fiir die den MeBstellen entsprechenden 
M itteltem peraturen errechnen. Der Druck im  Ofen wird wahrend  
des ganzen Yersuchs konstant auf Atmospharendruck gehalten. 
Ob die aufgewandte Zeit geniigt, um den stationaren Warme- 
zustand herzustellen, wird in  der Arbeit n icht nachgewiesen.

Yon dem Verfasser wurden m it dieser Versuchsanordnung 
eine groBe Anzahl von feuerfesten Steinen untersucht. In  Zahlen
tafel 1 sind die Ergebnisse der Untersuchung zusam m engestellt.

D ie gefundenen W arm eleitzahlen sind beachtlich und wert- 
voll, aber infolge der geringen Yersuchsunterlagen keines-

wegs uberzeugend. Bei ihrer Betrachtung fa llt  auf, daB sie zum 
groBten Teil von den W erten anderer Forscher abweichen. Teils 
sind sie hoher, teils niedriger, nur ein geringer Teil stim m t in 
der GroBenordnung iiberein, und zwar hauptsachlich m it solchen 
Zahlen, die ebenfalls durch Kalorimeterverfahren erhalten  
wurden. Zu beachten is t  die abermalige F eststellung, daB die 
W arm eleitf ahigkeit von M agnesitsteinen m it steigender Tem pe
ratur abnim m t und die auBerordentliche Beeinflussung der 
W arm eleitzahl durch den Porenraum bei K aolinsteinen. Das 
W arm eleitvermógen von Steinen aus Siliziumkarbid stim m t in  
der GroBenordnung m it den zu letzt von Hartm ann und  
W estm ont angegebenen W erten iiberein. W ahrend jedoch letztere  
Forscher hier die W arm eleitfahigkeit reiner Karborundsteine 
unabhangig von der Temperatur finden und auBerdem nach- 
weisen, daB sie bei keramisch gebundenen Karborundsteinen  
m it steigender Temperatur wachst, findet der Verfasser m it 
steigender Temperatur eine Abnahme. D ie W arm eleitzahl fur 
Zirkonsteine erscheint uberraschend hoch. Im  allgem einen  
w eist der weniger rasche Anstieg des W arm eleitvermogens bei 
hohen Temperaturen auf keinen so groBen EinfluB der W arme- 
ubertragung durch Strahlung in  den Porenraumen hin , ais 
eigentlich zu erwarten ware.

D ie Genauigkeit der m itgeteilten  W erte geht aus Zahlen
tafel 2 hervor.

Zahlentafel 2.
G e n a u ig k e i t  d er  a n g e g e b e n e n  W a r m e le i t z a h le n .

1

Probe

Einzel- 
werte: 

Genauig
keit
in %

Mittel - 
werte: 

Genauig
keit 

in %

Silizium karbid....................................
M a g n e s it .............................................
Geschmolzene Tonerde und andere 

S t e i n e ..............................................

± 4 0
± 3 0

± 2 0

± 2 5  
±  20

± 1 5

Aus weichen Ueberlegungen diese Zahlen erhalten wurden, 
is t  n icht ersichtlich, da auBer den Ergebnissen keinerlei Ver- 
suchswerte angegeben sind. Es wird m itgeteilt, daB gewóhnlich 
jeder Versuch an einem zw eiten Probekorper der gleichen  
Art bis auf 5 % Genauigkeit nachgepruft wurde. D ie Fehler- 
grenzen stellen  demnach keine Versudhsfehlergrenzen dar, sondern 
es seheint, daB sie nur gefiihlsmaBig angenomm en sind, um 
irgendwelchen nicht erfaBbaren Fehlerąuellen gerecht zu werden. 
Ergebnisse m athem atischer Berechnungen sind sie keineswegs, 
da der Verfasser an anderer S telle sich zu der Annahme be- 
rechtigt glaubt, daB sich der EinfluB seitliclier Warmestromungen 
m athem atisch n icht erfassen lieBe.

Es ist bemerkenswert, daB der Verfasser seine W erte nur 
m it Ergebnissen anderer Kalorimeterverfahren und m it bei 
veranderlicher W armestromung gefundenen yergleicht und die
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mit elektrischer Heizung arbeitenden genauen Yerfahren1) 
ubergeht. Die Verwirrung auf dem G ebiete der W arm eleitfahig
keit feuerfester Stoffe wird durch die vorliegende Arbeit nicht 
beseitigt. SchlieBlich sind Versuchsergebnisse, die m it Apparaten  
erhalten werden, deren Zuverlassigkeit sich n icht nachweisen  
oder berechnen laBt, yon keinem gro Ben W ert. D ie Fórderung 
nach einer planmaBigen Forschung auf diesem Gebiete wird 
durch die neue Arbeit n icht behoben, sondern eher gestarkt.

A . K a m .

Der Kugełschlaghartepriifer.
Auf Lagerplatz und Baustelle ist fiir die Ueberpriifung und 

Sortienmg der W erkstoffe die Feststellung ihrer Hartę haufig das 
einfachste und sicherste Mittel. Ais Werkzeug hierfiir haben sich 
in zunehmendem MaBe die Schlaghartepriifer eingefiihrt, deren 
Vorteile gegeniiber den Brinellpressen und den Fallharteprufem  
die Verwendbarkeit in jeder raumlichen Lage einerseits und die 
Unabhangigkeit von einer den Priifkórper m it dem MeBgerat ver- 
spannenden Yorrichtung anderseits sind.

Bei dem B a u m a n n s c h e n  Schlaghartepriifer wirkt aus- 
gelóste Federspannung auf einen Schlagbolzen und treibt durch 
denselben eine K ugel in den Prufling ein. Der Durchmesser des 
entstandenen Eindrucks wird, wie bei der Brinellprobe, gemessen. 
Die zunehmende Anwendung dieses Apparates laBt es begriiBen, 
daB J. ClaB2) die in  Frage komm enden GesetzmaBigkeiten einer 
eingehenden Ueberpriifung unterzogen hat.

J. ClaB geht von den Grundlagen der statischen Kugeldruck- 
probe aus, um dann den Uebergang zur Schlagprobe zu finden und 
deren Yerhaltnis zur Brinellprobe zu erórtern.

Die theoretische Durcharbeitung der statischen Kugeldruck- 
probe fuhrt ihn hierbei zur Aufstellung einer neuen, von den Yer- 
suchsbedingungen unabhangigen Hartekennziffer. Schreibt man 
namlich den Ausdruck fiir den m lttleren spezifischen Druck p 
(Abb. 1) auf Grund des Potenzgesetzes und unter der Annahme der 
Gultigkeit des Aehnlichkeitsgesetzes in  der Form

— (a D n ') sin

so ergibt sich, daB der Ausdruck a D n—" den unyeranderlichen 
Teil des bei yerschiedenem Kugeldurchmesser und yerschiedener 
Belastung yeranderlichen W ertes von  p darstellt. Der Ausdruck 
a DD—" ist daher ais eine W erkstoffkennzahl anzusprechen. ClaB 
bezeichnet ihn kurz m it K  und benennt ihn ais „Kugeldruckharte" 
schlechtweg, im  Gegensatz zur Brinellharte H fa. Mit K  ist  ein  
einheitlicher Bezugswert gefunden, der rom  Kugeldurchmesser D, 
vom Eindruckdurchmesser d 
und der K ugelbelastung P  un- 
abhangig ist.

Die Kugeldruckharte K  hat 
dieselben Yorziige wie die GróBt- 
hartezahl nach W a iz e n e g g e r ,  
ist jedoch durch einen einfacheren 
algebraischen Ausdruck darge
stellt. Fiir Yergleichsuntersu- 
chungen auf der Grundlage des 
Potenzgesetzes durfte sie eine g e 
eignete Harteskala abgeben.

Um  Einblick in das Y erhalt
nis von K  zur Brinellharte H b 
zu gewinnen, wurden iiber dem  
Eindruckdurchmesser d ais Ab- 
szisse die bei Vergleichsversuchen 
10/3000 fiir verschiedene W erk
stoffe erm ittelten W erte von  p,
H fc und K  ais Ordinaten aufge- 
tragen. E s fand sich hierbei, 
daB bei W erkstoff en m it dem  
Exponenten n  2, also insbesondere fiir Stahl und Eisen bei 
nicht allzu groBer K altbearbeitung, die Brinellharte H b und die 
Kugeldruckharte K  sich fa st zahlenmaBig genau deckten. Bei 
diesen Stoffen —  und bei den ubrigen in B etracht kommenden  
W erkstoffen praktisch ebenfalls geniigend genau —  bietet dem-

nach die Brinellharte einen hinreichenden Ersatz fiir die K ugel
druckharte K . Hierbei ist fiir die Praxis bedeutungsYoll, daB H b 
sich aus einem einzigen Eindruck feststellen  laBt, K  dagegen zur 
Feststellung immerhin zwei yerschiedene Eindriieke benotigt.

Fiir den Uebergang zur Schlagprobe bot die Inbezugsetzung  
der Hartę zur Yerdrangungsarbeit die einzige Brucke. ClaB ver- 
folgte daher die Beziehung zwischen Eindruckdurchmesser d und 
Yerdrangungsarbeit A  zunachst bei der statischen Probe, dann bei 
der Schlagprobe. Die m it dem Baum annschen Hartepriifer an  
verschiedenen Stoffen, Stahl Yerschiedenen Kohlenstoffgehaltes 
und Gefugezustandes, GuB- und PreBmessing, GuB- und Walz- 
aluminium, durchgefiihrten Versuchsreihen lieBen erkennen, daB 
innerhalb des fiir die Praxis w ichtigen Bereiches der Zu
sammenhang zwischen Schlagarbeit und Eindruckdurchmesser 
mit. groBer Genauigkeit der aus dem statischen Potenzgesetze  
P  =  a • dn sich ergebenden Beziehung folgt.

W eiter lagen fiir die Stahlgruppe die dynam ischen E x- 
ponenten n  dem W erte 2 so dicht benachbart, daB die bei den 
statischen Yersuchen fiir n  =  2 festgestellte Unabhangigkeit der 
spezifischen Yerdrangungsarbeit yon  Belastung, Kugel- und Ein- 
diuckdurchmesser auch fiir den Schlagyersuch ais giiltig  ange- 
sprochen werden konnte. D ie spezifische Yerdrangungsarbeit 
1 =  A :Y  ist daher ais Hartekennzahl beim Schlagyersuch g e 
eignet. Sie kann durch einen einzigen Eindruck bestim m t werden. 
Zur praktischen Erm ittlung von 1 em pfiehlt es sich, durch geeig
nete W ahl der Schlagenergie die Eindruckdurchmesser in  den 
Bereich zwischen 1/3 und 2/ s D zu legen.

D en Yergleich m it der Brinellharte I I , .  den ClaB yorher m it 
seiner statischen Kennzahl .,Kugeldruckharte K ' durchgefuhrt 
hat, nim m t er zum SchluB seiner Arbeit auch m it der dynamischen  
Kennzahl „Yerdrangungsarbeit 1“ vor. Hierbei fand sich die 
bereits friiher von Baumann aufgestellte Beziehung best#tigt. 
Fiir den Praktiker ist die einfachste Nutzbarmachung dieses 
Zusammenhanges zwischen Brinellharte und spezifischer Yer
drangungsarbeit die yon  Baum ann seinem Apparat m itgegebene 
Beziehungskurye zwischen Schlag-Eindruckdurchmesser und  
Brinellharte. Baum ann hat diese Beziehungskurye fur zw ei 
KugelgróBen und zwei Energiestufen aufgestellt (Abb. 2). Aus 
der Kuryenschar laBt sich zu jedem  geschlagenen Eindruck die 
entsprechende Brinellharte des Stoffes, und letztlich  seine Zug
festigkeit, entnehmen.

Zwar ergaben demnach in praktischer H insicht die ClaBschen 
Untersuchungen gegeniiber den Angaben yon  B aum ann und 
W u s t  nichts Neues, immerhin aber bestatigen sie deren R iehtig- 
keit und werden so zweifellos und m it R echt zu  einer noch  
ausgedehnteren Yerwendung des Schlagpriifrerfahrens beitragen.

: ) v a n  R in s u m :  M itt. Forsch.-Arb. Gebiet Ingenieurwes. 
Nr. 228 (1920). Z w eiplattenrerfahren: Ges.-Ing. 43 (1920)
S. 607. Z. fur die gesam te K alteindustrie 28 (1921) S. 63. E. 
S c h m id t :  M itt. Forschungsheim  W arm eschutz 5 (1914) S. 56 
(Zahlenwerte fur feuerfeste Steine).

2) Forschungsarb. G ebiet Ingenieurwes. V . d. I. Nr. 296
(1927).

Abbildung 2 . Eiehtafel des Sehlagharteprufers.

In  diesem Zusammenhang diirfte es allerdings richtig sein, um  
E nttauschungen infolge leicht irrefiihrender M itteilungen2) vor- 
zubeugen, darauf hinzuweisen, daB die Schlaghartepnifung  
durchaus m indestens dasselbe MaB an Schulung yoraussetzt wie 
die statische Kugeldruckprobe, wenn brauchbare W erte erzielt 
werden sollen. Abgesehen dayon, daB es nicht ganz leicht ist, 
die K ugel stets genau senkrecht zum Priifstiick auftreffen zu  
lassen, wirkt sich der Yorteil, keine Yerspannung des Priifgerats 
m it dem Prufling zu benótigen, h insichtlich der G enauigkeit der 
Messung bei nicht geniigender Erfahrung leich t ais N achteil aus. 
D enn ais Gegenkraft steh t ausschlieBlich die Tragheit des Priif-

2) Y.-D.-I.-Nachr. Nr. 48 (1927) S. 15.
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linga zur Verfiigung. Kleineren Priifstiicken muB diese Massen- 
tragheit dureh Kuppelung m it einer fremden, groBeren Masse erst 
kunstlich verliehen werden. D ie M aterialpriifungsanstalt an der 
Technischen Hochschule S t u t t g a r t  em pfiehlt, hierfur einen  
Stahlblock von 50 bis 60 kg Gewicht yorzusehen, der am besten  
auf einem kleinen Fundam ent oder in einer Sandkiste aufgestellt 
wird. Mangelhafte Lagerung, nicht sattes Aufliegen des Pruflings 
fiihren zu fehlerhaften Messungen.

Der Praktiker wird ganz allgemein bei der Schlaghartepruf ung 
m it einer starkeren Streuung der W erte rechnen miissen. Dies 
hindert jedoch nicht, auszusprechen, daB in erfahrener Hand die 
Sehlaghartepriifung eine wertvolle und in manchen Fallen allein  
nur anwendbare Hartepriifart darstellt. M , Moser.

Technologische Fragen der Stahlindustrie.
In  der unter obiger Ueberschrift erschienenen Yeroffent- 

lichung1) ist ein Irrtum unterlaufen. Im  dritten Absatz der 
rechten Spalte muB es sta tt 1,3 bis 2,2 t /m 2/24 st fiir die Ofen- 
leistung heiBen: 130 bis 220 kg Stahl/m 2/st.

Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung,  
Dusseldorf.

Ueber die Beanspruchungsverhaltnisse beim Schmieden und Walzen.
In  Anlehnung an die in dem Vortrag „Technische Stauch- 

problem e"2) besprochenen FlieBerscheinungen wurden von  F.

K o r b e r  und E. S ie b e l3) die Beanspruchungsverhaltnisse beim 
Reckschmieden, W alzen, Querschmieden und Schragwalzen einer 
eingehenden Untersuchung unterzogen. D ie an FluBstahlkórpern 
bei den yerschiedenen Formgebungsverfahren beobachtete Gleit- 
schichtenausbildung wurde dabei m it G leitliniensystem en in Ver- 
gleich gesetzt, die nach den Arbeiten yon  H . H e n k y 4) und L. 
P r a n d t l6) iiber das Gleichgewicht in plastischen Korpern zu er- 
warten stehen, und die dieser Gleitschichtenausbildung ent- 
sprechende Spannungsyerteilung berechnet. Es zeigte sich, daB 
bei den genannten Formanderungsyerfahren stets mit dem Auf
treten von Zug- Querspannungen zu rechnen ist, die die Erklarung 
fur eine Reihe von Erscheinungen bilden, welche sich bei der tech
nischen Durchfuhrung dieser Verfahren zeigen. Die Betrach- 
tungen erfuliren eine Erganzung durch eine Untersuchung der 
Breitungserscheinungen und der durch den raumlichen Werk- 
stofffluB hervorgerufenen Spannungsyerhaltnisse.

1) St. u. E . 48 (1928) S. 378.
2) Arch. Eisenhuttenwes. 1 (1927/28) S. 543/8 (Gr. E: Werk- 

stoffaussch. 122).
3) M itt. K .-W .-Inst. Eisenforsch. 10 (1928) S. 15/22.
4) U eber einige Falle des Gleich gewichts in  plastischen

Korpern. Z. angew. Math. Mech. 3 (1923) S. 241.
6) Anwendungsbeispiele zu einem Henkyschen Satz iiber das 

plastische Gleichgewicht. Z. angew. Math. Mech. 3 (1923) S. 401.

Patentbericht.
Deutsche  Patentanmeldungen1)-

(Patentblatt Nr. 13 vom 29. Marz 1928.)

*K1. 7 a, Gr. 14, D  52 363. RóhrenmaBwalzwerk. Demag, 
A .-G ., Duisburg.

KI. 7 a, Gr. 15, R  70 369, R  70 370 u. R  70 371. Rohrwalz- 
werk. $ipl.*Qttg. Martin Roeckner, Miilheim a. d. Ruhr, Scheffel- 
straBe 5.

KI. 7 a, Gr. 23, E  31 897. Vorrichtung zum Heben und 
Sen ken der Oberwalze von Walzwerken. Engelhardt Achenbach 
sei. Sohne, G. m. b. H ., Buschhiitten (Kr. Siegen).

KI. 7 a, Gr. 27, E 36 512. Warmfrasyorrichtung fiir die H er
stellung nahtloser Rohre. Heinrich Esser, Hilden (Rhld.).

KI. 7 b, Gr. 7, P  51 886. Yerfahren zum SchweiBen von  
Langsnahten, insbesondere von Rohren, m ittels Wassergas. 
PreB- und W alzwerk, A .-G ., Reisholz.

KI. 7 b, Gr. 19, E 35 353. Verfahren zur Herstellung yon  
Rohrknie- und ahnlichen Schmiedestiicken. Eumuco, A ktien
gesellschaft fiir Maschinenbau, Schlebusch-Manfort.

KI. 10 a, Gr. 4, C 37 821. Regeneratiykoksofen. Collin & Co. 
und Josef Schafer, Dortmund, Beurhausstr. 14.

KI. 10 a, Gr. 4, K  104131. Regeneratiykoksofen m it Zwillings- 
heizziigen. $r.=Qng. (S. t). Heinrich Koppers, Essen, Moltkestr. 29.

KI. 10 a, Gr. 5, H 98 431. Unterbrennerkoksofen. Hinsel- 
mann, Koksofenbaugesellschaft m. b. H ., Essen, Zweigertstr. 30.

KI. 10 a, Gr. 12, G 70 205. Hermetischer YerschluB fiir Ofen- 
tiiren bei der Gas- und Kokserzeugung. Alfons Galuska, Lazy  
(Tschechoslowakei).

KI. 12 e, Gr. 6, M 95 181. Vorrichtung zur elektrischen Ab
scheidung von Schwebekorpern aus stromenden Gasen. Metall- 
bank und Metallurgische Gesellschaft, A .-G ., Frankfurt a. M., 
Bockenheimer Anlage 45.

KI. 12 g, Gr. 1, J  28 499. Verfahren zur Herabsetzung bzw. 
praktisch yollstandigen Verhinderung der korrodierenden Wirkung 
salzsaurehaltiger Lósungen und Gase auf siliziumreiche Eisen- 
legierungen. I.-G . Farbenindustrie, A.-G ., Frankfurt a. M.

KI. 18 a, Gr. 1, G 68 918. Drehbare Sinterpfanne m it in  
Abhangigkeit von der Bewegung der Pfanne beweglichen Rost- 
staben. John Eckert Greenawalt, New York.

KI. 18 a, Gr. 5, G 69 151. Schlacken- und Windform fiir 
Hochofen. Gornoslaskie Zjednoczone H uty Królewska i Laura, 
Sp. Akc., K attow itz (P o len )..

KI. 18 a, Gr. 8. D 49 789. Entleerungsyorrichtung an Gicht- 
gas- u. dgl. Staubbehaltem  und Verfahren zur Anbringung dieser 
V om chtung wahrend des Betriebes. Albert Daub, W issen a. d. 
Sieg.

KI. 18 a, Gr. 14, V  22 198. Besatzstein fur Winderhitzer 
o. dgl. Rudolf Villers, Dortmund-W ambel, K astanienplatz 8, und 
Heinrich Feldm ann, Diisseldorf-Oberkassel, Brend’amourstr. 51.

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

KI. 21 h, Gr. 29, F  60 788. Vorrichtung zur ununterbrochenen 
thermischen Behandlung von m etallischen W erkstiicken. Marcel 
Fourment, Paris.

KI. 31 b, Gr. 14, D 50 785. Ruttelform maschine m it selbst- 
tatiger Sperrvorrichtung gegen yorzeitiges Einlassen des Druck - 
m ittels. Svend Dyhr, Berlin-Charlottenburg, Knesebeckstr. 72.

KI. 31 c, Gr. 4, W  75 911. BeruBungsvorrichtung fiir GuB- 
formen. $ t.*3ltg . Erich W ill, Hamburg, Jungfem stieg 30.

KI. 31 c, Gr. 26, W 70 734. Selbsttatige GieBmasehine zur 
Herstellung von GuBstiicken in Dauerformen. ®r.«Qng. Erich 
W ill, Hamburg, Jungfem stieg 30.

KI. 82 a, Gr. 13, T 30 439. Anlage zum Trocknen fein- 
kornigen Gutes im Drehringtellerofen. Trocknungs-, Yerschwe- 
lungs- und Vergasungs-G. m. b .H ., Berlin W 8, Mauerstr. 37 39.

Deutsche  Gebrauchsmustereintragungen.
(Patentblatt Nr. 13 vom 29. Marz 1928.)

KI. 7 a, Nr. 1 025 938. W aizprofil zur H erstellung yon  R ost- 
staben. Bernhard Vervoort, Dusseldorf, Konigsberger Str. 60.

KI. 7 f, Nr. 1 025680. W alzstab zur H erstellung yon Schienen- 
unterlagsplatten m it Stiitzleisten fiir den SchienenfuB. Gebriider 
Dorken, A.-G ., Geyelsberg i. W.

KI. 18 b, Nr. 1 025 881. Druckluftdiisenbrennerkopf fiir 
Schmelz- und Warmófen. Arno H uth, Dortmund, Luisenstr. 10.

KI. 18 c, Nr. 1 026 031. Beschickungseinrichtung fiir Gliih- 
ófen. M etallindustrie, Schwelm i. W.

KI. 37 b, Nr. 1 025 862. Verbindungseisen fiir das D ach m it 
der W andung bei Stahlhausern. Gutehoffnungshiitte Oberhausen, 
A .-G ., Oberhausen (Rhld.).

KI. 421, Nr. 1 025 583. Einrichtung zur Materialunter- 
suchung m ittels Rontgenstrahlen. K och & Sterzel, A .-G ., Dresden-
A. 24, Zwickauer Str. 40— 42.

Deutsche  Reichspatente.
KI. 10 a, Gr. 17, Nr. 449 531, yom  10. Marz 1926; ausge- 

geben am 20. September 1927. H e r m a n n  W a g e m a n n  u n d  
K a r l H a s c h e  in  D o r tm u n d -  
B r a c k e l.  Kokslóschbehaller.

Der bewegliche Behalter a be
steh t aus einem  starken und  
durch innenliegende Eisenkon- 
struktion yerstarkten zylindri- 
schen Kessel, in dessen Innerem  
sich eine Kammer b befindet, die 
dem Ofen angepaBt und m it 
durchlochten, guBeisernen Plat- 
ten  zur Aufnahme des ungebro- 
chenen, gliihenden K okskuchens 
yersehen ist. F em er en thalt das 
Innere des Behalters a ein durchlochtes Rohr c, das wahlweise 
zum Absaugen des Sauerstoffs bzw. E inleiten der stickstoffreichen  
Gase oder zum Berieseln des gliihenden Kokskuchens m it Wasser 
dient.
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Zeitschriften- und Biicherschau Nr. 3.
(S chlufl r o n  S eite 423. )

E igenschaften  von  E isen  ur.d Stahl und ihre 
P riifu n g .

DrnckbeanspraehnBg. Erich Siebel: T e c h n is c h e  S ta u c h -  
p ro b lem e. Beanspruchungsyerhaltnisse bei den technischen  
Stauchyerfahren. EinfluB der Reibung bei der normalen Stau- 
chung auf die Formanderung. D as K egelstauch yerfahren. Span- 
nungsyerteilung und FlieBerscheinungen beim Recfcen. Bean- 
spruchungsyerhaltnisse beim W alzen und Breiten. Ausbildung 
ron Randspannungen. Querstauchung von zylindrisehen K órpem . 
Die Loch bildung beim Schragwalzen. Querstauchung im Spitz- 
satteL [Arch. Eisenhiittenwes. 1 (1927/28) H . 8, S. 543/8 (Gr. E : 
Werkstoffaussch. 122).]

Dauerbeanspruchong. J . Czochralski: A l lg e m e in e s  z u r  
F ra g e  d e s  D a u e r b r u c h e s . Der Begriff des Dauerbruches. 
Kennzeichen des „gew altsam en“ Bruches, des ..statischen” 
Dauerbruches und des ,.Schwingungsbruches“ . Theorie des 
Dauerbruches. [Z. Metalik. 20 (1928) Nr. 2, S. 37/9.]

J. Czochralski und E . H enkel: W e lc h e  Y e r a n d e r u n g e n  
e r le id e n  d ie  m e c h a n is c h e n  E ig e n s c h a f t e n  d u r c h  E r-  
m iid u n g ?  Nachweis von  Eigenschaftsyeranderungen beim Er- 
mudungsyersuch, insbesondere bei den weichgegluhten Metallen. 
Deutung der Ermudungsvorgange durch Flachen „aquiminimalen 
Widerstandes“, dereń esperim enteller Nachweis angestrebt wurde. 
Schadigung der Erm udungsfestigkeit durch unzweckmaBige 
Bearbeitungsarten (falsches Sehmirgeln). Bekampfung der Er- 
mudungsgefahr. [Z. Metalik. 20 (1928) Nr. 2, S. 58 63.]

H. J. Gough: U e b e r  e in ig e  E r m u d u n g s e r s c h e in u n g e n  
m it  b e so n d e r e r  B e r u c k s ic h t ig u n g  d e r  K o h a s io n s -  
fra g e . Zyklische Yerformung. Ermudungsversuche an Kristall- 
aggregaten, Yerformung durch Gleitung. Ermudungsversuche 
an Aluminiiimeinkristallen. W irkung der Gleithartung auf den 
kristallinen A uf bau. E ine Arbeitshypothese der Ermudungs- 
erscheinung. D ie N atur der interkristallinen Schichten in Kristall- 
aggregaten. D ie W irkung der Korngrenzen in Metali aggregaten. 
[Trans. Faraday Soc. 24 (1928) Teil II , Nr. 81, S. 137,48.]

H. J. Gough: E r m u d u n g s e r s c h e in u n g e n . Zusammen- 
fassende Ausfuhrungen iiber die auf dem Gebiete der Dauer- 
festigkeit vorgenommenen Yersuche und die gewonnenen Er
gebnisse und Yorstellungen. [Engg. 125 (1928) Nr. 3240. S. 200/1.] 

W. Hort: D a u e r b r u c h  a is  d y n a m is c h e  u n d  sc h w in -  
g u n g s t e c h n is c h e  E r s c h e in u n g .*  Bedeutung der Wóhler- 
schen Yersuche. Beanspruchungen im  Maschinenbau. Die Auf- 
gabe der Schwingungslehre. K ennzeichnung der Dauerbruch- 
erscheinungen, Kerbwirkungen, Schwingungsersoheinungen und  
StoBwirkungen. Dauerfestigkeitsprufung der W erkstoffe. [Z. 
Metalik. 20 (1928) Nr. 2. S. 40/4.]

F . Kórber: E r m i t t lu n g  d e r  D a u e r s t a n d f e s t ig k e i t  
r o n  S ta h l  b e i  e r h ó h t e n  T e m p e r a tu r e n .*  Notwendigkeit 
der Werkstoffprufung bei hóheren Temperaturen. Unzulanglich- 
keit normaler W armzugrersuche. EinfluB der Zeit. Dauerstand
festigkeit ais Grenzbelastung fur standig fortschreitende Form
anderung. Aeltere Yersuchsergebnisse. Yersuchsanordnung fur 
neue Yersuche. Studium des Dehnungsyerlaufes. Bedeutung der 
Verfestigung und Rekristallisation. Abgekurztes Yerfahren zur 
Bestimmung der Dauerstandfestigkeit. Yersuchsergebnisse. K ritik  
der Dauerstandfestigkeit ais Berechnnngsgrundlage fur Kon- 
struktionen. Dauerstandfestigkeit und Elastizitatsgrenze. [Z. 
Metalik. 20 (1928) Nr. 2, S. 45/50.]

W. Kuntze. G. Sachs und H . Sieglerschm idt: E l a s t i z i t a t ,  
s t a t i s c h e  Y e r s u c h e  u n d  D a u e r p r u fu n g .*  Inhalt des Er- 
mudungsproblems. E lastizitat yon K u[fer bei yerschiedener \  or- 
behandlung. Unvollkom m ene Elastizitat und Ermiidung. For
derungen der Praxis. Biegeyersuche m it kleinen und groBen 
Krummungen. [Z. Metalik. 20 (1928) Nr. 2, S. 64/8.]

Ernst Lehr: O b e r f la c h e n e m p f in d l ic h k e i t  u n d  in n e r e  
A r b e it s a u fn a h m e  d e r  W e r k s to f f e  b e i  S c h w in g u n g s -  
b e a n sp r u c h u n g .*  G runda uf gaben der dynam ischen W erk
stoffprufung. Untersuchung der reinen Schwingungsbeanspru- 
chung, der einer statischen Vorspannung uberlagerten Schwin- 
gungsbeanspruchung und des Einflusses von Oberflachenver- 
letzungen. [Z. M etalik. 20 (1928) Nr. 2, S. 78 ,85.]

H. F. Moore und S. W . Lyon: E r m u d u n g s v e r s u c h e  an  
G u B eisen .*  EinfluB der B ela stu n g sg esch w in d ig k e it, der Tem 
peratur und eines Kerbes auf die Dauer- bzw. S ch w in gu n gsfestig - 
keit von mehreren GuBeisensorten. [Trans- Am. Foundrym en s 
Ass. 35 (1927) S. 410/26; vgl. St. u. E. 47 (1927) Nr. 43. S. 1829 3 0 .]

E . Schmid: E r m iid u n g  y o m  S ta n d p u n k te  d e r  Y o r -  
g a n g e  im  E in k r is ta l l .*  Ermudungsyersuche an Einkristallen. 
Erórterung der fur die Bruchigkeit eines Kristalls maBgebenden 
Um stande. Kristaflyerfestigung durch Yerdrillungsbeanspmciiang. 
Kristallerholung. Ursache fur die erhohte Bruchigkeit ermudeter 
Kristalle. [Z. Metalik. 20 (1928) Nr. 2, S . 69 /77 .]'

G. W eiter: E r m S d u n g  d u r c h  k r i t i s c h e  s t a t i s c h e  
D a u e r b e  1 i s t u n g .*  Untersuchung des Zeiteinflusses auf die 
Eigenschaften von W erkstoffen an der Streckgrenze und der 
Elastizitatsgrenze. Beschreibung der Apparaturen. Ergebnisse 
m it Eisen, Messing, Aluminium und Magnesium legierungen. Be- 
sprechung des Temperatureinflusses auf die Eigenschaften. Dar 
stellung der Abhangigkeit der Festigkeit yon Temperatur and Zeit 
in  einem Raumschaubild. [Z. Metalik. 20 (1928) Nr. 2. S . 51/7 .]  

VersehleiB. B . E. F ield: Y o r b e u g u n g  g e g e n  a u B e r g e -  
w d h n lic h e n  Y e r s c h le iB  in  K o l le r g a n g e n ,  M u h le n  u sw .  
AufschweiBen einer Stellitschicht auf die dem YerschleiB am  
m eisten ausgesetzten Oberflachen. Beispiele an H and einer Be- 
sprechung der mechanischen Aufbereitung der R ohstoffe fur die 
Zementherstellung. [Chem. Met. Engg. 35 (1928) Nr. 2, S. 96 S.] 

Spindel: P r iifu n g  y o n  S t o f f e n  a u f  Y e r s c h le iB  d u r c h  
A b n u tz u n g  u n d  Y e r fo r m u n g .*  W esen und Prufung des Yer- 
schleiBes. D ie yerschiedenen Prufmaschinen. Beschreibung des 
vom  Yerfasser entwickelten Yerfahrens. Ergebnisse. [Organ 
Fortschr. Eisenbahnwes. 83 (1928) Nr. 2, S. 31/40.]

Korrosionsprufung. Kenzó Inamura: E in e  U n t e r s u c h u n g  
ó b e r  d ie  K o r r o s io n  y o n  M e t a l le n  m i t t e l s  e in e r  T h e r m o -  
w a g e .*  Yersuchsanordnung. Bestim m ung des Gewichtsyerlustes 
yon Blechproben aus gewóhnlicliera Stahl durch Einwirkung ron  
H .O , NaCl, N a4C 0j, ŃaH CO ,, NaNO j. Na»SOt und KOH in yer
schiedenen Konzentrationen bei 45*. Meist Bildung yon Fe< O H ), 
unter stetigem  Gewichtsyerlust. Bei Yersuchen mit Na.COj und 
NaHCOj fand erhebliche Gewichtszunahme sta tt durch Bildung  
eines schwer zu entfernenden gelatinósen Ueberzuges. K eine 
Yersuche in sauren Lósungen. [Science Rep. Tohoku U niy . 16
(1927) Nr. 8, S. 987/97.]

Kenzó Inamura: D ie  E in w ir k u n g  y o n  W a s s e r .  L u f t ,  
S a u e r s t o f f  u n d  K o h le n s a u r e  a u f  d ie  K o r r o s io n  d e s  
E is e n s .*  Yersuche mit Armco Eisen. Ohne gleichzeitige Ein
wirkung yon Luft greift W asser Eisen kaum an. aucli nicht. wenn  
es bei Abwesenheit yon Luft und CO. NaCl enthalt. CO. wirkt 
schon schwacher ais Luft, beschleunigt aber den Angriff durch 
Sauerstoff etwas, der nach den Yersuchen ais am starksten zer- 
stórend angesehen werden muB. [Science Rep. Tohoku tTniy. 16
(1927) N 'r/8, S. 979,86.]

K o r r o s io n  y o n  E is e n  u n d  S ta h L  Bericht des Aus- 
schusses A -5 der American Soeiety for Testing Materials uber Er
gebnisse yon Kom>;ionsyersuchen mit gekupferten und nicht 
gekupfertenStahlen nach 119M onaten. Angabe des Angriffs bei den  
einzelnen Proben (Fort Sheridan- und Anna polis-Versuche>. B encht  
des Chterausschusses V uber Ganztauchversuche mit Blechen, 
die N iete aus yerschiedenen W erkstoffen enthielten, sow ie m it 
Rohren yerschiedenen Cu-Gehaltes. [Proc. Am. Soc. Test. M at. 
27 (19271 Teil I, S. 175 S5.]

K o r r o s io n s p r u fy e r f  a h r e n . Bericht des Unteraussch usses 
V 11 des Ausschusses A-ó der American Soeiety for Tcsring Materials. 
Physikalische Prufung yon M etalluberzugen. ihre ąuantitatiye  
Analyse, sonstige Kennzeichen. Yorbereitiuag yon Probestiicken. 
[Proc. Am. Soc. Test. Mat. 27 (1927' Ted I. S. 188 90.]

Burton McCotlum und K  H . Logan: K o r r o s io n s p r u fu n g .*  
Ueber die Entwicklung eines neuen Yerfahrens zur Bestim m ung  
der Korrosion, vor ailem erdgebetteter Rohre und K abel. Messung 
der Strom starkestatteinfacherSpjm nungsm essung. MeBmethoden 
und Apparate. Messung yon Erdstrómen. Besprechung der Er
gebnisse. (Techn. Papers Bur. Standards 22 (1927) Nr. 355, 
S. 15/89.]

P r u fu n g  m e t a l l i s c h e r  U e b e r z u g e  im  f r e ie n  F e ld .*  
Bericht des Uhterausschusses V U l  des Ausschusses A-ó der 
American Soeiety for Testing Materials. Oertliche Aufstellung der 
Proben. Abmessungen der Rahm en. SicherungsmaBnahmen. 
\'erzinkte Bleche aus geknpfertem und nicht gekupfertem Siem eas- 
M artin-Stahl, A bm essurgsn und Herstellung. Hakenfórmig ge- 
bogene und W ellblechproben. Prufung und Ergebnisse, [Proc. 
Am. Soc. Test. Mat. 27 (1927) Ted I. S. 191 221.]

Magnetische Eigenschaften. M a g n e t is c h e  A n a ly s e .*  
Bericht des Ausschusses A-8 der American Soeiety for T esting
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Materials. E in Verfahren zur graphisohen Darstellung kenn- 
zeichnender m agnetischen Eigenschaften. Magnetische Analyse 
m ittels des Kathodenstrahlen-Oszillators. Róntgenuntersuchungen  
an Schnellstahl. Das Duroskop ais Apparat zur Bestimm ung der 
Hartę von Stahl auf magnetischem W ege. [Proc. Am. Soc. Test. 
Mat. 27 (1927) Teil I , S. 232/62; vgl. St. u. E . 47 (1927) Nr. 49,
S. 2088.]

M a g n e t is c h e  E ig e n s c h a f t e n .  Bericht des Ausschusses 
A-6 der American Society for Testing Materials und seiner U nter- 
ausschusse. Vorschlage zur Normung der magnetischen Fachaus- 
driicke, Einheiten und Symbole. [Proc. Am. Soc. Test. Mat. 27
(1927) Teil I , S. 225/30.]

Hermann Gewecke: U e b e r  d ie  T e m p e r a tu r a b h a n g ig -  
k e i t  d e s  r e m a n e n te n  M a g n e t ism u s .*  Ergebnisse iiber 
Versuche, Magnete m it kleinerem Temperaturkoeffizienten der 
Remanenz herzustellen. Vorschlag von Ver3uchsan0rdnungan fiir 
weitere Messungen. [Z. techn. Phys. 9 (1928) Nr. 2, S. 57/60.] 

Uelfilas Meyer: N e u e  m a g n e t is c h e  M a te r ia lie n .*  U nter
suchung von Legierungen m it 60 % Ni, 15 % Co, 25 % Fe sowie 
50 % N i, 30 % Co, 20 % Fe und 53 % Ni, 25 % Co, 21 % Fe,
1 % Mn. Anormale Hysteresisschleifen m it hohen Hysteresisver- 
lusten bei niedrigen W erten fiir Remanenz und Koerzitiykraft. 
Erklarungsyersuch auf Grund des yerschiedenen Verhaltens der 
Nickel- und Kobalt-Elementarmagnete. [Phys. Z. 28 (1927) 
Nr. 24, S. 919/20.]

S. R . W illiams: D ie  m a g n e t is c h e n  Y e r fa h r e n  b e i d er  
U n te r s u c h u n g  d er  m e c h a n is c h e n  E ig e n s c h a f t e n  v o n  
S ta h le n .*  Uebersicht uber die Art und Entwicklung der magne
tischen Verfahren zur Hartę- und Fehlerbestimmung. [Instru
ments 1 (1928) Nr. 1, S. 29/38.]

W alter W olman: U e b e r  e in  V e r fa h r e n  d er  E is e n -  
p r iifu n g  m it  d em  m a g n e t is c h e n  S p a n n u n g s m e s se r .  
M e ssu n g e n  a n  E is e n e in k r i s t a l le n .  (Mit 28 Bildern.) Berlin: 
Julius Springer 1928. (S. 385 bis 404.) 4°. —  Aachen (Techm H och- 
schule), ®r.»Qttęj.-Diss. ■  B ■

Elektrische Eigenschaften. P. Cheyenard: D ie  e le k t r i s c h e n  
E ig e n s c h a f t e n  c h r o m h a lt ig e r  E i s e n - N ic k e l- L e g ie -  
r u n g en .*  Bestimmung des elektrischen W iderstandes und der 
thermoelektrischen K raft von Eisen-Nickel-Legierungen m it rd. 
50 % N i und 0 bis 15,6 % Cr zwischen 0 und 1000°. EinfluB von  
Chrom auf die Umwandlungspunkte. [Comptes rendus 186 (1928) 
Nr. 7, S. 431/3.]

EinfluB der Temperatur. J. Cournot: U e b e r  d e n  E in f lu B  
d er  T e m p e r a tu r  a u f  d ie  E ig e n s c h a f t e n  d er  L e g ie 
r u n g e n . Eigenschaftsanderungen bei hohen und sehr tiefen  
Temperaturen in bezug auf die Ausdehnung, Korrosion, ZerreiB- 
festigkeit, Kerbzahigkeit und Viskositat von Stahlen und Kupfer - 
legierungen. [R ev. scient. 65 (1927) S. 589/96; nach Chem. 
Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 2, S. 250.]

D er  E in f lu B  d er  T e m p e r a tu r  a u f  d ie  E ig e n s c h a f t e n  
y o n  M e ta lle n . Bericht des Ausschusses der American Society  
for Testing Materials. Arbeitsprogramm. Vorlaufiger Bericht iiber 
yergleichende Zugyersuche yon yerschiedenen Laboratorien an 
einem C-Stahl und einem Cr-Mo-Stahl bei hohen Temperaturen. 
Die z. T. erheblich streuenden Ergebnisse lassen eine genauere 
allgemeine Festlegung der Versuchsbedingungen ais notwendig 
erscheinen. [Proc. Am. Soc. Test. Mat. 27 (1927) Teil I, S. 139/52.] 

V. T. Malcolm: G r e n z te m p e r a tu r e n  f i ir  K r a f tw e r k s -  
b e t r ie b  m it  R u c k s ic h t  a u f  d ie  M a t e r ia l f e s t ig k e it .*  
[Mech. Engg. 50 (1928) Nr. 2, S. 137/42.]

H. J. Tapsell und W. C. Clenshaw: D a s  , ,K r ie c h e n “  v o n  
S ta h l.*  Zug- und Torsionsversuche, Bestimmungen der Brinell
harte und der Kriechgrenze yon Armcoeisen und zwei Stahlen m it 
0,17 und 0,24 % C zwischen 16 und 500°. [Iron Steel Inst. 1 (1928) 
Nr. 5, S. 164/5.]

D ie  W a r m e a u s d e h n u n g  y e r s c h ie d e n e r  S ta h le .*  B e
richt des Ausschusses fiir Untersuchung des Einflusses der Tempe
raturen auf die Eigenschaften yon Metallen der American Society  
for Testing Materials. Versuchsausfuhrung, Probenform, Ergeb
nisse. Berechnung der Ausdehnungskoeffizienten; Abweichung 
der Messung von der Rechnung. Gute Uebereinstimmung von  
Kontrollversuchen. [Proc. Am. Soc. Test. Mat. 27 (1927) Teil I, 
S. 153/62.]

Schneidfahigkeit und Bearbeitbarkeit. Orlan W. Boston: 
D ie  B e a r b e i t b a r k e i t  y o n  M e ta lle n .*  Beschreibung von  
neun im Schrifttum  bisher erschienenen yerschiedenen Verfahren 
und dereń Ergebnissen. Schrifttumszusam menstellung. [Trans. 
Am. Soc. Steel Treat. 13 (1928) Nr. 1, S. 49/94 u. 154.]

J. B . Mudge und F. E . Cooney: G i i te b e s t im m u n g  e in e s  
w a r m e b e h a n d e l t e n  S c h n e l l s t a h lw e r k z e u g e s  d u r c h  d en

F r a s y e r s u c h .*  W ahl der Fraserform. W armebehandlung. Aus- 
fiihrung der Versuche. [Trans. Am. Soc. Steel Treat. 13 (1928)
Nr. 2, °S. 221/39.] . TT

Sonderuntersuchungen. C. R . W ohrman: D ie  H e t e r o g e n i-  
t a t  d er  E i s e n - M a n g a n - L e g i e r u n g e n .*  Metallographische 
Untersuchung yon  drei Legierungen m it 3,5, 8 und 30 % Mn. 
D ie H eterogenitat wird durch Anwesenheit der W idmannstatten- 
schen bzw r m artensitischen Struktur ais erwiesen angesehen. 
[Techn. Publ. Am. Inst. Min. Met. Engs. Nr. 14 (1927) S. 1/32.]

O Bauer: F lu B s t a h le  m it  g e r in g e r  A l t e r u n g s e ig e n - 
s c h a f t .*  [Z. Bayer. R ev.-V . 32 (1928) Nr. 3, S. 23/31; Nr. 4,
S. 41/4.]

C. Curry: Y e r fa h r e n  zu r  B e s t im m u n g  der D iin n -  
f l i i s s i g k e i t  y o n  G u B eisen .*  Technologische Prufung durch 
GieBen in eine sandgeform te Spirale. EinfluB der Form der 
Spirale, des Sandes und des GieBens auf die Ergebnisse. Eignung 
des Verfahrens fiir den Betrieb. [Trans. Am. Foundrymen’s 
Ass. 35 (1927) S. 289/306; ygl. St. u. E . 47 (1927) Nr. 50, S. 2126.] 

Harold A. K night: K in e m a t o g r a p h ie  z u r  S ic h tb a r -  
m a c h u n g  d er  G e fu g e -  u n d  S p a n n u n g s a n d e r u n g e n  yon  
S ta h l.*  [Iron Trade R ev. 82 (1928) Nr. 5, S. 324/5.]

Saburó Um ino: U e b e r  d ie  U m w a n d lu n g s w a r m e  der  
A 2- und A 3-U m w a n d lu n g  in  K o h le n s t o f f s t a h le n .  B e
stim mung des W armeinhaltes von Stahlen m it 0,04 bis 0,77 % C 
bei hohen Temperaturen, Ableitung der m ittleren und wahren 
spezifischen W armen. D ie A 2-Umwandlung wurde in reinem  
Eisen bei 130 bis 140° gefunden m it einer W arm etónung von
3,65 cal, abnehmend m it wachsendem K ohlenstoffgehalt. Die 
Um wandlungswarm e fiir A 3 wurde fiir 0,04 % C zu 5,35 cal 
bestim m t; sie nim m t m it wachsendem K ohlenstoffgehalt stark ab. 
[Science Rep. Tohoku U niy. 16 (1927) Nr. 8, S. 1009/30.]

Baustahle. J . A. Jones: D ie  W ir k u n g  y o n  M a n g a n  a u f  
d ie  E ig e n s c h a f t e n  n ie d r ig g e k o h l t e r  S ta h le .*  Tiegelstahle. 
EinfluB der Normalisierungs-Gliihtemperatur bei Stahlen m it 
wachsendem M angangehalt. Vergleich der W irkung yerschiedener 
Abkiihlungsgeschwindigkeiten. Untersuchung handelsiiblicher 
Bleche. Stahle m it hoher Elastizitatsgrenze. Vergleich hoch- 
m anganhaltiger, niedriggekohlter Stahle m it hochgekohlten in 
bezug auf die Eigenschaften zu Konstruktionszwecken. B e
ziehungen zwischen Mangan- und K ohlenstoffgehalt zur Er- 
reichung von Bestwerten. [M etallurgist 1927, Oktober, S. 151/4; 
Noyem ber, S. 166/9; Dezember, S. 186/7.]

P. J. Pauly: V e r g i i t u n g s s t a h le  ftir  K a s s e n s c h r a n k e ,  
V e r g it t e r u n g  usw.* K onstruktion, W armebehandlung, Oefen. 
[Iron Trade R ev. 81 (1927) Nr. 24, S. 1481/2.]

V. N . Kriyobok, B . M. Larsen, W . B. Skinkle und W . C. 
Masters: E in ig e  k e n n z e ic h n e n d e  E ig e n s c h a f t e n  v o n
n ie d r ig g e k o h lt e m  M a n g a n s ta h l.*  Untersuchung von  
Stahlen m it 0,07 bis 0,35 % C und 1,4 bis 3,96 % Mn. U m 
wandlungspunkte, physikalische Eigenschaften nach Gliih- 
behandlung und nach Abschrecken in  W asser. W irkung ver- 
schieden hohen Anlassens. Spannungs-Dehnungs-Kuryen. Kerb- 
schlag- uud Ermiidungsyersuche. Gefiigeuntersuchung. Ergeb
nisse. Vorteile niedriggekohlter M anganstahle. [Trans. Am. Inst. 
Min. Met. Engs. 75 (1927) S. 404/33.]

Eisenbahnmaterial. Edm ond M arcotte: D a s  S o r b it ie r e n  
y o n  R a d r e i f e n  f i ir  E is e n b a h n -  u n d  S tr a B e n b a h n w a g e n .*  
[Genie civil 91 (1927) Nr. 17, S. 411/2.]

Fedem. G. M. Eaton: H e r s t e l lu n g  u n d  W a r m e b e h a n d 
lu n g  v o n  F e d e r n .*  [Mechanical W orld 83 (1928) Nr. 2141, 
S. 23/4; Nr. 2142, S. 41/2.]

F . C. Lea, F . H eywood: D e r  B r u c h  v o n  S t a h ld r a h t e n  
u n te r  w ie d e r h o lt e n  T o r s io n s s p a n n u n g e n  b e i  y e r s c h i e 
d e n e n  H a u p ts p a n n u n g e n ,  b e s t im m t  d u r c h  Y e r s u c h e  
a n  S c h r a u b e n fe d e r n .*  [Proc. Inst. Mech. Engs. 1 (1927) 
S. 403/63.]

R ic h t l in i e n  f i ir  K o n s t r u k t io n  u n d  F e r t ig u n g  v o n  
S c h r a u b e n f  ed ern .*  [Mechanical W orld 83 (1928) Nr. 2148, 
S. 147/8.]

Bleche und Rohre. Horace C. Knerr: D ie  P r u fu n g  v o n  
R o h r e n  f i ir  L u f t fa h r z w e c k e .*  Trennung bei der Fabrikation  
und im Lager. Verfahren zur leichten Feststellung bestim mter 
legierter Stahle. Ausgliihen, Harteproben. [Iron Age 121 (1928) 
Nr. 3, S. 201/3.]

D ie  W ir k u n g  y o n  S c h w e f e l  a u f  d ie  p h y s ik a l i s c h e n  
E ig e n s c h a f t e n  v o n  S ta h lb le c h e n .*  Bericht des Ausschusses 
der American Society for Testing Materials. B is 0,077 % kein 
schadlicher EinfluB. K eine Beziehungen zwischen S-Gehalt und 
den physikalischen Eigenschaften, Zugfestigkeit, Proportionali- 
tats- und Streckgrenze, Dehnung, Einschniirung sowie Scher-
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und Biegeversuohen vorhanden. UnregelmaBigkeiten hangen m it 
dem C- und Mn-Gehalt zusammen. [Proc. Am. Soc. Test. Mat. 27
(1927) Teil I, S. 135/8.]

Werkzeugstahle. C. W . Drescher: S c h n e id s t a h le  m it  a u f  • 
g e s c h w e iB te n  P la t t c h e n  a u s  S e h n e id m e t a l l .*  [Masch.-B. 7
(1928) Nr. 2, S. 49/55.]

G. Elster: A n fo r d e r u n g e n  d e s  B e r g b a u e s  an  d ie  
W e r k s to ffe  v o n  B o h r -  u n d  A b b a u h a m m e r n .*  Auswahl 
richtiger und einwandfreier W erkstoffe sowie richtige Verarbeitung 
und W armebehandlung zur Vermeidung von Fehlern. R ichtige 
bauliche Ausbildung der einzelnen Teile. Vorzeitige Abnutzung  
infolge unsachgemaBer Behandlung. [Gluckauf 64 (1928) Nr. 3, 
S. 73/9; Nr. 4, S. 111/8.]

Kreide: U n t e r s u c h u n g  i ib e r  d ie  w ir t s c h a f t l i c h e  H e r 
s te l lu n g  u n d  I n s t a n d h a l t u n g  a u fg e s c h w e iB te r  S c h n e id -  
m eta lle .*  Die W irtschaftlichkeit aufgeschweiBter Stahle. Es 
wird versucht, den Anwendungsbereich des Vollstahles gegen den 
Anwendungsbereich des aufgeschweiBten Stahles abzugrenzen. 
[Masch.-B. 7 (1928) Nr. 2, S. 55/6.]

Edward S. Lawrence: W e r k z e u g e  u n d  W e r k z e u g s ta h l-  
N o r m u n g *  Einteilung, Grenzen der chem ischen Analyse, Aus- 
fiihrung von H arten und Anlassen, W ichtigkeit der mikrosko- 
pischen Prufung, physikalischen Untersuchungen und Eigen
schaften. [H eat Treat. Forg. 14 (1928) Nr. 1, S. 26/31 u. 37.]

Magnetstahle. R aym ond L. Sanford: U e b e r  d ie  W a h l u n d  
den G e b r a u c h  v o n  D a u e r m a g n e t s t a h le n .*  Stahle m it 
groBeren Co-Gehalten sind W- und Cr-Magnetstahlen w eit iiber- 
legen, bedingen aber gróBere K osten und daher geeignete W ahl 
der Abmessungen, um wirtschaftlich zu sein. Der Teil der Ent- 
magnetisierungskurve zwischen 33r und § c ist fiir geeignet ge- 
hartete Stahle Teil einer H yperbel, der graphisch erm ittelt werden 
und zur Nachpriifung benutzt werden kann. Eine fiir die m a
gnetischen Eigenschaften aller Arten von harten Magnetstahlen  
kennzeichnende K urve ergibt sich aus den W erten 33 : 83 r und  
S : 6 c. [Scient. Papers Bur. Standards 22 (1927) Nr. 567, 
Ś. 557/67.]

Rostfreie Stahle. A p s o ,  e in  n e u e r  k o r r o s io n s b e s t a n -  
d ig er  S to f f .  Das neue m etallische Produkt besitzt in bezug auf 
Widerstand gegen Korrosion, Yerarbeitbarkeit und Festigkeit 
dem Nickelstahl ahnliche, wenn nicht bessere Eigenschaften bei 
geringerem Preis. [Chem. and Ind. 46 (1927) S. 1130; nach J. 
Am. Ceram. Soc. 11 (1928) Nr. 2, S. 70.]

John A. M athews: D ie  n i c h t r o s t e n d e n  E i s e n l e g i e 
ru n gen . Grenzen der Anwendbarkeit der einzelnen Legierungen 
nach dem Verwendungszweck. Bezeiehnung und Einteilung in 
durch Abschrecken hartbare und n icht hartbare korrosions- 
bestandige Stahle. E igenschaften und Verwendungszwecke. 
Chrom-Nickel-Stahle. Gemeinschaftsarbeit zwischen Erzeuger 
und Verbraucher. [Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs. 75 (1927) 
S. 683/8.]

Stahle fiir Sonderzwecke. Edgar C. Bain und W illiam E. 
Griffiths: E ig e n s c h a f t e n  d e r  E is e n -C h r o m - N ic k e l -L e g ie -  
ru n gen .*  Gefugeuntersuchungen yerschieden hoch abge- 
schreckter Legierungen m it wechselnden Gehalten an Fe, Cr und 
Ni. Gefiigefelder im Dreiecksdiagramm. Feststellung eines neuen  
Gefugebestandteiles „ B “ , dessen Entstehung einen H altepunkt 
ergibt, und der eine Hartę- und Volumenzunahme hervorruft. 
Versuch, durch den B -B estandteil die AnlaBspródigkeit zu er- 
klaren. [Trans. Am . Inst. Min. Met. Engs. 75 (1927) S. 166/213; 
vgl. St. u. E. 47 (1927) Nr. 33, S. 1378/9.]

Pierre Chevenard: D ie  L e g ie r u n g e n  m it  h o h e n  N ic k e l -  
un d  C h r o m g e h a lte n .*  Physikalische Eigenschaften vonN ickel 
und ihre Veranderung durch Chromzusatze. Eigenschaften von  
Nickelstahlen und -legierungen, EinfluB von Chrom. Anwen- 
dungen. Zahlreiche Schaubilder. [R ev. Met. Mem. 25 (1928) Nr. 1, 
S. 14/34.]

H. D rouot: D ie  l e t z t e n  E n t w ic k lu n g e n  d e r  S o n d e r 
s ta h le . Die W irkungen der Legierungsm etalle Si, Mn, Cr, W, 
Mo, V und Co einzeln und in Verbindung m it anderen auf die 
Eigenschaften von Stahl. K onstruktionsstahle fiir den A uto
mobil- und Flugzeugbau und fiir Ventile. Rostfreie Stahle. W ider
stand gegen Ermiidung. Aenderung der mechanischen E igen
schaften m it der Temperatur, Zem entation durch Stickstoff. 
[Techn. mod. 19 (1928) Nr. 19, S. 603/4.]

F. Gouverneur: D ie  S o n d e r s t a h le  u n d  ih r e  B e h a n d 
lu n g . W ichtigkeit genau durchgefiihrter W armebehandlung fiir 
Automobil teile. Einige Fortschritte der neueren Zeit. [Usine 37 
(1928) Nr. 5, S. 29.]

Ch.-Ed. Guillaume: D ie  A n o m a lie n  d e r  N ic k e l s t a h le  
und  ih r e  A n w e n d u n g e n .*  Magnetisch reversible und irrever-

sible N ickelstahle. Ausdehnungskoeffizienten. EinfluB von  C, 
Mn, Cr und Cu auf die Lage des K leinstwertes der Ausdehnung 
von Nickelstahlen, der in der angegebenen Reihenfolge von  C zu 
Cu geringer wird. Anomalie des Elastizitatsm oduls, dessen K urve 
ganz der Ausdehnungskurve entsprechend verlauft. D ie Insta- 
bilitat von Nickellegierungen m it verschiedenem C-Gehalt. [R ev. 
Met. Mćm. 25 (1928) Nr. 1, S. 35/43.]

V. O. H om erbergund J. N . Z a y a r in e :  D ie  p h y s ik a l i s c h e n  
E ig e n s c h a f t e n  e in ig e r  C h r o m -A lu m in iu m -  u n d  C h ro m -  
N ic k e l - A lu m in iu m - S ta h le .*  Stahle m it 0,8 bis 1,3 % Al bei
1,4 bis 1,6 % Cr und 0 oder 1,4 % N i sind nach Ansicht der y e r 
fasser nicht nur zur Verwendung fiir nitrierte Gegenstande, 
sondern auch ais legierte K onstruktionsstahle sehr geeignet. 
[Trans. Am. Soc. Steel Treat. 13 (1928) Nr. 2, S. 297/304.]

C. A. McCune: M e t a l lu r g ie  d e s  S c h w e if id r a h te s .  [J- 
Am. W eld. Soc. 7 (1928) Nr. 1, S. 46/7.]

J . S. Vanick, W . W . de Sveshnikoff und J. G. Thompson: 
D ie  Z e r s to r u n g  v o n  S ta h l  b e i  d er  A m m o n ia k s y n t h e s e .  
Versuche m it reinen Kohlenstoffstahlen und solchen m it ge
wohnlichen N i-, Cr-, W- und V-Gehalten sowie m it Cr-Ni-Stahlen  
hóherer Gehalte. Yersuchsausfiihrung. Mechanische und m etallo- 
graphische Untersuchungen. Erórterung der Einzelwirkung der 
chemischen Reaktion in bezug auf die Korrosion. Ergebnisse, 
Wirkung der Legierungselemente. [Techn. Papers Bur. Standards 
22 (1927) Nr. 361, S. 199/233.]

J . G. Thompson: D ie  b e s t e n  S ta h le  zu r  A m m o n ia k 
s y n th e s e .*  Versuche m it hochgekohlten C-Stahlen, m it V-, 
Cr-W-, niedrig- und hochchromhaltigen und endlich hochnickel- 
haltigen Stahlen. Am m eisten widerstandsfahig ist der zwei- 
prozentige Chromstahl, der wahrscheinlich durch Bildung eines 
stabilen Chromnitrids die gefiirchtete RiBbildung auf die auBerste 
Oberflache beschrankt. [Iron Age 120 (1927) Nr. 22, S. 1518/20.]

GuBeisen. J . H . Andrew: D a s  W a c h s e n  v o n  G u B eisen .*  
Zusammenstellung der Ergebnisse aus dem Schrifttum  iiber 
Ursachen der W achstumserscheinungen. [Trans. Am. Foun- 
drymen’s Ass. 35 (1927) S. 307/18; vgl. St. u. E . 47 (1927) Nr. 50, 
S. 2126/7.]

D . M. Houston: N ic k e l -  u n d  c h r o m le g ie r t e s  G u B e ise n  
T on  p r a k t is c h e n u n d  w ir t s c h a f  t l i  c h e  n G e s ic h t s p u n k te n .*  
Wirkung von  N i und Cr auf das Gefiige. Anwendungsbeispiele 
m it Zahlenangaben. [Trans. Am. Soc. Steel Treat. 13 (1928) Nr. 1, 
S. 105/25; N ickel Cast Iron Nr. 205 (1927) S. 2/8.]

J. G. Pearce: N e u e r e  A r b e i t e n  a u f  d em  G e b ie t e  d e s  
G u B e ise n s . Kurze Uebersicht. [M etallurgist, 1928, Februar, 
S. 25/6.]

R . S. Poister: D ie  W ir k u n g e n  v o n  C h rom  u n d  N ic k e l  
a u f  G u B eisen .*  EinfluB auf Festigkeit, Korrosion, W achsen 
usw. Anwendungsgebiete. ZweckmaBigste Art des Zusatzes von  
Chrom und Nickel. Schmelzpunkte von Ferrochrom. [Trans. Am. 
Foundrym en’s Ass. 35 (1927) S. 356/85; vgl. St. u. E ..4 7  (1927) 
Nr. 43, S. 1828/9.]

Tudis: U e b e r  h i t z e -  u n d  s a u r e b e s t a n d ig e  G u B e ise n . 
Bruchaussehen und Analysen von Eisen, das ohne Bearbeitung 
verwendet wird, und solches, das maschinell bearbeitet werden 
muB. Gattierung und VorsichtsmaBnahmen beim Schmelzen. 
[Foundry Trade J. 38 (1928) Nr. 598, S. 76.]

StahlguB. Friedrich Kórber und Georg Schitzkowski: 
B e it r a g  z u r  S c h w in d u n g  v o n  S ta h lg u B .*  Praktische B e
deutung der Schwindung. Formanderungen und RiBbildungen 
infolge von Schwindungsunterschieden. Schwindungsversuche an 
StahlguB aus dem Siemens-Martin-Ofen saurer Zustellung m it 
einfachen R undstaben, m it wenig gehindert schwindenden 
Flanschstaben und m it Flanschstaben, dereń Schwindung ge- 
hem m t wird. Schwindungsversuche m it StahlguB aus dem  
Siemens-Martin-Ofen m it basischer Zustellung. Untersuchung  
der WarmriBbildung in GuBstiicken an Beispielen aus der Praxis. 
EinfluB der chemischen Zusammensetzung auf die Schwindung 
von StahlguB. Bewegungen groBer Zahn- und Scheibenrader 
wahrend der Schwindung. [Mitt. K .-W .-Inst. Eisenforsch. 9 (1927) 
Lfg. 19, S. 279/94; St. u. E. 48 (1928) Nr. 5, S. 129/35; Nr. 6, 
S. 172/8.]

Sonstiges. Franklin H . A llison: E in  V e r g le ic h  d er  E i n 
w ir k u n g  v o n  N ic k e l  u n d  K o b a l t  a u f  S ta h l.*  Das unter- 
schiedliche Verhalten von Co und N i in  bezug auf die Veranderung 
der Lage der A 3-Umwandlung der H ysteresis, des Perlitpunktes 
sowie des eutektoiden K ohlenstoffgehaltes. U nterschiede im  
Gefugeaufbau und in  den mechanischen Eigenschaften. [Trans. 
Am . Inst. Min. Met. Engs. 75 (1927) S. 234/44; vgl. S t. u . E . 47
(1927) Nr. 33, S. 1378.]

Zeitschnftenverzeichms nebst Ablcilrzungen siehe S. 11316. -  E in  * bedeułet: Abbildungen in  der Quelle.
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H ym an Bornstein: D ie  B e a r b e i tu n g  v o n  A e k e r la n d  
d u r c h  K r a f  t m a s c h in e n  e r fo r d e r t  n e u e  W e r k s to f fe .*  
Uebersicht iiber die neuzeitliche Entwicklung der Werkstofffrage 
fur landwirtschaftliche Maschinen. Siemens-M artin-Stahl statt  
Bessemerstahl. Anwendung von Warmebehandlung in wachsen- 
dem MaBe, genaue Ueberwachung, Abnahmebedingungen, Ersatz 
von Bolzen durch N iet- und SchweiBverbindungen, Anwendung 
von Sonderstahlen und hochwertigen GuBeisen. [Iron Age 121 
(1928) Nr. 1, S. 18/9.]

M. J . Buerger: D ie  U r s a c h e  d er  T r a n s la t io n s l in ie  u n d  
d ie  T r a n s la t io n s g le i t h a r t u n g  in  M e ta lle n .*  Verteilung 
yon Gleitlinien. D ie Theorie der Anwesenheit von fremden 
Atom en im Gitter (Verunreinigungen). Der Vorgang der pla- 
stischen Verformung eines Kristalls, der eine einzige im festen  
Zustand lósliche Atomart in geringster Menge enthalt. Kom- 
plikation bei Gegenwart von mehr ais einer loslichen Atomart. 
[Techn. Publ. Am. Inst. Min. Met. Engs. Nr. 54 (1928) S. 1/14.] 

T. B. Crow: K o h a s io n  an  L o t s t e l le n .*  [Trans. Faraday  
Soc. 24 (1928) Teil II , Nr. 81, S. 159/61.]

C. H . Desch: K o h a s io n . E in e  a l lg e m e in e  U e b e r s ic h t .  
D ie Natur der Kohasion. Zusammenhang zwischen Kohasion  
und mechanischen Eigenschaften, Ermudung, Kaltverformung, 
Eigenschaften von Kristallgrenzen, SchweiBen, Sintern, Ueber- 
ziehen mit Metallen, Diffusion, Hartung. [Trans. Faraday Soc. 24 
(1928) Teil II, Nr. 81, S. 53/64.]

Wilhelm G. Dienes: D ie  S. A. E. u n d  d ie  F o r d -S ta h le .*  
Normalstahle der American Society of Autom otive Engineers. 
Normung und Eingangskontrolle der Ford-Stahle. Analysen und 
Yerwendungszwecke der hauptsachlichen Stahlsorten. W arme
behandlung fiir die einzelnen Automobilteile. [Centralbl. H iitten  
W alzw. 32 (1928) Nr. 5, S. 63/5.]

Jean Galibourg: N ic k e l  in  E is e n -  u n d  S ta h lg u B .*  
Wirkung des Zusatzes von Nickel sowie von N ickel und Chrom 
auf Eisen- und StahlguB. Form des Zusatzes zu GuBeisen. Ver- 
wendungsgebiete des Sondereisens und -stahles. [R ev. Met. 24
(1927) Nr. 12, Mćm. S. 730/9.]

B. P. Haigh: D ie  B e z ie h  u n g e n  z w is c h e n  m e c h a n is c h e r  
H y s t e r e s i s ,  K o h a s io n  u n d  E r m iid u n g .*  Die elastische  
Hysteresis ist ein Kennzeichen fiir den Elastizitatsgrad eines 
Metalles, der der Komgrenzenwirkung und dem EinfluB der 
Gleitflachen innerhalb des Korns zuzuschreiben ist. Sie fiihrt zur 
Ermudung, wenn sie nicht vollkommen zyklisch auftritt. Der 
Ermiidungsbruch wird der Wirkung von Zugspannungen infolge 
órtlicher Volumenverkleinerung zugeschrieben, die durch Platz- 
wechsel von Atomen hervorgerufen worden ist. [Trans. Faraday  
Soc. 24 (1928) Teil II, Nr. 81, S. 125/37.]

M. Polanyi: V e r fo r m u n g , B r u c h  u n d  H a r tu n g  v o n  
K r is ta l le n .*  Kristallkennzeichen. Gleitung in Einkristallen. 
Gleitebenen. Gleitrichtungen, Bruchebenen und Gitterstruktur. 
Festigkeit und Gittertheorie, Hartung. Der gebogene Einkristall. 
Kristallerholung und Rekristallisation. Ein- und Vielkristalle. 
[Trans. Faraday Soc. 24 (1928) Teil II , Nr. 81, S. 72/83.]

G. Sachs: D ie  P l a s t i z i t a t  v o n  M e ta lle n .*  [Trans. 
Faraday Soc. 24 (1928) Teil II, Nr. 81, S. 84/92.]

G. I. Taylor: G le i tw id e r s t a n d  in  M e t a l lk r is t a l le n .*  
Betrachtungen uber die M óglichkeiten zur Aufstellung einer 
Theorie iiber den Verformungswiderstand. [Trans. Faraday Soc. 
24 (1928) Teil II , Nr. 81, S. 121/5.]

M etallographie.
Allgem eines. Robert G. Cuthrie: D ie  A n w e n d u n g  d es  

M ik r o s k o p s  in  d e r  I n d u s tr ie .*  W ert und W ichtigkeit der 
mikroskopischen Untersuchung. Unterscheidungsmerkmale von  
verschiedenen Stahlen, Erkennung voraufgegangener W arme
behandlung an Hand zahlreicher Gefiigebilder. [Instrum ents 1
(1928) Nr. 1, S. 5/27.]

Albert Portevin: D ie  K r i s t a l l i s a t i o n  u n d  d a s  G e f iig e  
d e r  M e ta l le  u n d  L e g ie r u n g e n . Ursachen von Gefiigever- 
anderungen, E rstarrung?vorgange in Metallen und Legierungen, 
Kristallarten und -wachstum, Kornzahl und Abkiihlungsge- 
schwindigkeit, Ki‘istallabmessungen, Gefugearten, EinfluB von  
Kaltverform ung und nachfolgendem Gluhen, allotrope Um- 
wandlungen. [Buli. Soc. chim. France 4 (1927) Nr. 41, S. 961/87; 
nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 2, S. 250.]

Apparate und Einrichtungen. F . Hauser: N e u e r e  A n -
o r d n u n g e n  u n d  V e r fa h r e n  f i ir  d ie  M ik r o s k o p ie  im  
a u f f a l l e n d e n  L ic h t .*  W esen und Anordnungen zur Erzielung 
der AuBenbeleuchtung. Versuche zur Verbesserung des Vertikal- 
illuminators. Ein Hiifsapparat zum Ausmessen der Kugelein- 
driicke bei der Brinellpriifung. [MeBtechn. 4 (1928) Nr. 1, S .9 /13 .]

E. Lówenstein: D ie  n e u e r e  E n t w ic k lu n g  d er  e l e k 
t r i s c h e n  H o c h t e m p e r a t u r ó f e n  n a c h  T a m m a n n .*  Kon- 
struktive Verbesserungen. Vorrichtungen zur Temperatur - 
einstellung. H ochstes Fassungsverm ogen 150 kg, Temperatur 
2500°. [Chem. Fabrik 1928, Nr. 7, S. 77/8.]

Physikalisch chemische Gleichgewichte. Marcus A. GroB- 
m ann: D a s  S y s te m  C h r o m -E is e n - K o h le n s to f f .*  Entwurf 
eines ternaren Oiagramms bis zu 18 % Cr mit besonderer Be- 
riicksichtigung der Verschiebung des 8- und y-G ebietes auf Grund 
von Gefiigeuntcrsuchungen iiber die Vcranderung des Austenit- 
gehaltes abgeschreckter Proben m it steigender Abschrecktempe- 
ratur. [Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs. 75 (1927) S. 214/33; 
vgl. St. u. E . 47 (1927) Nr. 35, S. 1463/5.]

A. G. C. Gwyer und H. W . L. Phillips: D ie  K o n s t i tu t io n  
d e r  L e g ie r u n g e n  d e s  A lu m in iu m s  m it  S iliz iu m  und  
E is e n .*  Untersuchungen der binaren System e Al-Si und Al-Fe 
durch thermische Analyse, Abschrecken und Gluhen. Aufstellung 
eines neuen Eisen-Alum inium -Diagramm s m it den beiden Ver- 
bindunaen F eA l3 und F eA l6 und den Gebieten stabiler Misch
kristalle C und instabiler M ischkristalle A. Umfangreiche Unter
suchungen iiber die ternaren Legierungen m it 0 bis 20 % Fe und 0 
bis 30 % Si. Feststellung einiger bisher nicht bekannter ternarer 
Gefiigebildner. [J . Inst. Metals 38 (1927) Nr. 2, S. 29/83.]

W . Reinders und P. van Groningen: D ie  G le ic h g e w ic h te  
im  S y s t e m  F e -C -O ;  d a s  G le ic h g e w ic h t  (3 -E ise n -M a r te n -  
s i t - E i s e n o x y d u l - G a s .  Im  System  Fe-C -0 existiert bei etwa 
700 bis 750° ein Quintupelpunkt, bei dem sich die Kurven der 
folgenden m onovarianten Gleichgewichte schneiden. 1. Fe- 
FeO-C-Gas; 2. Martensit-FeO-C-Gas; 3. Fe-M artensit-FeO-Gas;
4. Fe-FeC-C-Gas; 5. Fe-M artensit-FeO-C. Einzelheiten. [Rec. 
Trav. chim. Pays-Bas 40 (1921) S. 701/6; nach Chem. Zentralbl. 99
(1928) Bd. I, Nr. 7, S. 965.]

Em il Schuz: D a s  G r a p h it e u t e k t ik u m  im  G u B eisen .*  
Geschiehtliche Entwicklung der verschiedenen Auffassungen iiber 
die Erstarrungsvorgange bei hóher gekohlten Eisensorten. Die 
neuen Gu8veredlungsverfahren, insbesondere die planmaBigen 
Versuche zur Erzielung von Graphiteutektikum. Neuere An- 
schauungen uber die Ausscheidung des Graphits aus dem Schmelz- 
fluB. [GieB. 15 (1928) Nr. 4, S. 73/8; Nr. 5, S. 102/8.]

Bradley Stoughton: L e g ie r t e  S ta h le .*  Gleichgewichts- 
diagramme. Binare M etall-Kohlenstoff-Diagramme Fe-C, Mn-C, 
Ni-C, Co-C, Cr-C, Si-C und Cu-C sowie die Zustandsschaubilder 
der Legierungen des Eisens mit Mn, Si, Co, N i, Cr, W , Mo, V und 
Zn. Ternare Stahle. [Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs. 75 (1927)
5. 497/525.]

Josef B okm ann: U e b e r  d ie  U m s e t z u n g e n  z w is c h e n
d em  C a r b id  u n d  d en  O x y d e n  d e s  E is e n s .  o. O. (1927. 
27 S.) 8°. —  Munster (Universitat), Philos. Diss. S  B 5  

Erstarrungserschelnungen. John D. Gat: P h y s ik a l is c h e r  
u n d  c h e m is c h e r  A u fb a u  g e g o s s e n e r  B lo c k e .*  Vorgange 
beim Erstarren. Seigerungserscheinungen und Ausscheidungen. 
Gelockertes Gefiige; Zeilenstruktur. Verbrannter Stahl. Ursachen 
fiir diese Erscheinungen. [Blast Furnace 15 (1927) Nr. 5, S. 207 /1 1.[ 

Bernhard Osann: D a s  L u n k e r n  in  B e z ie h u n g  zu r
e u t e k t i s c h e n  Z u s a m m e n se tz u n g .*  Folgerung aus dem  
Erstarrungs- und Schrumpfungsvorgang, daB Eutektika lunkerfrei 
bleib3n. Vorschlag, darauf bauend die eutektischen Punkte von  
Vielstoff-System en zu bestim men. [GieB. 15 (1928) Nr. 3, 
S. 49/51.]

Feinbau. W heeler P. D avey: N e u e r e  U n t e r s u c h u n g e n  
i ib e r  d e n  A u fb a u  v o n  M e ta lle n . Gebiete der Anwendung 
von Róntgenstrahlen in der W erkstoffkundo. Atom alistande und 
Atom -(Gleit-)Ebenen im a- und y-E isen. Lage der Kohlenstoff- 
atom e im y- nnd a-Eisengitter, Zem entitbildung beim Anlassen 
abgeschreckter Stahle. [J . Franki. Inst. 205 (1928) Nr. 2, S. 221/8.] 

Masaichi Majima und Sakuichi Togino: D a s  R ó n t g e n b i ld  
e in e s  K r i s t a l l s  m it  k u b is c h  r a u m z e n tr ie r t e m  G itte r .*  
[Scient. Papers Inst. Phys. Chem. Research 7 (1927) Nr. 126, 
S. 259/61.]

Masaichi Majima und Sakuichi Togino: D a s  R ó n t g e n b i ld  
e in e s  K r i s t a l l s  m it  k u b is c h  f la c h e n z e n t r i e r t e m  G it te r .  
[Scient. Papers Inst. Phys. Chem. Research 7 (1927) Nr. 111, 
S. 75/9.]

Robert F. Mehl: I n t e r a t o m a r e  K r a f t e  in  M e ta l le n  
u n d  L e g ie r u n g e n .*  Faktoren, die die H arte reiner Metalle 
bedingen. Die Zusammendriickbarkeit ais MaB fiir die inter- 
atomaren K rafte. Zusammendriickbarkeit von Legierungen und 
Stahlen. Rechnerische Erm ittlung der inneren Driicke. An- 
ziehungskrafte der A tom e und Gleitwiderstand. [Techn. Publ. 
Am. Inst. Min. Met. Engs. Nr. 57 (1928) S. 1/16.]

ZeUschriftenoerzeirAnis nehit Attkilrzung^n Stefie S. Il-ijti. — t!m  * b&leiiM. AhbM umjen in der (Juelle.
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Erika Sutter: D ie  E n t s t e h u n g  v o n  E is e n k r i s t a l l e n  
u n d ih r e W a c h s t u m s b e d in g u n g e n  m it  B e r i ic k s ic h t ig u n g  
der V o r g a n g e  b e i  d er  a l lo t r o p e n  U m w a n d lu n g . (Mit
16 Fig.) Greifswald 1927: Em il Hartmann. (40 S.) 8°. 1,10 JIM.
__ Greifswald (U niversitat), Philos. D iss. 2  B —

Róntgenographie. D u Bois: R ó n t g e n r o h r e n  f i ir  W e r k -  
s to f fp r i i fu n g e n .*  Einzelheiten iiber den Bau verschiedener 
Róntgenrohren und -apparate. [Chem.-Zg. 52 (1928) Nr. 10, 
S. 102/3.]

Gefugearten. J . W . B olton: E in ig e  G r a p h it fo r m e n  im  
G rauguB .* Die iiblichen Erscheinungsformen des Graphits im  
GuBeisen und ihre Entstehungsbedingungen. [Trans. Am. Fonu- 
drymen’s Ass. 35 (1927) S. 386/409; vgl. S t. u. E . 47 (1927) 
Nr. 34, S. 1410.]

James J. Curran: D ie  G e f i ig e b i ld n e r  g e g l i ih t e r  S ta h le .  
Beispiele fiir die Erzeugung kórnigen und lamellaren Perlits in 
Stahlen von 0,1 bis 1,29 % C. [Iron Age 121 (1928) Nr. 2, S. 134.] 

Kurt Schroeter: U e b e r  d ie  U m w a n d lu n g  d e s  A u s t e n i t s  
in  M a r te n s it  d u r c h  f l i i s s i g e  L u ft .*  D ie Frage, ob die U m 
wandlung Austenit-M artensit beim Eintauchen in fliissige Luft 
wahrend der Abkuhlung oder der nachfolgenden Wiedererwar- 
mung stattfindet, wurde durch Bestim m ung der magnetischen  
Sattigung und des Zeitpunktes, an dem  ein iiber der Probe be- 
findlicher Magnet diese faBt, dahin beantw ortet, daB die U m 
wandlung wahrend der Abkuhlung vor sich geht. [Z. anorg. 
Chem. 169 (1928) Nr. 1/3, S. 157/60.]

KorngroBe und W achstum . Cecil H. Desch: D a s  W a c h se n  
v o n M e t a l lk r is t a l l e n .  M óglichkeiten der Beobachtung. Kern- 
bildung und K ernwachstum . Bedingungen fiir den W achstums- 
grad. Theoretische Ueberlegungen. Oberflachenspannung. Kri- 
stallbildung aus dem dampffórmigen Zustand und aus dem  
SchmelzfluB. Blockkristallisation. Dendritenbildung. Wirkung 
von Verunreinigungen. Elektrolytische M etallabscheidung. [Trans. 
Am. Inst.M in. Met. Engs. 75 (1927) S. 526/47; vgl. St. u. E . 47
(1927) Nr. 33, S. 1379/80.]

EinfluB von Beim engungen. W . B . Coleman: D ie  F o rm  
d es K o h le n s t o f f s  in  k u p fe r h a lt ig e m  R o h e is e n .*  E in
fluB des Kupfergehaltes auf die mechanischen Eigenschaften, 
insbesondere die Bearbeitbarkeit. Gefiigebilder. [Trans. Am. 
Inst. Min. Met. Engs. 75 (1927) S. 457/68.]

Diffusion. K urt Schneider: D ie  D i f f u s io n  v o n  E is e n  
und W o lfr a m  in  f e s t e m  Z u s ta n d . (Mit 5 Taf.) Borna- 
Leipzig: Universitats-Verlag von Robert Noske 1927. (55 S.) 
8°. —  Stuttgart (Techn. H ochschule), $t.'3jnfl.-Diss. ■  B ■  

Sonstiges. G. Tam m ann und K . Bochow: Y e r g le ic h  d er  
O x y d s c h ic h t d ic k e ,  b e s t im m t  d u r c h  A n la u f f a r b e n  u n d  
d u rch  W a g u n g . Versuchsdurchfiihrung. Ergebnisse an po- 
herten, unpolierten und durch W asserstoff reduzierten Blechen. 
Fehlersrrenzen und Unterschiede in den Ergebnissen beider Ver- 
fahren. Schliisse auf die Natur der dero Metali vor und nach dem  
Anlaufen inhaftenden Schicnt. D ie O xydationsgescliwindigkeit 
bei Bildung dicker O xydschichten. [Z. anorg. Chem. 169 (1928) 
Nr. 1/3, S. 42/50.]

Ulick R . Evans: F iir  O x y d a t io n s f a r b e n  a u f  M e ta l le n  
v e r a n t w o r t l ic h e  H a u tc h e n . Eisenoxydfilm e, die nach be
sonderen Verfabren vom Metal! entfernt worden sind, zeigen im  
Gegensatz zu BleioxydfiImen keine Interferen/farben. Sie ent- 
halten alle OberflachenunregelmaBigkeiten des Metalls. [N a
turę 120 (1927) S. 584, Cambridge' U niv .; nach Chem. Zen
tralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 3, S. 286.]

F eh ler und B ruchursachen .
Allgemeines. Cecil H . D esch: B r u c h u r s a c h e n  v o n

F ó r d e r se ile n .*  M echanischer Verschlei!3 und Korrosion. 
Mangelnde Schmierung. Verschiedene Seilarten. Beispiele. Aus- 
sprache. [Iron Coal Trades R ev. 116 (1928) Nr. 3129, S. 211/3; 
Nr. 3130, S. 261.]

RiBerscheinungen. Erich M atejka: H a a r r is s e  a u f  d er
O b e r f la c h e  v o n  B le c h e n . o. O. [1927.] (15 S.) 4°. —  Aachen  
(Techn. Hochschule), ^ r .^ n a .-D iss . (Auszug.) 5  B S

Korrosion. K urt Baum : E le k t r o c h e m is c h e  K o r r o s io n  
E is e n -S c h la c k e .*  Beobachtungen iiber den Angriff von Eisen- 
rohren in Schlackenbeton. EinfluB des Schwefelgehaltes der 
Schlacke. Laboratoriumsversuche. [Gas W asserfach 71 (1928) 
Nr. 1, S. 10/1.]

K . H. Logan: D a s  V e r h a l t e n  v o n  R o h r le i t u n g e n  im  
E r d r e ic h .*  Versuche iiber R ostbestandigkeit yerschiedener 
Eisen- und Stahlrohre in mehreren Bodenarten. [Trans. Am 
Foundrymen’s Ass. 35 (1927) S. 101/37; vgl. S t. u. E . 47 (1927)

F. N . Speller: D ie  W ic h t ig k e i t  d er  K o r r o s io n s f r a g e .  
Kurzer Bericht uber die Behandlung der Korrosionsfrage in der 
Oelindustrie auf der Dezembertagung des American Petroleum  
Institu te. [Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs. 75 (1927) S. 680/2.] 

Sonstiges. Herbert R . Isenburger: D ie  A n w e n d u n g  v o n  
R o n t g e n s t r a h le n  z u r  U n t e r s u c h u n g  y o n  W e r k s to f fe n  
a u f  in n e r e  F e h le r .*  Arten der Priifverfahren. Apparative A n
forderungen. Anwendungen. [Iron Trade R ev. 82 (1928) Nr. 4, 
S. 264/6; Foundry 56 (1928) Nr. 5, S. 171/3.]

Chemische Prufung. 
Laboratoriumseinrichtungen. W . Schulz: E le k t r i s c h e

H e iz p la t t e  f i ir  k o n s t a n t ę  T e m p e r a tu r .*  N achteile der 
iiblichen H eizplatten hinsichtlich Temperaturkonstanz. B e
schreibung einer neuen elektrischen H eizplatte m it selbsttatiger 
Temperaturregelung. [Chem. Fabrik (1928) Nr. 8, S. 91/3.]

MaBanalyse. J . M. K olthoff: D ie  E m p f in d l ic h k e i t  d er  
F a r b in d ik a t o r e n  b e i  h ó h e r e n  a is  g e w o h n l ic h e n  T e m 
p e r a tu r e n . Untersuchungen iiber das Verhalten zahlreicher 
Indikatoren bei 18, 70 und 100°. Abnahme der Empfindlich- 
keit basischer Indikatoren bei hóherer Temperatur gegeniiber 
W asserstoff ionen und Zunahme gegeniiber H ydroxylionen. 
Amphoteres M ethylrot und saure Indikatoren zeigen fast keine 
B eeinfluBbarkeit.' Theoretische Ableitungen. [Rec. Trav. chim. 
Pays-B as 40 (1921) S. 775/85; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) 
Bd. I, Nr. 5, S. 726.]

Brennstoffe. K urt Briiggemann: U e b e r  d ie  L a b o r a -
t o r iu m s m e t h o d e  zu r  E r m it t lu n g  d e r  A u s b e u t e  d er  
K o h le  a n  K o k s  u n d  N e b e n p r o d u k te n . K ritische Be- 
trachtungen iiber den W ert von solchen Laboratoriumsversuchen, 
insbesondere der von M iis c h e n b o r n  durchgefiihrten U nter
suchungen nach dem Verfahren von B a u e r . [Brennstoff-Chem. 9
(1928) Nr. 4, S. 59/61.]

R . K attw inkel: D ie  B e s t im m u n g  v o n  K o h le  u n d  G e- 
s t e in  in  W a s c h b e r g e n  u n d  a n d e r e n  E r z e u g n is s e n  d er  
S t e in k o h le n w a s c h e .  II . Vervollkommnung des Yerfahrens 
zur schnellen gewichtsanalytischen Bestim m ung der Waschberge- 
bestandteile an Ort und Stelle. [Gliickauf 64 (1928) Nr. 5, S. 156.] 

H. T. K am edy: D ie  B e s t im m u n g  v o n  S c h w e f e l  in
f l i i c h t ig e n  B r e n n s to f f e n .*  Kurzer Vergleich der Ergebnisse 
der Schwefelbestimmung nach verschiedenen Yerfahren. B e
schreibung eines neuen Verfahrens, nach dem der Brennstoff 
verfliichtigt, verbrannt und das erhaltene Schwefeldioxyd in 
N  atriumkarbonatlósung bekannter K onzentration absorbiert 
wird. Apparatur, Arbeitsweise und Vorteile des Verfahrens. 
[Ind. Engg. Chem. 20 (1928) Nr. 2, S. 201/2.]

J. W . W hitaker: D ie  B e s t im m u n g  v o n  K o h le n s t o f f  
u n d  W a s s e r s to f f  in  d er  B o m b ę .*  Arbeitsweise nach 
G o u ta l  und dabei auftretende Schwierigkeiten. Beschreibung 
eines abgeanderten Verfahrens. Arbeitsgang und Genauigkeit. 
[Fuel 7 (1928) Nr. 2, S. 63/5.]

Gase. D ie  A n a ly s e  v o n  G a s g e m is c h e n  u n te r  B e -  
n u tz u n g  d e r  W a r m e le i t f a h ig k e i t .  Zusamroenfassende Er- 
órterung der Grundlagen und Ausfiihrung der Bestim m ung, die 
auf dem Vergleich der elektrischen W iderstande zweier Platin- 
drahte beruht, von denen sich einer in einem unverandert blei- 
benden Gasgemisch, der andere in dem zu untersuchenden be- 
findet. [Ind. chim iąue 14 (1927) S. 447/51; nach Chem. Zen
tralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 5, S. 727.]

P . Schla pf er und E . H ofmann: K r i t i s c h e  U n t e r s u 
c h u n g e n  i ib e r  d ie  B e s t im m u n g  d e s  K o h le n o x y d s .  
Uebersicht iiber die K ohlenoxydbestim m ungsverfahren. U nter
suchungen iiber die Bestim m ung kleinerer und gróBerer Kohlen- 
oxydgehalte in Gasen nach dem Jodpentoxyd-, Palladiumchloriir- 
und Silbernitratverfahren sowie den Verfahren von Dam iens und 
Schlapfer-Hofmann. Ausfuhrliche Darstellung der operativen  
Ausgestaltung der K ohlenoxydbestim m ung. Kolorimetrische 
Bestim m ung des K ohlenoxyds und seine O xydation m it Jod- 
pentoxyd bei Zimmertemperatur. [M onats-Bull. Schweiz. V. Gas 
W asserfachm. 7 (1927) Nr. 10, S. 293/303; Nr. 12, S. 349/72.] 

Legierungen. H . R . F itter: E in  V e r fa h r e n  zu r  B e s t i m 
m u n g  v o n  A n t im o n  in  W eiB  m e ta l le n  u sw . Das Verfahren 
beruht auf der Lóslichkeit frisch gefallter O xyde von  Zmn und 
A ntim on in Oxalsaure. Arbeitsvorschrift. [Journ. Soc. chem. 
Ind. 46 (1927) T. 414; nach Chem. Zentralbl. 99 (1927) Bd. I, 
Nr. 5, S. 730.]

E in z e lb e s t im m u n g e n .
Mangan. Lawrence E. S tout und G. C. W hitaker: D ie  B e 

s t im m u n g  v o n  M a n g a n  in  S t a h l  u n d  R o h e is e n .  MaB- 
analytische Bestim m ung nach der Vanadatm ethode. H erstellungNr. 39, S. 1619/20.]

ZetUchrtftenoerzeichms nebst Abkilrzumer, sreh is . 113/6. -  Ein « bedeatet: AbbM unjen m  der QueUe.
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der Lósung. Beschreibung der Arbeitsweise bei Stahl und Roheisen. 
Beleganalysen. [Ind. Engg. Chem. 20 (1928) Nr. 2, S. 210/2.]

M. Marąueyrol und L. T oąu et: B e it r a g  zu m  S tu d iu m  
d e r  B e s t im m u n g  d e s  M a n g a n s  n a c h  d er  K a liu m -  
c h lo r a t m e t h o d e .  Anwendung des Verfahrens zur Mangan- 
bestim mung in Stahlen, Manganbronzen, Spiegeleisen und Ferro- 
mangan. Arbeitsgang. Beleganalysen. [Ann. Chim. analyt. 
appl. 9 (1927) S. 324/30; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, 
Nr. 6, S. 824/5.]

Schwefel. R . p . Hudson: B e m e r k u n g e n  iib e r  d a s  m aB - 
a n a ly t i s c h e  V e r fa h r e n  zu r  B e s t im m u n g  v o n  S c h w e fe l  
in  E is e n  u n d  S ta h l. Es wird empfohlen, bei dem Verfahren, 
bei dem der gebildete Schwefelwasserstoff in ammoniakalischer 
Kadmiumchloridlósung absorbiert wird, weniger starkę Jod- 
lósung (1 cm 3 =  0,010 S) und yerhaltnismaBig starkę Starke- 
lósung (5 g je 1) zu yerwenden und die Titration im Lichte von  
„Tageslicht“ -Gluhkórpern vorzunehmen. [Chemist-Analyst 16
(1927) Nr. 2, S. 11; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 3, 
S. 383.]

Wolfram USW. W alter Raym ond Schoeller und Karl Jahn: 
U e b e r  d ie  F a l lb a r k e i t  d er  E r d s a u r e n  d u r c h  N a tr iu m -  
v e r b in d u n g e n  u n d  d ie  q u a n t i t a t i v e  T r e n n u n g  d es  
W o lfr a m s  v o n  T a n t a l  u n d  N io b . Schwierigkeiten bei der 
Erdsaureanalyse. Fallung der Erdsauren durch Natriumsalze in  
konzentrierter und verdiinnter Lósung. Arbeitsvorsehriften fiir 
eine neue Fallungsmethode von W olframsaure sowie fiir ver- 
schiedene neue Verf ahren zur Trennung des Wolframs von Tantal 
und Niob. Beleganalysen. Kritische Bemerkungen zu den bisher 
gebrauchlichen Trennungsverfahren. [Z. anorg. Chem. 169 (1928) 
Nr. 4, S. 321/35.]

Vanadin und Chrom. K in’ichi Someya: M eh rer e  n e u e  
M e th o d e n  zu r  B e s t im m u n g  v o n  V a n a d in , C h rom  u n d  
e in ig e n  N itr o k ó r p e r n . (D ie  A n w e n d u n g  v o n  f l i i s s ig e m  
A m a lg a m  in  d er  y o lu m e tr i s c h e n  A n a ly s e .  X .) Yanadin- 
bestimmung durch Titrieren m it Jod oder Kupfersulfatlósung 
nach Reduktion m it Zink- oder Bleiamalgam unter Verwendung 
von Farbstoffen wie Safranin, Neutralrot usw. ais Indikator. 
Direkte Titration von Chromochlorid m it Jodat-, Bromat- und  
Jodlósungen. [Z. anorg. Chem. 169 (1928) Nr. 4, S. 293/300.] 

Beryllium. Ludwig Moser und Josef Singer: D ie  B e s t im 
m u n g  u n d  d ie  T r e n n u n g  s e l t e n e r  M e ta lle  v o n  a n d e r e n  
M e ta lle n . X . M it t . U e b e r  d r e i  n e u e  g r a v im e tr is c h e  
B e s t im m u n g e n  d e s  B e r y l l iu m s  u n d  d a r a u f  b e r u h e n d e  
T r e n n u n g e n . Beschreibung der yerschiedenen Arbeitsweisen  
und Trennungen des Berylliums von Fe, Cr, Ti, Zr, Th, Wo, V 
und Mo. Beleganalysen. [Monatsh. Chem. 48 (1927) S. 673/87; 
nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 5, S. 727/8.]

W arm em essung, MeGgerate und R egler. 
Allgemeines. E . A. Uehling: F o r m e ln  zu r  F e u e r u n g s -  

k o n tr o l le .  I— V III. Das Kohlepfund ais Brennstoffeinheit. 
Entwicklung der Gleichungen fiir die W armeverluste. D ie A n
wendung der Formeln auf die Versuchsaufschreibungen. An- 
naherungsgleichungen zur Festlegung der W armeverluste. Be- 
trachtungen iiber W armeverluste im Abgas. Anteil des Heizers 
und der Kesselreinigung. Aufstellung eines Pramiensystems. 
Kesselhausuberwachung durch analytische Methoden im Vergleich 
zu der mechanischen Methode (Dampferzeugung durch Brennstoff- 
verbrauch) und der synthetischen Methode (Vergleich von Dampf 
und zugefiihrtem Luftgewicht). [Power 66 (1927) Nr. 23, S. 880/1; 
Nr. 25, S. 970/2; Nr. 26, S. 1010/2; 67 (1928) Nr. 1, S. 12/4; 
Nr. 3, S. 24/6; Nr. 4, S. 135/8; Nr. 5, S. 194/6; Nr. 6, S. 242/4; 
Nr. 8, S. 322/5.]

Temperaturmessung. D. F. Othmer und H . B. Coats: D a s  
M e s s e n  v o n  O b e r f la c h e n te m p e r a tu r e n .*  Besprechung 
verschiedener MeBverfahren ( Quecksilberthermometer, Wider- 
stands- und Ausdehnungspyrometer, Thermoelemente). B e
schreibung einer neuen Art der Befestigung der Thermoelemente 
auf der auBeren Rohrwand durch Auftragen eines galvanischen  
Ueberzuges. MeBergebnisse. [Ind. Engg. Chem. 20 (1928) Nr. 2, 
S. 124/8.]

T h e r m o m e te r  f i ir  g e h e iz t e  G e s e n k e  u n d  P reB -  
p la t t e n .*  [Mechanical W orld 83 (1928) Nr. 2142, S. 39/40.]

W armemesser. Eberle: W a r m e z a h le r ,  S y s t e m  S a n d -  
v o B - S c h i l l in g .*  Versuchsergebnisse m it dem von der Firma 
Samson, Apparatebau-A.-G ., Frankfurt, ausgefiihrten Apparat. 
Genauigkeit bei E inhaltung gewisser Bedingungen praktisch  
ausreichend. [MeBtechn. 4 (1928) Nr. 2, S. 53/5.]

Warmeiibertragung. A. G. Christie: D ie  W ir k u n g  d er  
s t r a h le n d e n  W a r m e  a u f  d ie  w a s s e r g e k i ih l t e n  W a n d ę  
d er  F e u e r u n g e n .*  W armeiibertragung in den Rohren der

Kuhlroste, in den wassergekiihlten Feuerraumwanden und in den 
untersten Rohrreihen von Kohlenstaubkesseln. Geschwindigkeit 
von Dampf und W asser in  denselben und die GróBe der Warme- 
aufnahme durch Strahlung. [Power 65 (1927) S. 841/4; Warme 51
(1928) Nr. 9, S. 155/6.] .

Warmetechnische Untersuchungen. F o r t s c h r i t t e  in  der  
N a c h p r i i fu n g  d er  D a m p f t a b e l le n .  Neue Bestimmung des 
mechanischen W arm eaquivalentes durch das Bureau of Standards. 
Untersuchungen zu den Dam pftabellen durch das Massachusetts 
Institute of Technology. Nachpriifungen auf dem Ueberhitzungs- 
gebiet. Erweiterung der Dam pftafeln fur hohe Driicke. [Mech. 
Engg. 50 (1928) Nr. 2, S. 151/8.]

Sonstige MeBgerate und Regler.
Allgemeines. Th. Stein: S e lb s t r e g lu n g ,  e in  n eu es G e

s e t z  d er  R e g e l t e e h n ik .*  [Z. V. d. I. 72 (1928) Nr. 6, S. 165/71; 
Nr. 7, S. 209/14.]

Gas-, Luft-und Dampfmesser. Heinrich Hoffmann: B e itr a g  
zu r  B e r e c h n u n g  v o n  D iis e n d a m p f  m e sse r n .*  [Brennst. 
W arnie wirtsch. 10 (1928) Nr. 4, S. 75/80.]

S. Kreuzer, S t a t i s c h e  u n d  d y n a m is c h e  U n te r 
s u c h u n g  v ó n  M iin d u n g s -D a m p fm e n g e n m e s s e r n  u n ter  
b e s o n d e r e r  B e r i ic k s ic h t ig u n g  d er  M e s su n g  p u ls ie r e n -  
d er  G a s - , D a m p f-  u n d  F l i i s s ig k e i t s s t r ó m e .  Mit 43 Abb. u. 
27 Zahlentaf. Berlin: V .-D .-I.-Verlag, G. m. b. H ., 1928. (2 BI., 
34 S.) 4°. 4,50 JłM , fiir M itglieder des Vereins deutscher In- 
genieure 4 J łJ l.  (Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des In
genieur wesens. Hrsg. vom  Verein deutscher Ingenieure. 11.297.)

StrommeBgerate. W . Stern: D ie  F e r n m e s s u n g  e l e k 
t r is c h e r  E in z e l -  u n d  S u m m .en w erte .*  Fernmesser fiir Kraft- 
werke zur Regelung der Lastenverteilung. [E. T. Z. 49 (1928) 
Nr. 8, S. 282/5.]

Darstellungsverfahren. C. E. K . Mees: A l lg e m e in e  A n 
w e n d u n g  d er  P h o t o g r a p h ie  in  d er  T e c h n ik .*  Yerwendung 
der optischen Spannungsbestimmung. Feststellung unsichtbarer 
Strahlung und plótzlich verlaufender Vorgange. [Mech. Engg. 50
(1928) Nr. 3, S. 198/204.]

Sonstiges. R e g i s t r i e r in s t r u m e n t e  m it  Z e l lu lo id -  
d ia g r a m m e n .*  [Schweiz. Bauzg. 91 (1928) Nr. 7, S. 90.]

K . W ilde: E in  n e u e s  F e r n m e B s y s te m  f i ir  E le k t r i -  
z i t a t s w e r k b e t r ie b e .*  Uebertragung beliebigerM eBinstrumente 
auf jede praktisch yorkommende Entfernung iiber bereits vorhan- 
dene Leitungen. [Elektrizitatswirtsch. 27 (1928) Nr. 452, S. 81/90.]

E isen , Stahl und son stige Baustoffe.
Eisen und Stahl. A. Rolf: D ie  t e c h n is c h e n  V o r z iig e  d e s  

S ta h l - H o c h  -S ilo s .*  [Stahl iiberall 1 (1928) Nr. 2, S. 12/6.] 
W ir k lic h e  u n d  v e r m e in t l i c h e  M a n g e l d e s  je tz t .  

v o r g e s c h la g e n e n  H o h ls c h w e l le n o b e r b a u e s .*  Erfahrungen  
m it der Hohlschwelle, Bauart Scheibe. Verringerung der Anstei- 
gung der Auflager von 1 : 4 auf 1 : 10. Streitfragen des Fortfalles 
des unteren Schlitzes im Auflager. Starre Schienenbefestigung. 
Deckenverstarkungsplatte. [Bauing. 9 (1928) Nr. 6, S. 102.]

Hydor: D ie  E r z e u g n is s e  d e s  R o h r le i t u n g s b a u e s  f iir  
d ie  k i in s t l ic h e  B e r e g n u n g  v o n  la n d w ir t s c h a f  t l ic h e n  
F la c h e n .*  [Stahl iiberall 1 (1928) Nr. 2, S. 20/4.]

E r t r a g s s t e ig e r u n g  in  d er  L a n d w ir t s c h a f  t  d u rch  
k i in s t l ic h e  B e r e g n u n g . E in e  D e n k s c h r if t .*  Beschreibung 
yon Beregnungsanlagen. [Stahl iiberall 1 (1928) Nr. 2, S. 16/20.] 

K . Werner Schulze: Z ie g e l-  u n d  M o n ta g e b a u .*  B e
schreibung einer Eisenfachwerkskonstruktion. [Tonind.-Zg. 51
(1927) Nr. 98, S. 1787/90.]

D ie  S ta h lb a u w e is e  f i ir  la n d w ir t s c h a f  t l i c h e  B a u te n  
u n te r  V e r w e n d u n g  v o n  y e r z in k t e n  P fa n n e n b le c h e n .*  
[Stahl iiberall 1 (1928) Nr. 2, S. 24/34.]

U e b e r  S t a l l e in r i c h t u n g e n  a u s  S ta h l.*  [Stahl iiber- 
all 1 (1928) Nr. 2, S. 34/6.]

H . W endt: R a t io n a l i s i e r u n g  im  E is e n b a u  u n te r  b e 
s o n d e r e r  B e r i ic k s ic h t ig u n g  d e s  B a u e s  v o n  A b r a u m -  
f ó r d e r b r iic k e n .*  Beschreibung einer von den M itteldeutschen  
Stahlwerken ausgefiihrten Abraumfórderbriicke von  150 m Stiitz- 
weite und einer haldenseitlichen Ausladung von 75 m. Ausfuhrung 
in Si-Stahl. [Bautechnik 6 (1928) Nr. 7, S. 84/6.]

Ernst Zander: D e r  s t a h le r n e  L a n d w ir t .  Verwendung 
von Stahl in der Landwirtschaft. [Stah l iiberall 1 (1928) Nr. 2, 
S. 1/5.]

N orm ung und L ieferungsvorschriften. 
Allgem eines. W . T. Schaurte: D e r  E in f lu B  d e r  N o r m u n g  

a u f  d ie  F e r t ig u n g  v o n  M a s s e n g i i t e r n .*  Vorteile und 
Schwierigkeiten der Norm ung. Grundsatz. daB Erzeugung wirt-

Zeitschnftenverzeichnis nebst Abhiirzungen siehe S . 11316. — E in  * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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sch aftlich  moglich und Erzeugnis fiir den Verbrauch „noch gut 
genug“ ist. [W erkst.-Techn. 22 (1928) Nr. 5, S. 126/31.]

Normen. N o r m u n g  f e u e r f e s t e r  F o r m s t e in e  n a c h  
d em  N o r m e n a u s s c h u B  d e s  A m e r ic a n  R e f r a c t o r y  I n 
s t i t u t e .*  [Iron Trade R ev. 81 (1927) Nr. 25, S. 1550/1.]

H. Heinrich: D ie  d e u t s c h e  N o r m u n g  im  R o h r -
le itu n g s b a u .*  Aufbau der Rohrleitungsnormen. Rohre. Rohr- 
yerbindungen. [Rohrenindustrie 20 (1927) Nr. 23, S. 386/8; 
Nr. 24, S. 403/5; 21 (1928) Nr. 3, S. 49/52.]

A m e r ik a n is c h e  N o r m e n  f i ir  f e u e r f e s t e  B a u s t o f f e  
der T e m p e r g ie B e r e ie n , g i i l t i g  a b  1. F e b r u a r  1 9 2 8 . [Iron 
Trade Rev. 81 (1927) Nr. 20, S. 1269.]

J a p a n is c h e  N o r m e n  f i ir  P o r t la n d z e m e n t .  [Ze- 
ment 17 (1928) Nr. 6, S. 224.]

D ie  N o r m u n g  im  M o d e llb a u . Vorschlage des Fach- 
ausschusses der American Foundrym en’s Association zur Be- 
schriftung und zum Anstrich der Modelle und Zubehórteile. 
[Trans. Am. Foundrym en’s Ass. 35 (1927) S. 95/100; vgl. St. u.
E. 47 (1927) Nr. 39, S. 1619.]

Rudolf S to tz : D ie  F e s t i g k e i t s e i g e n s c h a f t e n  y o n
T em p ergu B .*  Ergebnisse neuer laufender Festigkeitspriifungen  
von TemperguB. Vergleieh m it den durch Normung festgelegten  
Werten. Vorschlag fiir die Abnahme von TemperguB. [GieB. 15
(1928) Nr. 7, S. 145/8.]

Lieferungsvorschriften. A m  t l i  c h e  i t a l i e n i s c h e  V o r s c h r if  - 
ten  f iir  B a u t e n  a u s  B e to n  u n d  E is e n b e to n .  [Zement 17
(1928) Nr. 10, S. 401/5.]

W e r k s to f f -  u n d  B a u y o r s c h r i f t e n  f i ir  S c h i f f s d a m p f - 
k e sse l. Ausgabe Februar 1928. Berlin (S 14): Beuth-Verlag 1928. 
(42 BI.) 8°. K art. 3 JIM . (D inblatt 1853.) 5  B S

W e r k s to f f -  u n d  B a u y o r s c h r i f  t e n  f i ir  L a n d d a m p f-  
k e ss e l  n e b s t  E r la u te r u n g e n :  Ausgabe Januar 1928. Ber
lin (S 14): Beuth-Verlag 1928. (86 BI.) 8». Kart. 3,50 JłM,. 
(Dinblatt 1851/1852.) S  B S

N e u e  W e r k s to f f -  u n d  B a u - V o r s c h r i f t e n  f iir  S c h if f s -  
d a m p fk e s s e l .  Hamburg: Eckardt & Messtorff, N autische Ver- 
lagsbuchhandlung 1928. (54 S.) 8°. 1 JIM • "  B —

V o r s c h r i f t e n b u c h  d e s  V e r b a n d e s  D e u t s c h e r  E le k -  
t r o te c h n ik e r .  Hrsg. durch das Generalsekretariat des YDE. 
15. Aufl. N ach dem Stande am 1. Januar 1928. Berlin: Julius 
Springer 1928. (IX , 819 S.) 8°. Geb. 14 JIM • •  B ™

Sonstiges. E i n h e i t l i c h e  B e z e ic h n u n g e n  u n d  F o r m e ln  
f iir  d ie  r e c h n e r is c h e  E r fa s s u n g  d er  E r z a u fb e r e i t u n g .  
Die yom  FachausschuB fur Erzaufbereitung der Gesellschaft 
Deutscher M etallhutten- und Bergleute festgelegten Bezeich
nungen m it Erlauterung. [M etali Erz 25 (1928) Nr. 4, S. 77/82.]

B etriebsw irtschaft und Industrieforschung. 
AUgemeines. F o r s c h u n g s -  u n d  K r a f t f r a g e n  d er  

E is e n in d u s tr ie .  Verhandlungsbericht des schwedischen In- 
genieur-Klubs yom  10. Dezember 1927 in Falun. D ie schwedische 
Eisenindustrie soli durch Forschungsarbeit in ihrem schweren 
Arbeitskampf gestiitzt werden. D iese Forschungsarbeit soli sich 
besonders auch auf neue Verfahren zur Eisengewinnung und 
-yerarbeitung erstrecken. Es werden besonders das F lo d in -  
V e r fa h r e n  und die neuen W ege zur Erzeugung yon E is e n -  
sc h w a m m  anaefiihrt. W eiterhin wirddasEnergieproblem erórtert. 
[Tekn. Tidskrift 58 (1928) A llm anna Avdelningen 2, S. 16/7.] 

F. G iese: E n t w ic k lu n g s l in i e n  d e r  A r b e i t s w is s e n -
s c h a f t .*  [Masch.-B. 7 (1928) Nr. 4, S. 150/5.]

F . zur Nedden: I n g e n ie u r ,  C h e m ik e r  u n d  K a u fm a n n  
H a n d  in  H a n d . [Techn. W irtsch. 21 (1928) Nr. 2, S. 29/36.] 

H a n d w ó r te r b u c h  d e r  B e t r i e b s w ir t s c h a f t .  Hrsg. yon  
Professor Dr. H . N icklisch in  Verbindung m it zahlreichen Be- 
triebswirtschaftern an in- und auslandischen Hochschulen unc 
aus der Praxis. S tuttgart: C. E . Poeschel, Verlag. 8°. Lfg. *-0 
< SchluB yon Bd. 4): Schuldverhaltnisse, ihre K onten —  J ta t ik . 
1928. (Sp. 1281— 1552.) 7 JIM . “  ® ~

Rudolf Landsberg, E n e r g ie w ir t s c l i a f t  im  B e 
tr ie b . Berlin: Georg Stilke 1928. (94 S.) 8°. Geb. E\ J łM  . 
'(BetriebswissenschaftlicheBucher. H rsg.: Werner^ on
Bd. 5.) , , “

Betriebsfuhrung. Chas. W . L y t l e :  F o r t s c h r i t t e  d er
w is s e n s c h a f t l ic h e n  B e t r i e b s f u h r u n g  im  J a h r e  1 9 -7 .  
[Mech. Engg. 50 (1928) Nr. 1, S. 7/13.]

K urt Oesterreicher: W ir  h a b e n  u n s e r e  F ó r d e r u n g  um
60 % y e r b i l l ig t ! *  Planm aBige Eingliederung aller Fórderm ittel 
in den Fertigungsgang einer Nahm aschinenfabrik. R ic t mień  
fiir die Einfiihrung einer w irtschaftlichen Fórderung. For erungs- 
verfahren. Fórderungssignal. Fórderungsbeschleunigung. or- 
derungsterminisierung. Fórderungsyorbereitung. [Wer s e i  er

Betriebstechnische Untersuchungen. B e t r i e b s w ir t s c h a f t  
im  S ta h lw e r k . [St. u. E . 48 (1928) Nr. 6, S. 184.]

H. Bleibtreu und H . Jordan: V e r ó f f e n t l i c h u n g  y o n
S c h ic h t le i s t u n g e n .  [St. u. E . 48 (1928) Nr. 7, S. 211.]

H . Bleibtreu: M e h r le is tu n g  d u r c h  Z u h ilf e n a h m e  d er  
l in k e n  H a n d . [St. u. E . 48 (1928) Nr. 5, S. 142/3.]

H . Bleibtreu: M e h r le is tu n g  d u r c h  A r b e i t s e r le ic h t e -  
ru n g .*  [St. u . E . 48 (1928) Nr. 3, S. 84.]

H . Bleibtreu: L e is t u n g s s t e ig e r u n g  d u r c h  W e c h s e l
in n e r h a lb  v o n  A r b e i t s p la t z e n .  [S t .u .E .48 (1928)N r .2, S.45.]

F . Ludwig: R a t io n a l i s i e r u n g  in  d er  A b r e c h n u n g s -  
z e n t r a le  e in e r  G r o B u n te r n e h m u n g . (E is e n w e r k  W it -  
k o w itz ,  T s e h e c h o s lo w a k e i ) .*  K urze Beschreibung des so- 
genannten L u d y e r f  a h r e n s . Aufbereitung der LTnterlagen. 
Mechanische Abrechnung. Psychotechnische W iirdigung. Grund- 
satz ist: Verwendung einfacher Addiermaschinen und autom ati- 
scher 2u- und Abfiihrung der Unterlagen. [Mitt. des internatio- 
nalen R ationalisierungs-Institutes 2 (1928) Nr. 2, S. 29/33.] 

Stick: L e is t u n g s s t e ig e r u n g  b e i  d e r  H e r s t e l lu n g  y o n  
P u f fe r h u ls e n .  [St. u. E. 48 (1928) Nr. 4, S. 108/9.]

Zeitstudien. H . Lossagk: W e r k s t i ic k -  u n d  W e r k z e u g -  
g r i f f e  b e i  y e r s c h ie d e n e n  A r b e i t s w e is e n .*  Theoretische 
und experim entelle Untersuchungen sowie Betriebskontrollen fiir 
H andarbeit. [Ind. Psychotechn. 5 (1928) Nr. 1, S. 1/15.]

O. W inter: A k k o r d f  e s .t s e tz u n g  in  R o h r -  u n d  S ta n -  
g e n z ie h e r e ie n .  [Rohrenindustrie 21 (1928) Nr. 4, S. 91/2.] 

Psychotechnik. Karl Marbe: P s y c h o t e c h n i s c h e  u n d
f a k t i s c h e  E ig n u n g . [Ind. Psychotechn. 5 (1928) Nr. 1, S. 16/20.

Statistik. R . Schneider: D a s  n o r m a l is ie r t e  B e la s t u n g s -  
g e b ir g e  a is  H i l f s m i t t e l  d e r  b e t r ie b s w is s e n s o h a f t l ic h e n  
F o r sc h u n g .*  [Elektrizitatswirtsch. 27 (1928) Nr. 451, S. 58/60.] 

Selbstkostenberechnung. E . Raueiser: D ie  A r b e i t s t e c h n ik  
d er  B e tr ie b s a u fw a n d s r e c h n u n g .*  Gegenuberstellung von
sieben Grundformen. [Techn. W irtsch. 21 (1928) Nr. 2, S. 36/41.] 

A. Lischka, $r.=Sng.: S e lb s t k o s t e n - E r m it t lu n g  im
I n d u s t r ie b e t r ie b .  Berlin: Georg Stilke 1928. (74 S.) 8°.
Geb. 2,50 JIM. (Betriebswissenschaftliche Bucher. Hrsg.: $ t.*
^ttg. Werner Bondi. Bd. 4.) ™ B —

Y e a r  B o o k  192 7  [o f  t h e ]  N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  
C o s t  A c e o u n t a n t s .  Proceedings of the 8th I n t e r n a t io n a l  
C o st C o n fe r e n c e . A t the Palmer House, Chicago, Illinois, June  
13, 14, 15, 16, 1927. N ew  York: (Selbstyerlag 1927). (340 p.) 8°. 
Geb. 3 $. S  B S

W irtschaftliches.
AUgemeines. „ A b g r iin d e "  d er  K o n ju n k t u r fo r s c h u n g .  

Das Berliner Institu t fiir Konjunkturforschung w ill von der reinen 
Sym ptom atik zur Symptomforschung iibergehen. D iese kann 
w ertvolle Ergebnisse liefern, ist aber infolge ihrer Yerbindung m it 
dem AnalogieschluB gefahrlich. Auch das In stitu t ist diesen Ge- 
fahren nicht immer entgangen. [Magazin der W irtschaft 4 (1928) 
Nr. 10, S. 353/5.]

A u s  d em  T a t ig k e i t s b e r e i c h  d e r  N o r d w e s t l i c h e n  
G ru p p e  d e s  V e r e in s  D e u t s c h e r  E is e n -  u n d  S ta h l-  
I n d u s t r ie l l e r .  [St. u. E . 48 (1928) Nr. 7, S. 193/9; Nr. 8, 
S. 229/38.]

Bruno Schultz, Dr., Priyatdozent fiir Volkswirtschaftslehre 
an der Technischen H ochschule zu Dresden: D e r  E n t w ie k -  
lu n g s g a n g  d er  t h e o r e t is c h e n  V o lk s w ir t s c h a f t s l e h r e  in  
D e u t s c h la n d . E in  Beitrag zur Erklarung ihres gegenwartigen  
Zustandes. H alberstadt: H . Meyer’s Buchdruckerei, Abteilung 
Verlag, 1928. (X , 148 S.) 8°. Geb. 3,60 JłM . =  B =

AuBenhandel. R . Miillers: D e u t s c h la n d s  K o h le n -
h a n d e ls b i la n z  im  J a h r e  1 9 2 7 . Starker Riickgang der A us
fuhr, betrachtliche Zunahme der Einfuhr. Aussichten auf B esse
rung der Kohlenhandelsbilanz im  Jahre 1928 gering. [Ruhr 
Rhein 9 (1928) Nr. 7, S. 237/9.]

Bergbau. Defline: D ie  L a g e  d er  S a a r g r u b e n . M a B g eb en -  
d er B e r ic h t  i ib e r  d e n  f r a n c o - s a a r la n d is c h e n W ir t s e h a f t s -  
k o n g r e B . [Saar-W irtschafts-Z g. 33 (1928) Nr. 8, S. 147/53.] 

Otto H ugo: D ie  b e d r a n g te  L a g e  d e s  R u h r b e r g b a u e s .  
Der Ruhrbergbau ist bedrangt hinsichtlich seiner A bsatzfahigkeit 
und hinsichtlich der Versehlechterung des zu erzielenden Erlóses. 
Jede weitere Belastung bedeutet eine Gefahr fiir den Bergbau  
und die Allgem einheit. [Ruhr Rhein 9 (1928) Nr. 10, S. 346/8.]

Ernst Jiingst: D e r  F e ld e r b e s i t z  im  n ie d e r r h e in i s c h -  
w e s t f a l i s c h e n  B e r g b a u b e z ir k .*  (Mit groBer K artę.) Ver- 
teilung der Fórderung und des Felderbesitzes auf die einzelnen  
Gesellschaften. Entw icklung der Fórderungsanteile nach geo- 
graphischen Bezirken und Schachtteufe. Yerteilung der F ór
derung auf BetriebsgróBenklassen. K opfleistung und Fórderung

<1928) Nr. 24, S. 6 2 6 / 9 . ] _______________________________________________________________________________
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je Norm alfeld bei den einzelnen Gesellschaften. Beteiligung aus
landischen K apitals. [Gluckauf 64 (1928) Nr. 5, S. 137/52.]

W . W em eke: D ie  W e lt k o h le n k r is e  im  L ic h t e  d er  
W e lt g e w in n u n g  a n  E n e r g ie tr a g e r n .*  Riickgang der 
Energiegewinnung aus K ohle zugunsten der Energiegewinnung 
aus Petroleum , W asserkraft, Erdgas. Schleunigste Durchfiihrung 
der Kohlenverfliissigung dringend geboten. [Ruhr Rhein 9
(1928) Nr. 6, S. 204/6.]

Einzelunternehmungen. Alfred Michels: D e u t s c h la n d s
V e r s o r g u n g  u n d  A u B e n h a n d e l in  W a lz w e r k s e r z e u g -  
n is s e n .  Ausfiihrliche statistische Untersuchung fiir die Jahre 1913 
und 1925 bis 1927. [Ruhr Rhein 9 (1928) Nr. 8, S. 277/81.]

Einzeluntersuchungen. JanBen und Storck: D ie  G uB-
v e r s o r g u n g  d er  a u s la n d is c h e n  M a s c h in e n in d u s tr ie .  Der 
Stand der GieBereiindustrie in den auBerdeutschen Landern 
Europas und in Nordamerika sowie Deutschlands Einfuhr- 
aussichten. [Masch.-B. 7 (1928) Nr. 5, S. 218/21.]

Werner Larsen: B i la n z e n  d er  M o n ta n k o n z e r n e . Zu- 
sammenfassender Ueberblick iiber die geldlichen Auswirkungen 
der Kohlen- und Eisenkonjunktur der letzten 1% Jahre. [Wirt- 
schaftsdienst 13 (1928) Nr. 10, S. 372/6.]

K urt Riccius: D ie  G u B v e r so r g u n g  in  D e u t s c h la n d .
W ert des GuBeisens ais W erkstoff. Die Organisationen der 
Giefiereien und GuBverbraucher. Hemmnisse durch Kleinbetriebe. 
Die Preisbildung fiir GuBeisen in Deutschland. Zusammen- 
arbeiten der GieBereien und Maschinenfabriken. [Masch.-B. 7
(1928) Nr. 3, S. 116/9.]

K urt Gloger, Dr., Diplomkaufmann und Diplomhandels- 
lehrer: K o n j u n k tu r - B e o b a c h t u n g  in  U n te r n e h m u n g
u n d  U n t e r n e h m e r v e r b a n d e n . Berlin (W 10) und W ien (1): 
Industrieverlag Spaeth & Linde 1928. (168 S.) 8°. 5,40 JIM. 
(Betriebs- und finanzwirtschaftliche Forschungen. Hrsg. v . Prof. 
Dr. F. Schmidt. Serie 2, H eft 35.) S B ™

Eisenindustrie. Hermann Lufft: B e tr ie b s g r ó B e  u n d
P r o d u k t io n s e r t r a g  in  d e r  E is e n -  u n d  S ta h l in d u s t r ie  
d er  V e r e in ig t e n  S t a a t e n  v o n  A m e r ik a . Zusammen- 
stellungen iiber die Hochofen-, Stahl- und W alzwerke, Kokereien 
und Fertigindustrien. [Ruhr Rhein 9 (1928) Nr. 7, S. 240/3.]

J . Seigle: B e tr a c h t u n g e n  i ib e r  t e c h n is c h e  u n d
w ir t s c h a f t l i c h e  B e d in g u n g e n  d er  H i i t t e n in d u s t r ie  im  
O ste n  v o n  F r a n k r e ic h  u n te r  b e s o n d e r e r  B e r u c k s i c h t i 
g u n g  d er  A u s n u t z u n g  d er  G a se  u n d  d er  K r a f te r z e u -  
g u n g .*  [J . Iron Steel Inst. 115 (1927) Nr. 1, S. 53/126; vgl. St. u. 
E . 47 (1927) Nr. 38, S. 1578/80.]

J. W. Reichert: D ie  K a p i t a l i s ie r u n g  d er  E is e n -  u n d  
S t a h l in d u s t r ie  in  d e n  V e r e in ig t e n  S t a a t e n  v o n  N o r d 
a m e r ik a . [St. u. E. 48 (1928) Nr. 7, S. 203/8.]

F . W eber: Z ur L a g e  d er  E is e n  v e r a r b e i t e n d e n  I n 
d u s tr ie .  Giinstige Entwicklung im Jahre 1927. Trotzdem keine 
volle Ausnutzung der Erzeugungsmoglichkeit. Notw endigkeit 
festeren Zusammenschlusses zur Beeinflussung des Marktes. Ge- 
m einschaftsarbeit zwischen Eisen schaffender und Eisen verarbei- 
tender Industrie. Schwierigkeiten der Ausfuhr. [Ruhr Rhein 9
(1928) Nr. 6, S. 201/3.]

Preise. Ernst Poensgen: R e ic h s w ir t s c h a f t s m in is t e r iu m  
u n d  E is e n p r e is e .  [St. u. E . 48 (1928) Nr. 6, S. 179/80.]

Buchfuhrung und Bilanz. Harold Vinton Coes: E in ig e
G r u n d s a tz e  f iir  d ie  P r u fu n g  v o n  B ila n z e n .*  [Mech. 
Engg. 50 (1928) Nr. 1, S. 143/50.]

W irtschaftsgebiete. A. M elkich: D ie  E r g e b n is s e  d er
S o w j e t w ir t s c h a f t  in  d e n  z e h n  J a h r e n  ih r e s  B e s t e h e n s .  
E ine Prufung der allgemeinen Lebensverhaltnisse, der Landwirt- 
schaft, der Industrie und des Verkehrswesens laBt erkennen, daB 
die Piane der Sowjetregierung in keiner Weise den Erwartungen 
entsprechen. [Techn. W irtsch. 21 (1928) Nr. 2, S. 41/8.]

W ir t s c h a f t s - J a h r b u c h  f i ir  d a s  n ie d e r r h .- w e s t f a l .  
I n d u s t r i e g e b ie t  1 9 2 8 . Hrsg. von der Industrie- und Handels- 
kammer fiir die Kreise Essen, Miilheim-Ruhr und Oberhausen 
zu Essen. Essen: Ruhr-Verlag, W. Girardet, 1928. (X II, 358 S.) 
8°. Geb. 12 JIM. —  Bd. 2 [u. d. T .:] F ir m e n ja h r b u c h  19 2 8 . 
T. 1/2. Hrsg. von P. Redlich, Verw.-Direktor der Industrie- und 
Handelskammer zu Essen. Bearb. v. P . Giese, Essen. (X L IV , 72, 
1084 S.) Geb. 20 JIM. S  B S

H a n d b u c h  d e r  E is e n -  u n d  S t a h lw a r e n - I n d u s t r ie .  
Hrsg. unter Mitwirkung von Dr. Karl Moebius, Geschaftsfiihrer 
des Eisen- und Stahlwaren-Industriebundes.Elberfeld. Jg.1928/29. 
Berlin und Leipzig: Verlag fiir Bórsen- und Finanzliteratur, 
A.-G ., 1928. (X V III, 591 S.) 8°. Geb. 25 JlJl. —  Das Werk 
berucksichtigt annahernd 6000 Fabrikationsfirmen der Eisen- 
und Stahlwaren-Industrie. Der erste Teil m acht Angaben iiber

Griindungsj ahr, Inhaber, Geschaftsfiihrer, Vorstand und Auf- 
sichtsrat sowie Arbeitsgebiet und handelsgerichtliche Eintragung 
der Firmen, iiber Fernsprechanschlusse, Telegramm-Adressen, Post- 
scheckkonten usw., wahrend der zw eite Teil die einschlagige 
Industrie verzeichnet, aufgeteilt nach den Sachwórtern ihrer 
Erzeugnisse, und zwar unter Anlehnung an die vom  Enquete- 
ausschuB yorgenommene Gruppeneinteilung. Bezugsąuellen- 
angaben fur die R ohstoffe und Bedarfsgegenstande der Eisen- und 
Stahlwaren-Industrie sowie alphabetische Sachwort- und Firmen- 
verzeichnisse vervollstandigen den Inhalt. n  B S

A d r e B b u c h  d er  E m a i l - I n d u s t r ie  in Deutschland, Danzig, 
ELsaB-Lothringen, Deutsch-Oesterreich, Belgien, Danemark, Finn
land, Frankreich, GroBbritannien, H olland, Italien, Jugoslavien, 
Luxemburg, Norwegen, Polen, Portugal, Rumanien, RuBland, 
Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechoslowakien und Ungarn.
5. Aufl. Februar 1928. Hrsg. von der Redaktion des Sprechsaal, 
Zeitschrift fiir Keramik, Glas und yerwandte Industrien in Coburg. 
Coburg: Muller & Schm idt 1928. (284 S.) 8°. Geb. 5,50 JłM. — 
Alphabetisches Firm enverzeichnis; die Emaillierwerke in den 
oben genannten Landern; die Berufsgenossenschaften, Fach- 
schulen, Prufungs- und Forschungsanstalten, Verbande und Ver- 
eine der Em ail-Industrie, sowie ein ausfiihrliches Fachschriften- 
Verzeichnis (leider ohne Angabe der Verleger der einzelnen 
Schriften); Bezugsąuellen-Nachweiser nach der Art der Fa- 
brikate usw. “  B —

W. Muller, Professor $r.»3ng., Regierungsbaurat a. D.: 
E n g la n d s  I n d u s t r ie  am  S c h e id e w e g e .  Eine sozial- und 
wirtschaftspolitische Reisestudie. Mit 17 Abb. Berlin (NW 7): 
V.-D.-I.-Verlag, G. m. b. H „ 1928. (X , 182 S.) 8°. 6,80 JIM,
fur Mitglieder des Vereins deutscher Ingenieure 6 JlJl-, geb.
8,50 JIM  bzw. 7,65 JIM. =  B =

Zusammenschlusse. Leonidoff: E in  n e u e r  d e u ts c h e r
S ta h lk o n z e r n . Entstehung und Aufbau des Rohde-Konzerns. 
[W irtschaftsdienst 13 (1928) Nr. 10, S. 376/8.]

Verkehr.
Eisenbahnen. E r h o h u n g  d er  P a u s c h v e r g i i t u n g e n  f iir  

P r iT a t g le is a n s c h l i i s s e .  [St. u . E . 48 (1928) Nr. 6, S. 190/1.]

Soziales.
Allgemeines. Charles M. Schwab: D ie  m e n s c h l ic h e n  B e -  

z ie h u n g e n  in  d er  T e c h n ik . Hauptversammlungsansprache 
vor der American Society of Mechanical Engineers. Gefahr von  
Streitigkeiten. Verantwortung des Ingenieurs fiir die Ausge- 
staltung der menschlichen Beziehungen. Frage von K apitał und  
Arbeit. Berechtigte Anspriiche der Arbeiter. N euzeitliche Be- 
triebsfiihrung und Lohnfestsetzung. Stand der amerikanischen  
Lohne. Standige Entwicklung. K apitalbeteiligung an der U nter
nehmung. Vertretung der Belegschaft. Jahrliche Aussprache. 
Sicherheits- und UnfallverhutungsmaBnahmen. Altersversorgung. 
Ansiedlung durch Eigenbesitz. Auswirkung der Einrichtungen. 
GleiehmaBigkeit des Geschaftes. GleichmaBige Beschaftigung. 
Kaufkraft. Zukunftsaufgaben. [Mech. Engg. 50 (1928) Nr. 1, S. 1/6.]

H a n d b u c h  d e s  A r b e i t e r s c h u t z e s  u n d  d e r  B e t r ie b s -  
s ic h e r h e i t  in Beitriigen von Mitarbeitern aus den Kreisen der 
Reichs- und Landesministerien, Gewerbeaufsichts-, Bergaufsichts-, 
Gewerbemedizinalbehórden, Berufsgenossenschaften und Dampf- 
kesseluberwachungsvereine, H ochschulen, sowie von sonstigen  
besonders sach verstandigen M itarbeitern, hrsg. von Geh. Re- 
gierungsrat Dr. Fr. Syrup, Prasident der Reichsarbeitsverwaltung. 
Berlin (SW  61): Reimar Hobbing. 4°. —  Bd. 3. (Mit zahlr. Abb.) 
1928. (4 BI., 610 S.) Geb. 20 JIM . —  Bd. 1— 3 geb. 80 JIM . —  
Der Band, der die im zweiten Bandę des w ertvollen W erkes 
begonnene Uebersicht iiber „Arbeiterschutz und Betriebssicher- 
heit in den yerschiedenen Gewerbezweigen“ zu Ende fuhrt, be- 
handelt in  11 Abschnitten die Metali- und Maschinenindustrie 
(darunter die EisengieBereien, die Tiegelschm elzereien und die 
Eisendrahtziehereien), die W erften, die elektrotechnische In 
dustrie, die Industrie der M usikinstrumente, die (Sicherheits- 
yorrichtungen an) land- und forstwirtschaftlichen Maschinen, die 
M etallhiitten, die chemische Industrie, die Industrie der Holz- 
und Schnitzstoffe, das Nahrungs- und GenuBmittelgewerbe, die 
Gas- und Wasserwerke, sowie endlich die Bureau- und Handels- 
angestellten. Ais Nachtrag zum zweiten Bandę —  vgl. St. u. E. 47
(1927) S. 1636 —  ist auf den Seiten 517/24 ein yon den Vereinigten  
Stahlwerken, Aktiengesellschaft, herriihrender Aufsatz iiber „U n- 
fallschutz und Betriebssicherheit auf der Dortmunder U nion im 
Jahre 1926“ abgodruckt. E in nach Sachwórtern alphabetisch  
geordnetes Inhaltsverzeichnis zu den drei Banden des Gesamt- 
werkes beschlieBt den dritten Band, der die bei den friiheren  
Banden gomachte Beobachtung bestatigt, daB tiichtige Sach-
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kenner die einzelnen A bschnitte bearbeitet und so dazu geholfen  
haben, dali der Herausgeber sein Ziel zu  erreichen verm ochte.

S  B S
Arbeiterfrage. P aul Osthold: I n d u s t r i e l l e  M e n s c h e n -  

fu h ru n g  a is  B e g r i f f .  [Ruhr R hein  9 (1928) N r. 8, S. 282/7; 
Nr. 9, S. 322/5.]

Werner Hellwig: D a s  T e i lg u t a c h t e n  d e s  R e ic h s w ir t -  
s c h a f t s r a t s  zu  d em  E n tw u r f  e in e s  A r b e i t s s c h u t z -  
g e s e tz e s  (§ 1 bis 1 6 ). K urze Stellungnahm e zu den einzelnen  
Ergebnissen des Gutachtens. [Ruhr Rhein 9 (1928) Nr. 6, S. 212/5.] 

R e c h t  u n d  P r a s i s  d e s  A r b e i t s k a m p fe s .  [Hrsg. von der] 
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberyerbande, e. V. Berlin: 
[Selbstverlag des Herausgebers] 1928. (V II, 60 S.) 8°. 0,80 JLM.

Arbeitsgemeinschaften. Ferdinand Tónnies: G e m e in s c h a f t  
und W e r k g e m e in s c h a f  t. In  den Kam pfen der Parteien hat die 
heutige Gesellschaft den Antrieb ihrer Entwicklung. D ie wirt- 
schaftsfriedlichen Vereine und der W erksgemeinschaftsgedanke 
konnen diese K am pfe n icht beseitigen. [Soz. Praxis 37 (1928) 
Nr. 7, S. 151/4.]

Vorwerk: W e r k s g e m e in s c h a f t .  Eintreten fiir den Ge- 
danken der W erksgemeinschaft, welche die organisehe Ein- 
gliederung aller an der Guterherstellung Beteiligten in die Volks- 
wirtschaft bedeutet. [Soz. Praxis 37 (1928) Nr. 7, S. 145/51.] 

Lohne. W alter Hillm ann: D e r  L o h n k a m p f  in  d er  m i t t e l -  
d e n tsc h e n  M e t a l l in d u s t r ie .  [S t. u . E . 48 (1928) Nr. 8, 
S. 252/3.1

Unfallverhutung. Oscar K ausch: U n f a l l s c h u t z y o r r i c h -  
tu n g en  an  P r e s s e n  u n d  S ta n z e n .*  [Reichsarb. 8 (1928) 
Nr. 5, S. III 21/4.]

W. Haase-Lampe: D ie  G e b r a u c h s g r e n z e  f i ir  G a s-
sc h u tz g e r a te  m it  C h e m ik a lf i l t e r n .  Chemikalfilter nur 
anwendbar, wenn Sauerstoffgehalt der verunreinigten Luft an 
sich hoch genug ist, m indestens 15 % . [Zentralbl. Gew.-Hyg. 15
(1928) Nr. 2, S. 37/8.]

W. G. K ing: V e r w e n d u n g  v o n  A u g e n s c h u t z g la s e r n  
fur S ch w eiB e r . [J . Am. W eld. Soc. 7 (1928) Nr. 1, S. 19/22.] 

J. Wahlig: D iir fe n  B r a n d e  in  u n te r  S p a n n u n g  s t e h e n -  
den A n la g e n  m it  W a ss e r  g e ló s c h t  w e r d e n ? *  [Elektri- 
zitatswirtsch. 27 (1928) Nr. 451, S. 60/5.]

B e r ic h t  u b e r  e in e  V o r t r a g s r e ih e  fu r  d ie  T e c h 
n isch en  A u f s ic h t s b e a m t e n  d er  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f - 
ten  in  B e r l in  v o m  31 . M arz b is  2. A p r i l  1 9 2 7 . [Ver- 
anstaltet vom] Verein Deutscher R evisions-Ingenieure, E . V., 
Berlin. [Berlin: Selbstyerlag des Vereins 1927.] (40 S.) 4°. —  
Die Vortrage, die das H eft auszugsweise wiedergibt, befassen sich  
yorwiegend m it Fragen der U n f a l lv e r h i i t u n g  und U n f a l l -  
b ek a m p fu n g ;  der letzte  Vortrag (von Paul Limprecht) be
handelt den n e u z e i t l i c h e n  D a m p fk e s s e lb a u .  ■  B S

fG esetz”un<i R echt.
Handels- und Gewerbereeht. (V e r h a n d lu n g e n  u n d  B e -  

r ich te  des) A u s s c h u s s [ e s ]  z u r  U n t e r s u c h u n g  d e r  E r -  
z e u g u n g s- u n d  A b s a t z b e d in g u n g e n  d e r  d e u t s c h e n  
W ir tsc h a ft . (Abteilung 1.) Verhandlungen und Berichte des 
Unterausschusses fur allgem eine W irtschaftsstruktur (1. Unter- 
ausschuC), 3. Arbeitsgruppe. W a n d lu n g e n  in  d e n  w ir t s c h a f t -  
lic h e n  O r g a n is a t io n s fo r m e n . 1. Teil: W a n d lu n g e n  in  
den R e c h ta fo r m e n  d er  E in z e lu n t e r n e h m u n g e n  u n d  K o n 
zern e. Berlin: E . S. M ittler & Sohn 1928. (V I, 484 S.) 8°. 
10,30 JUK. S  B S

Sozialgesetze. J . M undt, D r., Aachen: D ie  D e u t s c h e  
R e ic h s v e r s ic h e r u n g s g e s e tz g e b u n g  im  AnschluB an die 
neueste Gesetzgebung leichtverstandlich dargestellt. 30. Aufl. 
Koln: J. P. Bachem, G. m. b. H „ 1928. (59 S.) 8°. 0,70 JU L

B ildung und U nterricht.
Allgemeines. W . E . W ickenden: W a s  d ie  I n g e n ie u r -  

v e r e in e  f iir  d ie  I n g e n ie u r a u s b i ld u n g  t u n  k o n n e n .*  
[Mech. Engg. 50 (1928) Nr. 2, S. 119/24.]

Arbeiterausbildung. C. B . Connelley: D ie  L a g e  d e r  L e h r -  
l in g s a u s b i ld u n g  im  P it t s b u r g h - B e z ir k .  [Trans. Am. 
Foundrymen’s Ass. 35 (1927) S. 71/4; ygl. S t. u . E . 47 (1927) 
Nr. 47, S. 1994/6.]

C. J. Freund: E in  n e u e r  W e r b e f e ld z u g  d er  M e ta l  
T rad es A s s o c ia t io n .  Anwerbung und Ausbildungsgang der 
Lehrlingę. [Trans. Am. Foundrym en’s Ass. 35 (1927) S. 66/70; 
vgl. St. u. E. 47 (1927) N r. 47, S. 1994/6.]

A. W. Gregg: D ie  F e s t i g u n g  d e r  A r b e i t e r v e r h a l t -
n isse  d u rch  d ie  L e h r l in g s a u s b i ld u n g .  Erfahrungen der

Bucyrus-Co. iiber den Arbeiterwechsel seit Einfiihrung der 
eigenen Lehrlingsausbildung. [Trans. Am. Foundrym en’s Ass. 35 
(1927) S. 45/50; vgl. S t. u . E . 47 (1927) Nr. 47, S. 1994/6.]

H . Jansen: D ie  y e r t r a u e n s v o l l e  Z u s a m m e n a r b e it
a is  w i c h t i g s t e  G r u n d la g e  f i ir  d e n  E r fo lg  d e r  L e h r 
l in g s a u s b i ld u n g .  Erfolge des Zusammenarbeitens von mehre- 
ren GieBereien in drei Stadten des Staates Illinois. [Trans. Am. 
Foundrym en’s Ass. 35 (1927) S. 75/8; vgl. St. u. E . 47 (1927) 
Nr. 47, S. 1994/6.]

L e h r l in g s a u s b i ld u n g .  Bericht und Vorschlage des 
Fachausschusses der American Foundrym en’s Association. [Trans. 
Am. Foundrym en’s Ass. 35 (1927) S. 84/94.]

L e h r l in g s a u s b i ld u n g  u n d  S c h u lu n g  in  d er  K o h le n -  
u n d  E is e n in d u s t r ie .  Zusammenfassung mehr statistischer  
Art uber die Zahl der Lehrlinge und den Anteil, der eine geordnete 
Lehrtatigkeit in  Lehrwerkstatten durchmacht. [Iron Coal Trades 
R ev. 116 (1928) Nr. 3127, S. 153/4.]

Richard Lówer: D ie  b e r u f s s c h u lm a B ig e  A u s b i ld u n g  
d e r  M o d e llb a u e r -  u n d  F o r m e r le h r lin g e .  Aufbau und 
Lehrgang der Gemeinschaftsklasse der Modellschreiner- und 
Formerlehrlinge an der gewerblichen Fortbildungsschule in 
Offenbach (Main). [GieB. 15 (1928) Nr. 7, S. 158/60.]

W . B. Perry: D i6  W ir t s c h a f t l i c h k e i t  d er  L e h r l in g s 
a u s b ild u n g . Erleichterung der Lehrlingsausbildung durch 
gemeinsames Vorgehen mehrerer W erke. [Trans. Am. Foun- 
drym en’s Ass. 35 (1927) S. 51/5; vgl. St. u. E . 47 (1927) Nr. 47, 
S. 1994/6.]

H . J. Roesch: E in  A r b e i t s p la n  z u r  A n w e r b u n g  ju n g e r  
L e u te .  Das Vorgehen der N ational Metal Trades Association zur 
Anwerbung yon Lehrlingen. [Trans. Am . Foundrym en’s Ass. 35
(1927) S. 56/60; vgl. St. u. E . 47 (1927) Nr. 47, S. 1994/6.]

C. Howard R oss: E in e  n e u e  A u s b i ld u n g s o r d n u n g  fu r  
T e m p e r g ie B e r . Der „Lohn- und Lernlehrgang" der U nion  
Malleable Iron Co. [Trans. Am. Foundrym en’s Ass. 35 (1927) 
S. 79/83; ygl. St. u. E . 47 (1927) Nr. 34, S. 1411.]

W . W atson: H e r a b s e tz u n g  d e s  L e h r l in g s w e c h s e ls
d u r c h  s o r g f a l t ig e  A u s w a h l  u n d  A u f s ic h t .  D ie Lehr
lingsausbildung bei der AUis-Chalmers Mfg. Co. [Trans. Am. 
Foundrym en’s Ass. 35 (1927) S. 61 /5 ; ygl. St. u . E . 47 (1927) 
Nr. 47, S. 1994/6.]

'A usstellungen 'und M useen.
D ie  i n t e r n a t io n a le  G ie B e r e i fa c h a u s s t e l lu n g  in  

P a r is  1 9 2 7 . Ausfiihrlicher Bericht. [Usine 37 (1928) Erganzungs- 
heft zu Nr. 7, S. 1/64.]

Lischka: D a s  G u B e is e n  a u f  d er  W e r k s to f f s c h a u .*
Ueberblick iiber die fiir W ahl und Aufstellung maBgebenden 
Grunde. Beschreibung der Abteilung GuBeisen m it Bildern der 
w ichtigsten noch n icht bekannten Stiicke. [GieB. 15 (1928) Nr. 2,
S. 33/9.]

U . Lohse: D ie  i n t e r n a t io n a le  G ie B e r e i fa c h a u s 
s t e l lu n g  in  P a r is  1 9 2 7 . Gesamteindruck der Abteilung  
GieBereimaschinen. Allgem eine Gesichtspunkte beim Bau der 
gezeigten Formmaschinen, Sandaufbereitungen und Putzeinrich- 
tungen. Verbindung der GieBereimaschinen m it Fordereinrich- 
tungen (Citroen-W erke). Maschinen und Apparate yerschiedener 
Firmen. Metallurgie des GieBereiwesens. Allgemeine Ergebnisse 
der A usstellung. H ydraulische Formpresse von Bonvillain- 
Ronceray, PreBriittler m it und ohne Abhebeyorrichtung der 
Firma Nicholls, Brooklyn, U . S. A . Beschreibung des Umroll- 
riittlers von Alfred Gutmann, A .-G ., einer W alzenformpresse der 
Societe Anonym e des U sines de Rosieres, mehrerer Formmaschinen  
der Vereinigten Schmirgel- und Maschinenfabriken, Hannover- 
Hainholz, einer Handformmaschine m it Vorpressung der Firma  
A. Utard, Longeyille-en Barrois. Sandaufbereitungsmaschinen  
der Badischen M aschinenfabrik, Bonvillain & Ronceray, Ullrich, 
K etin & Thiriart, Usines Alfred Baillot & Cie. N eue Putzerei- 
m aschinen, u. a. die Sandstrahl-Putztrom m el der Badischen  
Maschinenfabrik, Durlach. M etallurgische Ausstellung. [GieB. 15
(1928) Nr. 1, S. 6 /10; Nr. 2, S. 25/8; Nr. 3, S. 51 /5; Nr. 4, S. 78/82; 
Nr. 6, S. 127/30.]

Sonstiges.
F elix  D eutsch: M e in e  E in d r i ic k e  in  A m e r ik a .*  Angaben  

iiber die Organisation der elektrotechnischen Industrie in Amerika. 
[Spannung 1928 Nr. 5, S. 129/b3; Nr. 6, S. 168/72.]

Fritz Schrader: D ie  V e r w e r tu n g  d e s  M iills . Grundlagen  
und Vorteile der Miillverbrennung. Verwertung der anfallenden  
Schlacke zu P flastersteinen usw. [Feuerungstechn. 16 (1928) 
N r. 5, S. 52/4 .]

Zeitschriftenyerzekhnis nebst Ab/curzungen siehe S. 11316. -  Ein * hedeoM. Abb.Uungen in der Qnelle.
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Statistisches.
Kohlenforderung des Deutschen Reiches im Monat Februar 19281).

Erhebungsbezirke

Januar 1928

Stein
kohlen

Braun
kohlen

Oberbergamtsbezirk: 
Breslau, Niederschlesien 
Breslau, Oberschlesien .
H a l l e .......................
Clausthal....................
D o rtm u n d .................
Bonn (ohne Saargebiet)

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

M unchen.......................
Bayreuth.......................
A m b e r g .......................
Zw eib riicken.................

Bayem (ohne Saargebiet)
V o r j a h r ....................
Bergamtsbezirk:

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

Sachsen....................
Y o r ja h r .............

Baden .................
Thliringen................
Hessen .................
Braunschweig . . . .
A n h a lt....................
Uebriges Deutschland

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

Deutsches Reich (ohne Saar
gebiet): 1927 .................

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

Deutsches Reich (alter Ge
bietsumfang): 1913 . . .

517 404 
1 501 734 

4 670 
48 910 

9 651 321 
851195

890 206

«) 6 394 606 
237 952

3 768 031

12 575 234 
12 379 912

159

159
923

161 631 
148 745 

29 916

340 292 
350 328

10 401

12 926 086 

12 742 699

11 346 170 

15 608 956

11 290 795 
9 949 641

111 807
63 988 
66 297

242 092 
196 068

156 941 
807 136

Koks

82 793 
116 115

8 069 
2 422 139 

209 222

2 838 338 
2 480 373

18 778

964 077 
891 554

491 563 
33 589 

307 541 
89 033

13 418 690 

12 035 754

6 836 190 

6 836 190

18 778
19 304

39 746

Prefl-
kohlen

aus
Stein

kohlen
t

15112 
21 269 

4 775 
8 731 

248 927 
39 272

338 086 
423 981

2 308 
1 6 

554

PreBkohlen 
aus Braun

kohlen 

t

204 537

1 503 806 
16 836

878 220

2 603 399 
2 415 616

4 320 
13 880

18 200

10 690 
264 278

4 495 
3 756 

30 484

7 162 

1 819

2 896 862 

2 529 570

2 309 464 

2 522 639

382 046 

467 217

442 749 

475 923

274 968 
251 939

221 845

63 565 
4185

3 186 162 

2 947 519

1 649 769 

1 649 769

Januar und Februar 1928

Stein
kohlen

1 043 613 
3 166 866 

9 594 
101 154 

19 549 288 
1 753 162

25 623 677 
25 345 304

327 
1 783

332 033 
308 028 

61 042

Braun
kohlen

1 846 344

13 180 952 
501 780

7 736 304

23 265 308 
20 225 252

230 161 
136 388 
142 535

509 084 
408 929

352 366 
1 658 193

Koks

177 095 
243 851

16 774 
4 951 321 

435 345

5 824 386 
5 101 264

PreBkohlen
aus

Stein
kohlen

t

31 508 
51 569 

9 226 
18154 

533 382 
81 741

PreBkohlen
aus

Braun
kohlen

t

418 181

3 096 440 
35 314

1 781C

725 580 
856 047

5 330 961 
4 927 293

8 702 
29 935

37 579 4 915 
3 446 
1 298

38 637

22 150 
527 295

701103 
728 295

21 519

26 346 626 

26 098 825

23 512 856 

32 145 071

2 010 559 
1 835 946

977 102 
70 032 

638 137 
170 724

5)27 641 018 

24 500 517

14 211 756 

14 211 756

37 579 
39 611

80 548

5 942 513 

5 204 621

4 813 968

5 247 510

9 659 549 445
8 095 5U1 163

62 393 —
— 446 051
14 834 —

— 129 030
— 10 240

3 936 —

816 402 

946 824

911 004 

974 211

6 504 364 

5 992 426

3 420 956 

3 420 956

*) Nach ,,Reichsanzeiger“ Nr. 72 vom 24. Marz 1928. 2) Davon entfallen auf das Ruhrgebiet rechtsrheinisch 9 604 688 t. 8) Davon Ruhrgebiet links-
rheinisch 426 5221. 4) Davon aus Gruben links der Elbe 3 782 903 t. 6) EinschlieBlich der Berichtigungen aus dem Yormonat.

Die Saarkohlenfórderung im  Januar 1928.
Nach der Statistik der franzósischen Bergwerksverwaltung 

betrug die K o h le n fo r d e r u n g  des Saargebiets im Januar 1928 
insgesam t 1 099 139 t;  davon entfallen auf die s t a a t l i c h e n  
Gruben 1 060 209 t  und auf die Grube F r a n k e n h o lz  38 930 t. 
Die durchschnittliche T a g e s le i s t u n g  betrug bei 22,54 A rbeits
tagen 48 767 t. Von der Kohlenforderung wurden 93 602 t  in den 
eigenen Werken verbraucht, 19 034 t  an die Bergarbeiter geliefert 
und 32 917 t  den Kokereien zugefiihrt sowie 972 757 t  zum Ver- 
kauf und Versand gebracht. D ie H a ld e n b e s t a n d e  yerminderten 
sich um 19 171 t. Insgesam t waren am Ende des Berichtsmonats 
577 628 t  Kohle und 5306 t  Koks auf Halde gestiirzt. In den eige
nen angegliederten Betrieben wurden im Januar 1928 23 587 t 
K o k s  hergestellt. D ie B e le g s c h a f t  betrug einschlieBlich der 
Beam ten 70 227 Mann. Die durchschnittliche Tagesleistung der 
Arbeiter unter und iiber Tage belief sich auf 787 kg.

Die Roheisen- und Stahlerzeugung der Vereinigten Staaten im 
Februar 19281).

Die R o h e is e n e r z e u g u n g  der Vereinigten Staaten nahm  
im Monat Februar 1928 gegenuber dem Vormonat um 43 844 t  zu. 
D ie a r b e i t s t a g l i c h e  Erzeugung hatte eine Zunahme um 7966 t  
oder 8,5 % zu verzeichnen. D ie Zahl der im Betrieb befindlichen  
Hochofen nahm im Berichtsmonat um 2 zu; insgesamt waren 
186 von 354 yorhandenen Hochofen oder 52,5 % im Betrieb. Im  
einzelnen stellte sich die Roheisenerzeugung, yerglichen m it der 
des Vormonats, wie folgt:

Jan. 1928 Febr. 1928 
(in t zu 1000 kg)

1. G esam terzeugung.........................................  2 901 203 2 945 047
darunter Ferromangan u. Spiegeleisen 33 030 27 814
A rbeitstagliche E rzeu g u n g ....................... 93 587 101 553

2. A nteil der Stahlwerksgesellschaften . 2 241 155 2 356 480
3. Zahl der H o c h o fe n ................................. 354 3 5 1

davon im  F e u e r ..................................... 184 186

D ie Stahlerzeugung nahm im Berichtsm onat gegenuber dem 
Vormonat um 54 422 t  oder 1,4 % zu. Nach den Berichten der 
dem „American Iron and Steel In stitu te11 angeschlossenen Gesell
schaften, die 95,4 % der gesam ten amerikanischen Rohstahl
erzeugung vertreten, wurden im Februar von  diesen Gesellschaften 
3 891 376 t  FluBstahl hergestellt gegen 3 839 457 t  im Vormonat. 
D ie Gesamterzeugung der Vereinigten Staaten ist auf 4 079 010 t 
zu  schatzen, gegen 4 024 588 t  im Vormonat und betragt damit 
etw a 87,27 % der Leistungsfahigkeit der Stahlwerke. Die arbeits
tagliche Leistung betrug bei 25 A rbeitstagen (26 im  Vormonat) 
163 160 t  gegen 154 7922) t  im  Yorm onat.

Im  Februar 1928, yerglichen m it dem vorhergehenden Monat 
und den einzelnen Monaten des Jahres 1927, wurden folgende 
Mengen Stahl erzeugt:

Dem „American Iron and 
Steel Institute1* angeschlos- 
sene Gesellschaften (95,4 % 

der Rohstahlerzeugung)
1927 1928 

(in t zu
1927 

1000 kg)

J anuar . . 3 644 314 3 839 4572) 3 820 035
Februar . . 3 665 152 3 891 376 3 841 878

4 360 808 — 4 571 077
April . . . 3 968 990 — 4 160 367

3 891 781 — 4 079 435
3 361 460 — 3 523 544

Juli . . . . 3 080 652 — 3 229 195
A ugust . . 3 364 221 — 3 526 437
September . 3 132 766 — 3 283 822
Oktober . . 3 187 921 — 3 341 637
Noyem ber . 3 006 428 — 3 151 392
Dezember . 3 053 516 — 3 200 751

Die Marktlage ist etwas unsicher geworden. Die

Geschatzte Leistung 
samtlicher Stihlwerks- 

gesellschaften

1928

4024  588 
4079 010

erwarten einen Preisriickgang und geben daher nur zogernd ihre 
Spezifikationen heraus. D as R oheisengeschaft beruht ebenfalls

*) Nach Iron Trade Rev. 82 (1928) S. 658 u. 728. 2) Berichtigte Zahlen.
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zur Zeit mehr auf Abrufen ais auf Neueingangen von Auftragen. 
Die S c h ie n e n  walzwerke nutzten ihre Erzeugungsmóglichkeit voll- 
standig aus. Auch der Bedarf an Schienenbefestigungsmaterial 
und Giiterwagen ist befriedigend. Der H a lb z e u g m a r k t  ist fester. 
Der Versand an W e iB b le c h  ist groB. D ie Anfragen aus dem  
Ausland nehmen zu. In  D r a h t  und D r a h t s t i f t e n  ist starker 
Yersand zu yerzeichnen.

Belgiens Bergwerks- und H iittenindustrie im  Februar 1928.

Januar i Februar 
1928 1928

Kohlenfórderung........................................ t
Kokserzeugung.........................................t
Brikettherstellung..................................... t
Hochofen im Betrieb Ende des Monats . . .
Erzeugung an:

Fertigerzeugnissen................................. t
SchweiCstahlfertigerzeugnissen............. t

2 471 040 
488 980 
146 980 

55

314 580 
306 000 

9 650 
277 870 

14 330

2 260 140 
455 480 
148 740 

55

302 000 
300 950 

9 460 
260 290 

14 700

Die Roheisen- und FluBstahlerzeugung Kanadas im Jahre 19271).
Die R o h e is e n e r z e u g u n g  Kanadas belief sich im Berichts

jahre auf 721 052 t  gegeniiber 769 434 t  im Jahre 1926. Yon der

x) Iron Coal Trades R ev. 116 (1928) S. 426.

Gesamterzeugung wurden 528 118 t  von den Herstellerwerken  
weiterverarbeitet, wahrend 192 934 t  zum Verkauf gelangten. 
Auf die einzelnen Roheisensorten entfielen 532 080 t  Thomasroh
eisen, 148 120 t  GieBereiroheisen und 40 852 t  Temperroheisen. 
Die Hochofen yerbrauchten 1 284 214 t  auslandischer Eisenerze, 
724 207 t  Koks und 369 572 t  Kalkstein.

An E is e n le g ie r u n g e n  wurden insgesamt 57 418 t  herge
stellt gegen 58 335 t  im Jahre 1926; mehr ais die H alfte davon  
war hochprozentiges Ferromangan, der R est Ferrosilizium.

Die Erzeugung an R o h b ló c k e n  a u s  F lu B s t a h l  und an 
S ta h lg u B  betrug 922 160 t  gegen 794 370 t  im Vorjahre, darunter 
881 815 t  Rohblocke und 40 345 t  StahlguB. Mit geringfugigen  
Ausnahmen wurden die Rohblocke in den eigenen Betrieben  
weiterverarbeitet, wahrend StahlguB in der Hauptsache zum 
Verkauf gelangte.

Die Stein- und Braunkohlenfórderung Ungarns im Jahre 1927.

Bei der Wiedergabe der Zahlen fiir die Stein- und Braun
kohlenfórderung Ungarns in H eft 12, Seite 384 von „Stahl und 
Eisen“ ist ein Fehler unterlaufen. Die richtigen Zahlen lauten:

1926 1927

Stein- und Braunkohlenfórderung *
Ungarns zusammen . . .......................  6 649 200 7 027 540

Die Erzeugung wichtiger Lander an Halbzeug und Fertigerzeugnissen.

Jahr Deutschland
Saar
gebiet

Belgien Luxemburg Frankreich
GroB-

britannien
Yereinigte I _ . , I Oester-Schweden .

Staaten | reich
Tschecho
slowakei

Polen Kanada

Halbzeug zum Yerkauf

1913 2 799 9901)
1920 700 632
1921 835 734
1922 943 130
1923 714 722
1924 829 769
1925 951 138
1926 1 252 449

156 1058) 
36 4903)

145 139
168 082

1 524 990 
747 430 
411 240 
307 950 
394 770 
597 830 
528 692

507 592*) 869 2132) 636 004 542 300
167 670 588 068 3 076 100 593 132 314 800
231 212 736 939 1 155 500 117 817 161 300
485 315 1 022 654 2 244 100 343 004 287 900
296 525 1 324 310 2 807 100 456 845 234 800
616 462 1 897 186 2 552 700 352 910 415 300
615 214 2 166 510 2 118 700 350 510 407 100
535 118 . 368 991

151 074

126 754 
137 181 

98 443 
82 416

142 200

1913 2 470 065 332 261 341 870 102 729 467 278

1920 684 761 36 414 128 500 25 510 178 029
1921 1 112 569 127 620 99 189 379 873 S
1922 1 207 555 216 660 79 294 406 671 j
1923 657 166 257 560 59 079 422 398 1
1924 1 052 858 308 720 116 283 547 248
1925 1 498 575 162*717 238 478 134 172 592 353
1926 1 587 853 191 496 155 443

{
Eisenbahnoberbauzeug 

1912: \  
868 700 /  
635 900 
482 500 
623 200 
846 300 
740 500 
757 900

Formeisen

4 301149 2 570 32 000 227 458 570 500

3 257 556 3 720 267 000
2 654 807 11 930 307 300
2 836 951 342 19 699 63 *106 152 000
3 733 299 125 52 392 87 344 262 600
3 127 335 188 19 689 69 800 250 000
3 679 566 236 28 022 141 062 245 800
4 251 442 21 521 49*800 • 220 900

1913
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

1 555 511
450 596 
582 721 
624 335 
338 147 
460 500 
676 240 
873 261

302 618 

83 710

205 278 
236 088

175 210
f  1914: \  
X 208 011 / 402 879 4 277 032 32 700 47 207

*
83 810 107 855 156 613 396 100 4 650 469 20 200 25 873 .
65 090 102 585 167 788 134 700 1 891181 9 700 33 942 .

152 120 200 962 390 003 218 400 4 044 087 16 400 48 464
208 030 181 575 356 511 313 900 4 822 078 12 300 34175 •
220 965 238 789 441 422 295 500 4 404 442 20 700 37 515
184 234 294 569 617 877 321 000 4 935 134 15 900 36 957

65*500272 531 5 462 421 34 543

115 091 69 200

250 500
77 500

102 *176 119 700
87 924 164 900
51 737 128 100
50 819 159 600

159 300

1913 4 429 558 482 213 1 080 760
1920 2 619 824 233 639
1921 2 467 286 501 400
1922 2 939 778
1923 1 656 121 872 860
1924 2 321 235 1 066 325
1925 2 839 378 374*141 750 922
1926 2 500 521 400 587

1913 395 602
1920 258 264
1921 246 161
1922 322 452
1923 173 563
1924 281 891
1925 389 219
1926 337 423

37 640 
35 021

43 554 
48 254

9 890 
23 540 
27 330 
15 166

214 9885) 
141 790 
112 286 
332 112 
339 333 
469 553 
525 955 
657 352

50 970 
53 457 
73 275

1 496 415
Stabeisen

4 345 715 203 100 180 000
983 216 2 434 400 6 809 928 157 100 81 455
970 853 845 700 1 821 670 66 000 106 487

1 301 515 1 258 200 4 627 346 108 000 144 614
1 484 347 1 866 000 6 333 402 97 400 148 212
2 146 577 1 881 500 5 016 036 166 000 131128
1 915 788 1 768 900 6 582 564 169 600 149 894

6 390 300 146 592 251 800’ )

477 7348)

308 879 
357 187
179 936
180 763

398 600«) 
464 7006)  
172 1006) 
191 400«) 
286 3006) 
223 5006) 
288 900e) 
328 6006)

Bandeisen
. 3 335 030 92 500 ' 20 706
4 574 389 600 4 601 581 69 900 •
1 666 202 000 2 486 118 30 900 .

12 6685 900 268 300 4 070 873 52 100
8 858 416 000 5 251 864 48 400 17 893
7 668 442 900 4 542 827 76 100 . 10 266
3 421 437 600 5 120 251 

5 620 897
77 600 14 857

1913 2 381 688 148 595 379 770 627 439 |
1920 1 468 526 101 035 17 651 373 239
1921 1 551 289 166 340 6 917 365 079
1922 1 803 150 300 389 583
1923 987 677 362 150 175 633 554 j
1924 1 462 138 447 41C 30 558 977
1925 1 820 303 154*097 454 835 715 565 j
1926 1 653 027 168 464 16 117

aller Art
6 378 333 55 200 93 000 1

194 300 10 555 691 46 100 31 652 1
457 200 5 190 769 24 100 58161 |
313 200 9 115 355 31 400 55 804 |
058 600 10 951 387 25 600 45 118 ;
354 900 9 674 440 45 800 36 195
133 100 11 607 800 52 800 42 891

12 360 658 40 960 | 219 800

278 (

201 209 
159 206 
118 134 
144 680

X) Deutschland 1913 jeweiliges Zollgebiet. *) Frankreich 1913 ohne ElsaB-Lothrlngen. 3) Saargebiet 1913 und 1920 bereits in  Deutschland 
enthalten. «) Luzemburg 1913 bereits in  Deutschland enthalten. «) 1914. •) Einschl. Bleche. ’ ) Einschl. Bandeisen und Grubenschienen.

8) Einschl. Uniyersaleisen.

XTV.._ 59
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Wirtschaftliche Rundschau.
Tariferhóhung bei

Die Lohnbewegung bei der Deutschen Reichsbahn-Gesell
schaft1) ist yerhaltnismaBig schnell beendet worden. Die Schlichter- 
kammer hatte zunachst am 21. Marz 1928 einen Sehiedsspruch 
dahingehend gefallt, daB fiir die yerschiedenen Lohngebiete eine 
Erhohung der Stundengrundlóhne von 3 bis 5 Pf. fiir die Lohn- 
gruppe 3 eintreten soli und eine gleiche Lohnsteigerung auch bei 
den ubrigen Lohngruppen yorzunehmen ist. Wahrend die Eisen- 
bahnergewerkschaften bekanntlich diesen Schiedsspruch abge- 
lehnt hatten, hatte sich die Reichsbahn zunachst ihre Entschei- 
dung yorbehalten. D ie vom  Reichsarbeitsministerium in die W ege 
geleiteten neuen Einigungsverhandlungen zwischen den Parteien  
fiihrten schon am 27. Marz 1928 zu freiwilligen Vereinbarungen 
auf der Grundlage, daB die durch den Schiedsspruch vom  21. Marz 
1928 yorgesehene Lohnerhóhung noch hier und da um 1 Pf. je 
Lohnstunde iiberschritten wurde. Nach uberschlaglichen Be- 
rechnungen wird diese Lohnerhóhung der Deutschen Reichsbahn- 
Gesellschaft eine jahrliche Mehrbelastung von etwa 60 Mili. J łJ l 
yerursachen. Die ungeheure Belastung des Reichsbahnunter- 
nebmens an persónlichen Ausgaben in den letzten Jahren hat also 
eine erneute erhebliche Steigerung erfahren.

Zur Zeit des Abschlusses dieser Lohnyerhandlungen tagte  
zugleich in der Zeit vom  26. bis 28. Marz 1928 der Verwaltungsrat 
der Deutschen R eich sb ah n -Gesellschaft, iiber welche Sitzung yon  
der Gesellschaft der folgende, geradezu aufsehenerregende Bericht 
der Oeffentlichkeit unterbreitet wurde:

„W ie auch bei den yorigen Sitzungen stand die finanzielle 
Lage im Vordergrund der Beratungen. Der Ausgleich der A us
gaben durch die Einnahmen m acht immer groBere Schwierig
keiten.

Die E in n a h m e n  auf den Tonnenkilometer sind durch 
TarifermaBigungen von 5,08 Pf. im  Jahre 1924 auf 4,44 Pf. im  
Jahre 1927 zuriickgegangen. Bei einem allgemeinen Preisindex  
von 150 % gegen 1913 betragen heute bei der Reichsbahn die 
Einnahmen fiir den Personenkilometer nur 123 % und fiir den 
Giitertonnenkilometer nur 132 % der Einnahmen yon 1913.

Die B e la s t u n g  der Gesellschaft dagegen ist seit Beginn  
des Geschaf tsj ahres 1927 um 575 Mili. J U l gestiegen, wovon  
auf Reparationszahlungen 110 MilL, auf Diyidende fiir y o r 
zugsaktien 15 Mili. und auf Lóhne und Gehalter 450 Mili. J U t 
entfallen.

Die Erhohung der A u s g a b e n  je Kopf des Personals be
tragt nach der neuen Gehalts- und Lohnregelung fiir die Be- 
am ten 184 %, fiir die Arbeiter pro Arbeitsstunde 200 % der 
Satze von 1913. Dazu kommt die auBerordentliche Belastung  
der Reichsbahn m it Ruhegehaltem , die von 114 Mili. in 1913 
auf 500 Mili. J U l in 1928 gestiegen sind.

Nur die g i in s t ig e  V e r k e h r s e n tw ic k lu n g  seit Mitte
1926 und die seit Ende 1927 durchgefiihrte Einschrankung der 
Aufwendungen fiir Unterhaltung und Verbesserung der An- 
lagen unter ein fiir die Dauer ertragliches MaB hat es ermóglicht, 
bisher yon einer Tariferhóhung abzusehen.

Die jetzige Drosselung der Unterhaltungs- und Verbesse- 
rungsausgaben kann jedoch o h n e  d a u e r n d e  S c h a d ig u n g  
d e s  U n te r n e h m e n s  n u r  n o c h  f iir  g a n z  k u r z e  Z e it  
b e ib e h a l t e n  w e r d e n . Eine wesentliche Yermehrung der 
Einnahmen durch T a r if e r h ó h u n g  ist also jetzt n ic h t  m eh r  
zu  y e r m e id e n .

D e r  Y e r w a lt u n g s r a t  h a t  es  d e s h a lb  in  y o l le r  
W iir d ig u n g  d er  d a g e g e n s p r e c h e n d e n  e r n s te n  B e -  
d e n k e n  im  E in y e r n e h m e n  m it  d er  H a u p tv e r w a ltu n g  
f i ir  s e in e  P f l i c h t  g e h a l t e n ,  e in e  T a r if e r h ó h u n g  zu  
b e s c h l ie B e n , d ie  e in e  j a h r l ic h e  M e h r e in n a h m e  y o n  
2 5 0  M ili . JłJH e r g e b e n  s o l i ,  w o b e i d er  G iite r v e r k e h r  
e t w a  z w e i  D r i t t e l  u n d  d er  P e r s o n e n y e r k e h r  e tw a  
e in  D r i t t e l  zu  t r a g e n  h a b e n .“

E s ist dies der wichtigste und zugleich der am starksten Be- 
sorgnis erregende BeschluB, den der Yerwaltungsrat seit Bestehen  
der Gesellschaft gefaBt hat. Fiir die gesamte deutsche Oeffent
l i c h k e i t  komm t die EntschlieBung zum m indesten im gegenwartigen  
Zeitpunkt in hóchstem  Grade iiberraschend. W enn je eine MaB
nahme richtungweisend fiir die weitere Entwicklung des Wirt- 
schaftslebens sein kann, dann ist es eine allgemeine Erhohung der 
Eisenbahnfrachten.

D ie Tariferhóhung ist yorlaufig allerdings nur beschlossen. 
Ob sie tatsachlich dem nachst durchgefuhrt wird, steht noch
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der Reichsbahn?
dahin, da die Genehmigung der Reiehsregierung bzw. des Reichs- 
yerkehrsministers erforderlich ist. W ird diese Genehmigung nicht 
erteilt, dann entscheidet notfalls entweder das Reichsbahngericht 
oder unter U m standen sogar der- internationale Schiedsrichter 
gemaB §§ 44 und 45 des Reiehsbahngesetzes endgiiltig.

Die Ursachen fiir den TariferhóhungsbeschluB, die schon in 
dem oben wiedergegebenen Sitzungsbericht der Reichsbahn an- 
gedeutet sind, liegen nahezu ausschlieBlich in der standigen, 
zwangsweisen und auBerordentlich starken Steigerung der Aus
gaben der Gesellschaft auf dem Gebiete der Lóhne, Besoldungen 
und sozialen Lasten. E s sind also auch hier wieder die p o li-  
t i s c h e n  E in g r i f f e  in die Reichsbahn wirtschaft, welche die 
Selbstkosten des Unternehm ens iiber das ertragliche und ver- 
niinftige MaB hinaus immer weiter in die Hóhe getrieben haben, 
so daB sich die Reichsbahn schon yor M onaten zu einer sehr emp- 
findlichen Drosselung der sachlichen Ausgaben und zu einer Zuruck - 
stellung schon seit langem selbst von der Verwaltung ais zweck
maBig und notwendig anerkannter Tariferleichterungen zugunsten 
der W irtschaft gezwungen sah. Generaldirektor V o g ie r  gab auf 
der letzten Hauptversam mlung der Vereinigten Stahlwerke, A.-G., 
Dusseldorf, der Hoffnung Ausdruck, daB bald die Zeit kommen 
móge, wo man sich in D eutschland darauf einstelle, wirtschaftliche 
Fragen auch lediglich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 
betrachten und zu behandeln, m einte aber, daB wir zur Zeit von 
dieser Auffassung jedoch noch w eit entfernt seien. Es scheint 
wirklich, daB ein Niedergang unserer W irtschaft erst yollzogene 
Tatsache sein muB, wenn Aussicht dafiir bestehen sóll, daB dem 
politischen Handeln unserer yerantwortlichen Stellen in erster 
Linie die riohtige Einsicht in wirtschaftliche Notwendigkeiten zu- 
grunde gelegt wird. Aller Voraussicht nach diirfte es in Kurze fiir 
eine Umkehr zu spat sein.

Die yon der Reichsbahn in Aussicht genommene Tarifer
hóhung von insgesamt 250 Mili. J łJ l  soli zu zwei D ritteln auf die 
Giitertarife um gelegt werden; der Giiteryerkehr soli also rd. 
170 Mili. J łJ l  mehr aufbringen. Das wiirde, wenn das gesamte 
Giitertarifsystem gleichmaBig belastet werden konnte, eine 
Steigerung von rd. 5 °/0 bedeuten. Es muB aber schon jetz t be- 
achtet werden, daB yiele Tarife gar nicht erhoht werden kónnen, 
wenn nicht eine sichere und yóllige Abwanderung des jeweiligen  
Yerkehrs eintreten soli. So werden yoraussichtlich gar nicht mehr 
belastet werden kónnen die Durchfuhrausnahmetarife ais W ett- 
bewerbsmaBnahmen gegen den Umleitungsyerkehr um D eutsch
land, weitere Ausnahmetarife gegen den W ettbewerb anderer 
deutscher Befórderungsmittel usw. So diirfte es n icht unwahr- 
scheinlich sein, daB die allgemeine Erhohung z. B . des Normal- 
giitertarifs die oben genannten 5 % nicht unerheblich iiber- 
schreiten wiirde. Man fiihre sich zuletzt noch vor Augen, daB die 
Eisen schaffende Industrie schon bei der letzten  Giitertarif- 
erhóhung vom  1. August 1927 im Gegensatz zu yielen anderen 
Industrien so auBerordentlich ungiinstig abgeschnitten hat, daB 
sie yor einer allgemeinen weiteren Tariferhóhung doppelt hart 
getroffen wiirde.

D ie zur Erórterung stehende allgemeine Tariferhóhung, gegen 
die schon jetzt die berufensten Stellen berechtigte und schwer - 
wiegende Bedenken erhoben haben, wiirde die Selbstkosten der 
wirtschaftlichen Betriebe wiederum empfindlich erhóhen, unsere 
Ausfuhrmóglichkeit weiter beschneiden, eine allgemeine Teuerungs- 
welle yerursachen, zum Schaden der Reichsbahn zu einem  Ver- 
kehrsriickgang AnlaB geben usw. W enngleich aus diesen Griinden 
eine Giitertariferhohung in jeder R ichtung auBerordentlich ge- 
fahrlich erscheint, so muB aber doch der Reichsbahn das R echt 
zuerkannt werden, ihre Einnahmen in ein angemessenes Ver- 
haltnis zu den Ausgaben bringen zu kónnen. Fiir Reichsbahn und 
W irtschaft sehr bedenklich wiirde es aber sein, w ollte man die 
Reichsbahn zu einer immer weiteren Beschneidung ihrer sach
lichen Ausgaben zwingen. D ie Frage, ob allerdings n u r  oder uber
haupt durch eine Tariferhóhung die Ausgaben m it den Einnahmen  
in Einklang gebracht werden kónnen, muB ganz besonderer Prii- 
fung yorbehalten bleiben. Sie scheint uns durchaus n icht obne 
weiteres zu bejahen zu sein. D ie Reichsbahn wird zusammen mit 
dem Antrag an das Reichsverkehrsministerium auf Genehmigung 
der Tariferhóhung eine Denkschrift iiberreichen, in  der die N ot- 
wendigkeit dieser MaBnahme dargelegt werden soli. N ach Be- 
kanntwerden des Inhalts dieser Denkschrift, die hoffentlich auch 
der Oeffentlichkeit nicht yorenthalten bleibt, wird man zu dem  
Piane der Eisenbahnyerwaltung endgiiltig Stellung nehmen 
kónnen.
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Die  Lage des deutschen Eisenmarktes im Marz 1928.
I. R H E IN L A N D -W E ST FA LE N . —  Grandlegende Aende-

rungen der W irtschaftslage hat der Berichtsmonat fiir die Eisen  
schaffende Industrie noch nicht gebracht, doch kiindigen sich 
bereits bedeutsame Abschwachungen des Geschafts fiir die 
nachste Zeit an. Auch hat der schon seit mehreren Monaten fest- 
zustellende Konj unkturruckgang in wichtigen Zweigen der 
Eisenverarbeitung angehalten, ebenso wie sich in anderen be- 
deutenden Industrien, die ais m ittelbare Abnehmer der E isen
industrie in Frage kommen, der Beschaftigungsriickgang weiter 
yerstarkt hat. D iese Erscheinungen m ussen beriicksichtigt 
werden, wenn man die A ussichten fiir die wirtschaftliche E n t
wicklung in der Eisenindustrie zu beurteilen versucht. Ais be- 
deutsamster Yorgang aber muB in diesem Zusammenhang die 
taglich wachsende N otlage unserer L a n d w ir t s c h a f t  angesehen 
werden. D ie deutsche Landwirtschaft ist heute auf dem Punkt 
der Abwartsentwicklung angelangt, wo sie erkennen muli, (laB 
all die groBen M ittel, die sie in den letzten Jahren zur Inten- 
sirierung in ihre Betriebe hineingesteckt hat, ihre Lage nicht 
rerbessert, sondern unter der W irkung der unzureichenden Preise 
und dem Druck der óffentlichen Lasten lediglich zu einer weiteren 
Yerschuldung gefuhrt haben. Es besteht heute die grofie Gefahr, 
daB aus dieser Erkenntnis heraus die Landwirtschaft zu einer 
estensiyen Betriebsweise iibergeht, d. h. ihre Bezuge an Diinge- 
mitteln, Baustoffen und Maschinen erheblich einschrankt. DaB 
diese Gefahr in erster Linie auch die Eisenindustrie trifft, 
liegt auf der Hand. Erfolgreich entgegengetreten werden kann  
ihr nur durch eine grundsatzliche U m stellung unserer ge- 
samten W irtschafts- und Sozialpolitik. Das sogenannte Not- 
programm ist eine unzureichende KompromiBlósung, die hóch- 
stens einen ersten Anfang darstellt. B ei dieser Losung hat die 
Rticksichtnahme auf Gewerkschaften und Parteien zu einer Zer- 
sphtterung der M ittel gefuhrt, die in straffster Zusammenfassung 
allein der Landwirtschaft hatten  zugeleitet werden sollen. Man 
kann eben rein w irtschaftliche Lebensfragen nicht nach politischen, 
und zwar ebensowenig nach sozialpolitischen wie nach wahl- 
pohtischen Gesichtspunkten erfolgreich lósen. Kur eine unbeirrt 
nuchterne Betrachtung nach der natiirlichen W irtschaftsyernunft 
vermag hier zum Ziele zu fiihren. V on dieser dringend zu for- 
demden Betrachtungsweise aber hat sich unsere gesam te Innen- 
politik immer weiter entfernt. S tatt durch eine der wirklichen 
Lage der W irtschaft angepaBte Lohn- und Sozialpolitik die 
Konjunktur nach M óglichkeit zu stiitzen, tun  die yerantwort- 
lichen Stellen alles, um  die schon an sich unsicheren Grundlagen 
der Konjunktur weiter zu schwachen. W ohl in erster Linie zu 
erwahnen ist hier die Erwerbslosenpolitik. D iese Politik  hat 
neben einer kunstlichen Yermehrung der Erwerbslosenzahlen 
iiber den tatsachlich bedingten Stand hinaus an yielen Stellen die 
Landwirtschaft von den notw endigen Arbeitskraften entblóBt 
und bewirkt, daB wichtige Arbeiten nicht oder nur unzureichend 
ausgefiihrt werden konnen. E s ist eine dringende Notwendigkeit, 
daB durch die m oglichst schnelle W iedereinfiihrung eines ein- 
wandfreien Bediirftigkeitsnachweises die Erwerbslosenpolitik in 
einen gesunden Rahm en zuriickgelenkt wird. Im  ganzen ist 
unsere Innenpolitik nach wie vor unentw egt darauf gerichtet, 
unser gesamtes Sozialwesen immer starker zu erhóhen und damit 
die Erzeugung standig weiter zu yerteuem . Eine Abkehr von  
diesem Verfahren ist trotz der sich mehrenden Anzeichen des 
Konjunkturumschwungs nicht bemerkbar. Solange aber die ver- 
antwortlichen Stellen n icht erkannt haben, daB wir in  unserer 
gesamten Lohn- und Sozialpolitik w eit iiber unsere Yerhaltnisse 
hinausleben, und solange nicht dieser Erkenntnis entsprechend  
eine grundsatzliche Abkehr yon  den heute eingeschlagenen W egen  
erfolgt ist, kann m an nur m it gróBter Sorge der Zeit entgegen- 
sehen, wo die W irtschaft gezwungen sein wird, eine schłechte 
Konjunktur zu iiberwinden. Der natiirliche Krisenschutz in  
Form starker innerer Riicklagen hat sich bei der steten  \o rw eg -  
nahme jeder Ertragsyerbesserung durch die soziale Zwangswirt- 
schaft nicht bilden konnen.

Die hier angestellten allgem einen Betrachtungen lassen sich 
im einzelnen durch Ereignisse im  W irtschaftsleben der letzten  
Wochen leicht belegen. E s braucht z. B . nur an die fortwahrend 
angekiindigten Neuerungen erinnert zu werden wie die bevor- 
stehende neue Erhóhung der Leistungen der Invalidenversicherung  
fur die vor der Inflation  liegenden Beitragszeiten. Das m ag an  
sich sehr gut und schon sein, w ie auch, daB das R e ic h  die er
forderlichen 100 Millionen aus eigenen M itteln aufbringen will. 
Aber irgendwie tragt sehlieBlich die ohnehin schon iiberlastete 
Allgemeinheit die Lasten, wenn n icht durch Steuern, dann durch 
bisher zu hoch bemessene Beitrage. Aehnlieh ist es m it der 
beabsichtigten Verlangerung der sogenannten Krisenfiirsorge um  
etwa drei Monate.

Ebenso bedrohen die auf der ganzen Linie im  Gange be- 
findlichen L o h n b e w e g u n g e n  und dereń zu erwartende Folgen  
die deutsche W irtschaft aufs schwerste. Y on der Arbeitnehmer- 
seite geht ein  fórmlicher Regen yon  Kundigungen der Lohntarife 
und Arbeitszeitabkomm en nieder, der naturlich hóhere Lóhne 
und kiirzere Arbeitszeit bezweckt. D ie eine Forderung ist fiir 
die W irtschaft noch folgenschwerer ais die andere. Fiir die E isen
industrie und wohl auch fiir den ubrigen Ted der W irtschaft am  
wichtigsten ist die zum 30. April 1928 erfolgte Kundigung des 
Lohntarifs und des Mehrarbeitsabkommens fiir den Ruhrkohlen- 
bergbau. D ie Gewerkschaften fordern nicht weniger ais eine 
Erhóhung der Lóhne um 15 %, und dennoch Abschaffung der 
Ueberarbeit yon einer (achten) Stunde, wahrend, von allem  
ubrigen abgesehen, der e n g l i s c h e  Kohlenbergbau, der m it der 
Ruhr uberall im  scharfsten W ettbewerb steht, seine Arbeitszeit 
yerlangert und seine Arbeitslóhne yerringert hat.

Auch die fortgesetzt unerfreuliche Entwicklung unserer 
A u B e n h a n d e ls b i la n z  m it ihrem dtrohenden Hinweis auf die 
steigende Verarmung Deutschlands und seine zunehmende A b 
hangigkeit vom  Auslande ist neben der Entwertung des Franken  
durch die Inflation zu einem  sehr erheblichen T eil auf die durch 
Mehrlóhne und Arbeitszeityerkurzung, hohe Steuern, Sozial- 
lasten und Bahnfrachten stark gestiegenen deutschen Erzeugungs- 
kosten zuriickzufiihren.

Die bis Ende Februar erganzte Zusamm enstellung des 
deutschen AuBenhandels ergibt folgendes Bild. E s betrug:

Deutschlands
Gesamt- Gesamt- Gesamt-
W aren- Waren- Wareneinfuhr-
einfuhr ausfuhr TJeberschuB

in Hillionen JLM,
Jan. bis Dez. 1925 . . . . 12 428,1 8 798,4 3 629,7
M onatsdurchschnitt. . . . 1037 ,4 732,6 304,8
Jan. bis Dez. 1926 . . . . 9 950,0 9 818,1 131,9
M onatsdurchschnitt . . . . 829,1 818,1 11,0
Jan. bis Dez. 1927 . . . . 14 143,1 10 218,7 3 924,4
M onatsdurchschnitt . . . . 1 178,6 851,6 327,0
Dezember 1927 . . . 1 257,3 953,0 304,3
Januar 1928 . . . . 1 360,0 862,1 497,9

1 250,1 942,3 307,8
Der Riickgang des Einfuhriiberschusses yon 497,9 Mili. JIM  

im Januar (berichtigt) auf 307,8 Mili. im Februar, also um im m er
hin 190,1 Mili- JIM , bedeutet nicht allzu yiel; er ist immer noch  
groB, und die Abnahme der Einfuhr gegen Januar um l09,9M ill. JIM  
ist nur eine Folgę dayon, daB die 1360-Mill.- JLM- Kmfulir im  
Januar (ebenfalls berichtigt) durch die damaligen Terminab- 
rechnungen im  Zollniederlageyerkehr besonders stark ange- 
schwollen war. Die E in fu hr-A b n ah m e gegen Januar betrag in 
Lebensm itteln 133 M ili. JIM , in  Fertigwaren 7 Mili. J łM \ aber 
an R ohstoffen wurde fiir 34 Mili. JIM  m e h r  eingefuhrt. Einzig  
erfreulich ist, daB die A u s fu h r  m it 942,3 Mili. JIM  die Dezember - 
hóhe nahezu wieder erreichte und daB dabei gegen Januar F e r t i g 
waren m it einem  Mehr yon  58 Mili. JIM  beteiligt sind, was 
w enigstens Arbeit und Lohn ins Land brachte.

Auf der Berliner Tagung der Internationalen Handelskam mer 
am 20. Januar 1928 rechnete der deutsche Reichswirtschafts- 
minister Dr. C u r t iu s  es zu den groBen Auf gaben dieser Kammer, 
„einer freieren Entwicklung des W arenaustausches und Yerkehrs 
die W ege zu ebnen“ . W enn man aber das andauernd groBe 
Hindernis iiberdenkt, das dieser Entwicklung in  d er  s t a r k e n  
E n t w e r t u n g  d e r  W a h r u n g  m a n c h e r  A u s f u h r la n d e r  und  
in  der daraus entstandenen hohen Unterbietung selbst der maBig- 
sten W ettbewerbspreise anderer Lander m it normaler W ahrung 
entgegensteht, iiber dereń Auswirkung auf dem W eltm arkt und 
sogar auch auf dem deutschen Inlandsm arkt an dieser Stelle 
immer wieder berichtet wurde, dann ist es im  hohen Grade yer- 
woinderlich, daB nicht auch die Beseitigung dieses Wahrungs- 
hindem isses unter den „groBen Aufgaben“ der Internationalen  
Handelskammer ausdriicklich genannt ist. Fiir a l le  Ausfuhr
lander m it y o l lw e r t ig e r  W ahrung ist schon diese e in e  Aufgabe 
yon besonderer Bedeutung, und fiir die u b r ig e n  Lander liegt 
in der noch langeren Beibehaltung ihres yerfallenen Wahrungs- 
standes ebenfalls keinerlei Segen. GewiB ist im  K am pfe gegen die 
Uebersteigerung des Protektionism us noch yiel zu tun, aber noch  
sehr yiel mehr ais die iibersteigerten Schutzzólle einiger Lander 
yerhindert gerade der W ahrungsverfall z. B . der Franken die 
freie Entw icklung des W arenaustausches. Hier hat also die 
Internationale Handelskam mer noch eine zwar schwere, aber 
wichtige und iiberaus dankenswerte Aufgabe zu  lósen. D iese 
sollte auch einschlieBen, Deutschland iiberhaupt die M ó g l ic h k e i t  
zu bieten, seine R e p a r a t io n s y e r p f l i c h t u n g e n  zu  erfiillen,

*
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und zwar o h n e  wirtschaftlichen Untergang, wom it doch auch 
den Belangen der Glaubigerstaaten allein gedient ware. W ie die 
Eisenindustrie der Lander m it yollwertiger Wahrung der Eisen
industrie der Frankenlander gegeniibersteht, wie hochst ungleich  
die W ettbewerbsm ittel sind, das beweist die Tatsache, daB die 
Lothringischen Eisenwerke m it einem Stabeisenpreise von 90 J U l 
ihre Selbstkosten decken konnen. Dam it ist der (nur um 3 J U l 
erhóhte, stark angefeindete) deutsche Yerkaufspreis yon 137 J U t 
zu yergleichen. Ob und wie dieser die Selbstkosten deckt und 
etwa wie lange noch, das muB erst die Erfahrung lehren. Der 
lothringische Preis von  90 J U l ist sowohl eine Aus wirkung der 
nahe greifbaren und billigen M inette ais auch des entwerteten  
Franken1). W elche Unsummen ein etwaiger W ettbewerb gegen 
so billig hergestelltes lothringisches, belgisches und luxembur- 
gisches Eisen kostet, ist m it Handen zu greifen. W ie soli dem- 
gegenuber Deutschland es wohl moglich machen, die seiner W irt
schaft einschlieBlich Reparationsschuld jahrlich fehlenden 4 M il
liarden etwa durch Ausfuhrsteigerung aufzubringen, was aber 
doch eine Voraussetzung des Dawes-Plans ist ? Bei solchen W ett- 
bewerbsyerhaltnissen liegt die ohnehin schon bestehende Er- 
fullungsunmoglichkeit erst recht klar auf der Hand. U nd ferner 
erhebt sich die Frage, woher z. B. die deutsche Eisenindustrie 
Auftrage erhalten soli, wenn die Inlandsauftrage einmal in un- 
geniigender Menge eingehen ?

Die in den beiden Yormonaten wieder zu groBer Hohe an- 
gewachsene Zahl der u n t e r s t i i t z t e n  E r w e r b s lo s e n  hat sich 
auch in der bis Mitte Februar reichenden Zeit yerhaltnismaBig 
noch nicht ansehnlich yermindert. In  Anbetracht der W in t e r - 
m o n a te  ist das erklarlich, da die Saisonarbeiter den gróBten 
Anteil an der Zahl der Erwerbslosen stellen. Vorhanden waren am

1. Jan. 1928 15. Febr. 1928

mannliche Hauptunterstiitzte . . . .  1 155575 1 114727
weibliche ,, . . . .  177 540 176 194

f 3 3 3  115 1 290 921
15. Jan. 1928 15. Febr. 1928

mannliche Krisenunterstiitzte . . . .  191 335 182 037
weibliche ,, . . . .  36 945 33 465

228 280 215 502
insgesamt U n t e r s t u t z t e ..............................................................................  1 506 423
am 31. Oktober 1927 Unterstutzte (geringster Stand) 452 701
m eh r gegen 31. Oktober 1927 ..................................................................  1 053 722
Laut Zeitungsnachrichten ging die Zahl der Hauptunterstiitzungs- 
empfanger bis zum 29. Februar 1928 auf 1 237 500 und bis zum 
15. Marz 1928 weiter bis auf rd. 1 200 000 zuriick. Besonders der 
Winter belastet die Erwerbslosenyersicherung geldlich sehr stark, 
was auch aus dem Bericht des Landesarbeitsamtes der Rhein- 
proyinz naher heryorgeht. So betrugen z. B . im Februar die 
Beitragseinnahmen 7,99 Mili. J U l,  die Ausgaben aber allein fiir 
Arbeitslosenunterstiitzung '8,6 Mili. J U l, in s g e s a m t  j e d o c h  
(einschlieBlich 816 000 J U l Yerwaltungskosten sowie der K osten  
der Arbeitsvermittlung und Berufsberatung) rd. 11 Mili. J U l.  
Schon die Versicherung der Arbeitslosen gegen Krankheit kostet
1,14 Mili. J U l  =  13,3 % des Unterstiitzungsaufwandes. Wahrend 
die f r iih e r e  F iir s o r g e  die Unterstutzung von der B e d i ir f t ig -  
k e i t  a b h a n g ig  machte, hat jetzt u n a b h a n g ig  von dieser der 
Versicherte einen R e c h t s a n s p r u c h  auf die Unterstutzung. 
Dies ist neben dem Siehdriicken vor der Annahme selbst g e-  
e ig n e t e r  E r sa tza rb e it  und auBer dem unberiicksichtigt blei- 
benden N e b e n v e r d ie n s t  eine sehr e m p f in d l ic h e  S c h a t t e n -  
s e i t e  der Y e r s ic h e r u n g . Wenn man berucksichtigt, dafi neben  
einer unertraglichen Besteuerung bereits im Jahre 1925 in Deutsch
land allein die Sozialbelastung 59,36 J U l  auf je 1000 J U l  Volks- 
einkommen betragen hat gegenuber 33,75 J U l  in England und im 
yergangenen Jahre diese Belastung fiir Deutschland sogar auf 
82 J U l  gestiegen ist gegen 37 J U l  in England, so wird man 
zugeben mussen, daB eine derartige Politik in einem kapitalarmen 
Lande auf die Dauer unmoglieh ist.

Die seit drei Monaten von 360 im September auf 619 im 
Dezember gestiegene Zahl der K o n k u r s e im  Deutschen Reiche 
setzte ihre Steigerung auch im Januar sogar noch fort und stieg 
bis auf 766. Bemerkenswert sind auch die 6601 Wechselproteste 
im Januar und die 6160 im Dezember gegen 3917 im Januar 1927. 
In  den ubrigen Einzelm onaten 1927 sind die Zahlen des Dezembers
1927 sowie des Januars 1928 auch nicht entfernt erreicht, aber 
die Steigerung beginnt bereits m it dem Sprung yon 3623 im  
Mai auf 4909 im Juni. Diese stark wachsende Unm oglichkeit der 
Erfiillung sogar von W echselverbindlichkeiten ist ein sprechender 
Beleg fiir den leider zunehmenden Mangel von Betriebskapital. 
Der Um satz der R e ic h s b a n k  ist von rd. 627 Milliarden J U l
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aus 1926 auf rd. 730 Milliarden JU l gestiegen. Daraus und aus 
dem erhohten D iskontsatz erklaren sich die 12 % Diyidende statt 
der yorjahrigen 10 %. Der stark yerm ehrte U m satz laBt auf 
einen sehr gestiegenen Kreditbedarf schlieBen, der seinerseits 
wieder den yerm ehrten U m satz der gesam ten deutschen Volks- 
wirtschaft erweist. Der in der Bilanz ausgewiesene hohe Gold- 
bestand von 1,86 Milliarden J U l  (Vorjahr 1,83 JUK) ist eine 
hocherfreuliche feste Stiitze unserer W ahrung, wozu dann noch 
starkę Riicklagen kommen. Unerfreulich ist hingegen, daB die 
Laufzeit der Inlandsw echsel sich um  durchschnittlich fiinf Tage 
yerlangert hat, woraus auf scharfe Anspannung des gesamten 
Kredityerkehrs geschlossen werden kann. D ie lM e B z a h le n  sind 
im Februar nahezu auf der Januarhohe geblieben: GroBhan-
del 1,379 (gegen 1,387), Lebenshaltung 1,506 (gegen 1,508), indes 
hatten erstere im  Marz wieder Neigung nach oben.

Erfreulich war die Entwicklung bei den Sparkassen. Hier 
betrug der Stand der Einlagen Ende Januar 5046,2 Mili. JłM 
gegen 4665,4 Mili. JUK Ende Dezember. D ie Giro-, Scheck- und 
Kontokorrenteinlagen stellten  sich in der gleichen Zeit auf 
1218,3 Mili. JłJK  gegen 1148,3 Mili. JUK Ende Dezember 1927.

Ueber die a l lg e m e in e  L a g e  der Kohlen- und Eisenwirt- 
schaft laBt sich sagen, daB die K o h le n fo r d e r u n g  an der Ruhr, 
dieser bezeichnende MaBstab des W irtschaftslebens, sich auch 
im Februar auf dem erreichten Stande hielt und 10 031212 t 
(an 25 Arbeitstagen je 401 248 t) gegen 10 295 342 t  (an 25 '/, Ar
beitstagen je 401 769 t) im Januar betrug. D ie K o k se r z e u g u n g  
stellte sich im Februar auf 2 500 567 t, im Januar auf 2 585 883 t. 
Besehaftigt waren Ende Februar 397 275 Arbeiter, Ende Januar 
398 140. Trotz dieser Abnahme der Belegschaften muBten im 
Februar 25890 Feierschichten eingelegt werden, im Januar 27719. 
Die Vorrate anderten sich nur wenig und betrugen Ende Februar
1,34 Mili. t, Ende Januar 1,32 Mili. t. LaBt das auf einen normalen 
Gang der deutschen Gesamtwirtschaft im Februar schlieBen, so 
erweisen ein gleiehes fiir Eisen und Stahl die Erzeugungszahlen 
im  Februar, die betrugen fiir: Roheisen 1 122 384 t, Rohstahl 
1 322 6 9 5 1, W alzerzeugnisse 1 040 8 7 5 1, gegen 1 180 237, 1469 455 
und 1 089 268 t  im Januar. Mit dem Gange des Eisengeschafts 
im M arz ist es im allgem einen nicht anders gewesen. Bei den 
starken Verkaufen und Kaufen in  den Vormonaten, die yielfach 
noch jetzt in der Abwicklung stehen und auf die meist sehr gut 
abgerufen wird, ist es erklarlich, daB zunachst diese Abschliisse 
erledigt werden, was neue Geschafte etw as beschrankt. Wenn 
und soweit dennoch yon einer Konjunkturabschwachung ge- 
sprochen und geschrieben wird, so handelt es sich in erster Linie 
um die sich allerdings bemerkbar machende Folgę der Zuriick- 
ziehung und Streckung von Reichsbahnauftragen. Diese Liicke 
wird durch Mehrauftrage von andern Seiten nicht gefiillt. Jeden- 
falls aber war, wie auch in den Vorm onaten Januar und Februar, 
keineswegs zu beobaehten, daB die eingetretene Erhohung der 
Inlandspreise um 3 J U l je t  die Gesamtwirtschaft und das Ge- 
m einwohl gefahrdet. D ie Verbande yerkauften weiter zu diesen 
neuen Preisen. Im  Auslandsgeschaft muBte sich die deutsche 
Eisenindustrie der noch immer hochst ungeniigenden Weltmarkt- 
preise wegen auch weiter beschranken. D ie Preise hatten zwar 
infolge zum Teil starkerer Nachfrage etwas angezogen, aber das 
minderte die sehr groBe Spanne gegenuber den Selbstkosten nur 
auBerst wenig; im iibrigen war diese dazu nur teilweise bessere 
Marktlage von kurzer Dauer, und sie woirde bald m eist wieder 
schwach, da die Spekulation m it Preisriickgangen reehnete und 
daher m it K aufen zuriickhielt. Im  Auslandsgeschaft kommt dazu 
noch, daB die deutschen Verbande sich hiiten, den m it der Ausfuhr 
verbundenen ohnehin schon groBen Verlust etw a dadurch noch zu 
steigern, daB sie in der Internationalen Rohstahlgemeinschaft 
durch Quotemiberschreiten auch noch abgabepflichtig werden. 
Das m acht Zuriickhaltung im  Ausfuhrgeschaft erst recht notig.

Der Riickgang der E is e n e in fu h r  und die Zunahme der 
E ise n a u sfu h r  sind nicht bedeutend. Aus beiden zusammen 
ergibt sich gegen Januar ein um rd. 50 000 t  hóherer Eisen- 
ausfuhr-UeberschuB. Es betrug:

Deutschlands
Eisen Eisen Eisen-

ausfuhr-
einfuhr ausfuhr 

in 1000 t

UeberschuS

Jan. bis Dez. 1925 . . . 1448 3548 2100
M onatsdurchschnitt . . . . 120 295 175
Jan. bis Dez. 1926 . . . 1261 5348 4087
M onatsdurchschnitt . . . . 105 445 340
Jan. bis D ez. 1927 . . . . , 2897 4531 1634
M onatsdurchschnitt . . . . 241 378 137
Dezember 1927 . . . . 232 353 121
Januar 1928 . . . . . 262 363 101
Februar ........................... 390 150
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Ueber die Marktlage ist im einzelnen noch folgendes zu be- 
richten: Der Verkehr auf der R e ie h s b a h n  ging etwas zuriick. 
Der Versand an Thom asm ehl und Ammoniak stieg an, auch die 
erhóhte Bautatigkeit wirkte sich in der W agengestellung aus. 
Im Ruhrgebiet wurden tagesdurchschnittlich gestellt:
27 740 O-Wagen zu 10 t  fiir Brennstoffe (28 300 im Januar).

6 720 O-Wagen zu 10 t  fiir andere Giiter ( 7 040 ,, „ ).
3190 G-Wagen ( 2 900 „ „ ).
1 570 Sonderwagen.

In  den Duisburg-Ruhrorter H afen wurden tagesdurchschnitt- 
Uch 58 600 t  umgeschlagen (im Vormonat 65 000 t). Der Riick- 
gang ist auf das N achlassen des Yersandes an Hausbrandkohle 
nach Siiddeutschland zuriickzufuhren. D ie tagliche Rucklieferung 
von den Zechen betrug 27 300 W agen zu 10 t. D ie Reiehsbahn - 
direktion Essen rechnet m it 400 abgestellten W agen m it Brenn- 
stoffen ohne Yersand (yom ehm lich Magerkohle).

Die Kohlenverladungen nach dem O b e r r h e in  hielten sich 
im groBen und ganzen in den Grenzen des Vormonats. Das An- 
gebot an Leerraum war zufriedenstellend, nur herrschte an  
mittleren und kleinen K ahnen zeitweise Mangel. Die Fracht 
Ruhrort— Mannheim betrug am M onatsanfang 0,80 J lJ l je t. 
Das stetig fallende W asser brachte am 19. eine Erhohung des 
Frachtsatzes um 10 Pf. und am 23. eine weitere Erhohung um  
10 Pf., so daB am Monatsende 1 J lJ l je t  nach Mannheim ge- 
zahlt werden mufite. D ie Kohlenyerladungen nach H o lla n d  
entsprachen dem U m fang der Vormonate. D ie Frachtsatze 
Ruhrort— Rotterdam  betrugen unyerandert 0,80 J lJ l je t  bei 
freiem Schleppen und 0,90 JIM  je t  einschlieBlich Schleppen. 
Das Schleppgeschaft hielt sich in maBigen Grenzen. Die 
Schlepplóhne blieben unyerandert.

Im Beschaftigungsyerhaltnis der A r b e i t e r  und A n g e 
s t e l l t e n  trat keine w esentliche Aenderung ein.

In dem K o h le n g e s c h a f t  m achte sich im Marz ein starkeres 
Nachlassen auf der ganzen Linie bemerkbar. Der Absatz yon  
Gasflamm- und EBkohlen lieB zu wiinschen iibrig und es mehrten 
sich darin die Bestande. Auch Fettkohlen begannen, m it Aus- 
nahme yon NuB IV, notleidend zu werden, was in den uberall ent- 
stehenden W agenbestanden zum Ausdruck kommt. Flotter  
Absatz war nur noch in  K okskohlen und Fórderkohlen yorhanden; 
yorhanden; in NuB IV , bestm elierten und Stiickkohlen hielt sich 
die Nachfrage m it dem Angebot. In  Briketts war der Absatz dank 
starkeren Abrufes seitens der Reiehsbahn etwas besser.

Auch auf dem K o k s m a r k te  hat sich eine ungunstige Wen- 
dung yollzogen. D ie Nachfrage nach Hochofenkoks ging nicht 
unwesenthch zuriick und in  Brechkoks lag das Geschaft wegen 
des eingetretenen milderen W etters und der zu erwartenden 
Sommerrabatte, welche die Handler yeranlaBte, yon einer Bevor- 
ratung abzusehen, recht still. D ie yoriibergehende K altewelle 
yermochte wegen ihrer kurzeń Dauer keine nennenswerte Aende
rung herbeizufuhren.

Der Absatz der S ie g e r la n d e r  G r u b e n  hat noch keine 
Besserung erfahren. D ie Haldenbestande nahmen zu, auch muBten 
bereits Arbeiterkiindigungen erfolgen. E in  Ausgleich der ge- 
stiegenen Selbstkosten durch Erhohung der Verkaufspreise fiir 
Eisenstein m it R iicksicht auf die niedrigen Preise fiir Auslandserze 
war nicht móglich. D ie Nachfrage nach D il le n b u r g e r  R o t -  
e is e n s t e in  hat zugenom men. Die Versorgung der W erke m it 
a u s la n d is c h e n  E r z e n  yerlief ohne Stórungen. Auf dem  
Dortmund— Em skanal wurde die Schiffahrt am 20. Marz d. J. 
wieder aufgenommen, nachdem die Arbeitnehmer die Verbind- 
lichkeitserldarung des Schiedsspruehes beantragt und dieser 
yom Arbeitsminister bestatigt worden war. Auf dem Erz- 
markt selbst war das Geschaft im  Laufe des Berichtsmonats 
ungemein lebhaft. Infolge des anhaltenden Schwedenstreiks 
sind noch weitere K aufe getatig t worden, teils fiir das II . Yier
teljahr, teils fiir das II . Halbjahr. D ie K aufe erstreckten sich 
auf Erze aller Art. F iir Normandieerze wurden 12/—  sh Basis 
45 % Fe, 18 % S i0 2 bezahlt und 13/—  sh Basis 45 % Fe,
15 % S i0 2. D ie Schwedenerzzufuhr geht m it diesem Monat zu 
Ende, doch haben sich die W erke bereits auf andere Erze um- 
gestellt; es sind in M inette sow ohl ais auch in nordfranzósischen 
Erzen mehrjahrige Abschliisse getatigt worden. Desgleichen  
schweben Verhandlungen auf langfristige Vertrage in anderen 
Erzsorten. Das A ngebot in  Erzen aller Art b leibt recht zahlreich, 
so daB es den W erken nicht sehwierig ist, die ausfallenden Mengen 
an Schwedenerzen durch andere Erzsorten zu deeken. Auch fiir 
A b b r a n d e  diirften die K aufe fiir dieses Jahr im groBen und  
ganzen abgeschlossen sein, da die W erke stark eingedeckt sind. 
Es sind inzwischen weitere K aufe fiir das nachste Jahr und  
dariiber hinaus getatigt worden. Belgischer und luxemburgischer 
W a lz e n s in t e r  ist durch die starkę Nachfrage im Inland selbst 
so łeuer geworden, daB sich ein Yersand nach dem hiesigen Bezirk

nicht mehr lohnt. Der Preis wiirde 31 J łJ t je t  betragen, Basis 
70 % Fe. In  M a r t in s c h la c k e n  hat die Nachfrage nachge- 
lassen, da durch die Kaufe in spanischen und afrikanischen 
Erzen, die etwa 1 bis 2% % Mn haben, die W erke geniigend  
Mangan erhalten und fiir die Martinschlacke zur Zeit nicht mehr 
geniigend Yerwendung finden.

Am M a n g a n e r z m a r k t  traten keine Aenderungen ein. D ie 
yerhaltnismaBig geringe Aufnahme der W erke wurde durchweg 
aus Lieferungen von kleineren Grubenfirmen gedeckt. D ie groBen 
Grubengesellschaften hielten m it Angeboten noch immer zuriick 
und wollten von ihren hohen Preisforderungen nicht abgehen. —  
Bezahlt wurde fiir das gute indische Erz m it 48 % Mangan 
15% bis 16 d fiir die Einheit Sin und 1000 kg Trockengewicht frei 
Kahn Antwerpen.

Die Lage auf dem S c h r o t tm a r k t  ist, sow eit die Versorgung 
der Werke und die Preisgestaltung in Betraeht kom m t, wie seit 
M onaten sozusagen unyerandert. D ie Hauptaufmerksam keit be- 
anspruchte auch in diesem Monat die Frage der Organisation des 
westliehen Schrottmarktes. D ie gróBten Schwierigkeiten fiir den 
Anteil der in Betraeht kommenden Handlerfirmen an der Deckung  
des Bedarfs der Dortmunder Einkaufsstelle sind iiberwunden, so 
daB an einer formellen Grundung einer Schrotthandleryereinigung 
nicht mehr zu zweifeln ist. Die Fragen aber iiber die praktische 
Durchfiihrbarkeit des gemeinsamen Zusammenhanges sind erst 
angesehnitten und werden noch manche Schwierigkeiten ergeben. 
Neben diesen Yerhandlungen war das wichtigste Ereignis die Ver- 
langerung der Dortmunder Schrotteinkaufsyereinigung bis zum  
31. Dezember 1928.

Auf dem R o h e is e n - I n la n d s m a r k t  hat das Geschaft 
gegeniiber dem Vormonat eine Absehwachung erfahren. E inmal 
wirkten sich die Folgen der Streikbewegung in M itteldeutschland  
und Berlin ungiinstig aus, sodann trugen die stark gesunkenen  
GuBbruchpreise dazu bei, daB die Roheisenbestellungen der 
GieBereien und Maschinenfabriken zuriickgingen. D ie Abrufe 
in  Stahleisen wiesen eine em eute Verminderung auf. D ie im  
Februar festgestellte kleine Belebung des A u sla n d sm a r k te s  
war nur von  kurzer Dauer. Das Geschaft ist wieder ruhig gewor
den, jedoch haben die Preise keinen weiteren Riickgang erfahren.

D as Inlandsgesehaft in H a lb z e u g  war im  Marz gegeniiber 
dem Vormonat unyerandert. D ie lebhafte Nachfrage aus dem  
Ausland hat etwa nachgelassen und die Preise sind etwas gewichen.

In  F o r m e is e n  sind die im  Monat Dezember zu den friiheren 
Preisen aus dem Inlande hereingenommenen bedeutenden Mengen 
inzwischen abgerufen. N eue Abschliisse wurden in  befriedigendem  
Um fange getatigt. Das Geschaft im  Auslande war ruhig; die 
Preise haben sich wenig geandert.

In  O b e r b a u s t o f f e n  sind in der Geschaftslage des Inlandes 
Aenderungen nicht eingetreten. Die von  der Priyatkundschaft 
yerhaltnismaBig zufriedenstellend einlaufenden Auftrage reichen 
aber bei weitem  nicht aus, um  den Ausfall des Reichsbahn- 
Zentralamtes zu decken. D ie yom  Ausland eingegangenen A uf
trage befinden sich in  Abwicklung.

U nter Berucksichtigung der starken Verkaufe in  den Vor- 
m onaten war das Inlandsgesehaft in  S t a b e is e n  auch in der B e
richtszeit ais gut zu bezeichnen. D ie Abrufe gingen nach wie yor 
zufriedenstellend ein. Der Ausfuhrmarkt war in  der ersten  
M onatshalfte sehr lebhaft und fest. Gegen Monatsende yerlief 
das Geschaft etwas ruhiger. D ie Preise haben jedoch infolge guter 
Beschaftigung der W erke yerhaltnismaBig standgehalten.

Auf dem B a n d e ise n -M a r k t  hat der Berichtsm onat eine 
gewisse Ruckwirkung der groBen K aufe und Abrufe in  den Vor- 
m onaten gebracht; der Auftragseingang war schwacher ais im  
Februar. Das Auslandsgeschaft war nach wie yor lebhaft. Die 
hóheren Preise, die sich im  Laufe der letzten  M onate herausge- 
bildet haben, lieBen sich daher gut erzielen.

D ie H erstellung yon  r o l l e n d e m  E i s e n b a h n z e u g  ist im  
Berichtsmonat weiter zuriickgegangen; auch der Eingang yon  
neuen Auftragen war bei y/eitem nicht befriedigend. D ie B e
schaftigung in diesen Erzeugnissen ist daher nach wie yor mangel- 
haft. D ie Nachfrage fiir den I n la n d s b e d a r f  beschrankte sich, 
mit, wenigen Ausnahmen, auf Materiał fiir Instandsetzungszwecke. 
Auf dem A u s la n d s m a r k t  kónnte wiederum eine etw as regere 
Tatigkeit festgestellt werden.

In  G r o b b le c h e n  war der Eingang an Auftragen aus dem  
Inland in  diesem Monat ruhig, da Verbrauch und H andel sich im  
Dezember und Januar stark eingedeckt haben. Auf die getatigten  
Abschliisse gingen die Spezifikationen regelmaBig ein. Auch aus 
dem Ausland war die Erteilung yon  Auftragen n icht groB. E ine  
Anzahl gróBerer Geschafte in  Schiffsbleehen sind in  der Sehwebe. 
D ie Preise haben keine Aenderung erfahren.

D ie i n la n d i s e h e  Kunćlschaft kaufte in  M i t t e lb l e e h e n  
fast nur den yorliegenden Bedarf, zur Tatigung von  Abschliissen
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D ie  P r e i s e  n t w ic k lu n g  in  d e n  M o n a  t e n  J a n u a r  b is  M a r z  1 9 2 8 .

1928 1928

Januar Februar Marz Januar Februar Marz

K ohlen und Koks: JU t je t JU t je t JU t je t JU t je t JU t je t JU t je t

Flammfórderkohlen . . 14,39 14,39 14,39 Stahleisen, Siegerlander
85,— 85,—Kokskohlen.................. 15,97 15,97 15,97 Qualitat, ab Siegen .

ab
85,—

Hochofenkoks............... 21,45 21,45 21,45 Siegerlander Zusatzeisen,
G ieB ereikoks............... 22,45 22,45 22,45 Siegen:

96,—96 96,—
E rze: m eliert.................. 98 98,— 98,—

Rohspat (tel quel). . . 14,70 14,70 14,70 grau . . . . . . . 100,— 100 — 100,—
Gerosteter Spateisen- K alt erblasenes Zusatzeisen

ste in .......................... 20,— 20,— 20 — der kleinen Siegerlander
Manganarmer oberhess. Hiitten, ab "Werk:

105,— 105,—Brauneisenstein ab 1UO,—
Grube (Grundpreis auf 107 — 107,—  

109,—
107,—  
109,—Basis 41 %  Metali, 109,—

15%  S i02 u. 15% Spiegeleisen, ab Siegen:
N a s se )...................... 9,50 9,50 9,50 6—  8%  Mangan . . 99,— 99,—  

104,—  
109,—

99,—
Manganhaltiger Braun

eisenstein :
8— 10%  „  . . 

10— 12%  ,, . .
104,—  
109,—

104,—  
109,—

1. Sorte ab Grube . 12,50 12,50 12,50 Temperroheisen, grau, groBes
93,50 93,502. Sorte ,, „ . . 11 — 11 — 11 — Format, ab Werk . . 93.50

3. Sorte ,, „ . . 7,50 7,50 7,50 GieBereiroheisen I I I ,  Luiem -
71,— 71 —Nassauer Roteisenstein burger Qualit'at, ab Sierck 71,—

(Grundpreis auf Basis Ferromangan 80 %, Staffel
von 42%  Fe u. 28% -4- 2,50 J i.it, frei Empfangs-

270 — 280 270— 280S i02) ab Grube . . . 9,50 9,50 9,50 statio n...................... 270--280

Lothr. Minette, Basis 
32 % Fe ab Grube .

fr. Fr 
26 bis 27

fr. Fr  
26 bis 27

fr. Fr  
26 bis 27

Ferrosilizium 75 % 2) (Skala 
7,—  JU t), frei Verbrauchs- 
s t a t io n ........................... 400--405 400 -  405

1.— 18. 19.— 31. 
400—405 : 408— 413

je nach Qualitat —  Skala 1,50 Fr. Ferrosilizium 45 % 2) (Skala
Briey-Minette (37 bis 

38%  Fe), Basis 35%  
Fe ab Grube . . . . 34 bis 35 33 bis 35 33 bis 35

6,—  J U t), frei Yerbrauchs-
s t a t io n ...........................

Ferrosilizium 10 %, ab Werk
240-

121
-250 240— 250

121,—
240— 250 i 245— 255 

121,—

Skala 1,50 Fr Yorgewalztes und gew alztes
Bilbao-Rubio-Erze: E isen :

Basis 50 % Fe cif sh sh sh Grundpreise, soweit nicht 1.— 12. 13.— 31.
Rotterdam . . . . 1 9 /-bis 19/6 19 /-bis 19/6 1 9 /-bis 19/6 anders bemerkt, in Tho-

Bilbao-Rostspat: nominell mas-HandelsgUte
Basis 50 % Fe cif

1 7 /-bis 18/- 1 7 /-bis 18/- 18 /-bis 18/6
Rohblócke . .'I ab Schnitt- 97,50 100— 3) 

107,503)
100,— 3) 100,-3)

Rotterdam . . . . Yorgew. Blócke 1 punkt 105,— 107,503) 107 503)
Algier-Erze:

Basis 50 % Fe cif
18/— bis 18/6

Kniippel . . . j Dortmund 
Platinen . . .  1 od. Ruhrort

112.50
117.50

115,— s) 
120,-3) 

137/1334)

115,— 3) 
120,— 3)

115,-3)
120,-3)

Rotterdam . . . .  
Marokko-Rif-Erze:

1 8 /-bis 18/6 18/6 bis 19/-
Stabeisen . . "j ab 134/1284) 137/1314') 137 bzw.1314) j

Basis 60 % Fe cif Formeisen . . > Ober- 131/1254) 134/130*) 134/1284) 134 bzw.1284)
Rotterdam . . . . 22/6 22/6 ausverkauft Bandeisen . . J hausen 154 158/1545) 158/1545) 158 bzw.1545)

Schwedische phosphor- Kesselbleche S.-M. . \ 173,90 181— 6) 181,— 181 —
arme Erze:
Basis 60 % Fe fob K r K r K r

Dsgl. 4,76 mm u. dar- 1 
iiber, 34 bis 41 kg 1 ab 
Festigkeit, 25 % f EssenN a rv ik .................. 16,25 16,25 16,25

n o m i n e 11 Dehnung..............1 148,90 153,-«) 153,— 153,—
I  a hochhaltige M angan- d d d Behalterbleche . . . ' 146,60 1 5 1 ,-6 ) 151 — 151,—

Erze mit etwa 52 % Mn 17V2 17V2 17i/2 Mittelbleche 'j
Schrott, Frachtgrundlage n o m i n e 1 3 bisu. 5 mm 1 aj;) 145-155 155,-6) 155,— 155,-7)

Essen: JU t JU t JU t Ł) Feinbleche >
1 bisu. 3 mm 1 WerkSpane ............... 53,65 54,25 54,60 165--175 160-170 165,-8)

Stahlschrott . . . . 61,90 62,05 62,10 unter 1 mm J 175--180 170— 175 165,— 8)
Roheisen:

GieBereiroheisen Gezogener blanker Han- s 1.— 18. ab 19. 1.
Nr. I ^ u  r\v .•r ttt 1 ab Ober- 86,50 86,50 86,50 delsd raht.................. 3 207,50 215,— 215,— 215,—
Nr. I I I  > “
■w-r.. ... i nanspn 82,— 82,— 8 2 ,- Yerzinkter Handelsdraht s i 242,50 250,— 250 — 250,—
Hamatit J 87,50 87,50 87,50 Schrauben- u. Nieten- o

Cu-armes Stahleisen, ab X3
O 225 — 232,50 232,50 232,50

S ie g e n ...................... 85,— 85,— 85,— D ra h tstifte .................. ri 217,50 227,50 227,50 227,50

x) Erste Halfte Marz. —  2) Bei Ferrosilizium gilt der Preis von 400 [408] JU t (75 % ) bzw. 240 [245] JU t (45 % ) fUr z w e i  oder m e h r e r e  
Ladungen, wahrend sich der Preis von 405 [413] JU t (75% ) und 250 [255] JU t (45% ) auf e i n e  Ladung bezieht. —  3) Preise Wr Lieferungen Uber 200 t. 
Bei Lieferungen yon 1 bis 100 t erhoht sich der Preis um 2,—  J U t, von 100 bis 200 t um 1 J U t. —  4) Frachtgrundlage Neunkirchen-Saar. —  5) Fracht
grundlage Homburg-Saar. —  «> Ab 16. Januar 1928. —  Fur Kesselbleche nach den neuen Yorschriften fur Landdampfkessel betragt der Preis 191,—  JU t. 
—  7) Frachtgrundlage Essen * —  8) Frachtgrundlage Siegen.

bestand wenig oder keine Neigung. In  den Preisyerhaltnissen hat 
sieh gegen Februar nichts geandert. D ie Beschaftigung war kaum  
ausreichend. In  der Aufwartsbewegung der A u s la n d s p r e is e  
trat ein Stillstand ein m it Neigung zur Abschwachung. Das Ge
schaft h ielt sich in engen Grenzen.

Die Lage auf dem F e in b le c h m a r k t  ist im  Yergleich zu dem  
Vormonat unverandert geblieben. In  S c h w a r z b le c h e n  yer- 
fiigen die Walzwerke iiber ausreichende Auftragsbestande, so daB 
die Beschaftigung der Betriebe auf mehrere W ochen hinaus ge- 
sichert ist. D ie Preise sind die gleichen geblieben wie im Vormonat 
und zeigen feste H altung, zumal da die zu billigeren Preisen an 
zweite Hand gegebenen Mengen ihrem Ende entgegengehen. In  
D y n a m o b le c h e n  sind die Werke geniigend besetzt. Die B e
schaftigung in y e r z in k t e n  und y e r b le i t e n  B le c h e n  ist zu
friedenstellend.

Das R o h r e n g e s c h a f t  hat auf dem In la n d sm a r k t  keine 
wesentliche Aenderung gegenuber dem Yormonate gezeigt. Der 
Auftragseingang in Handels- und Qualitatsróhren war weiterhin  
unbefriedigend. Aueh in  Stahlmuffenrohren blieb das Geschaft 
entgegen den Erwartungen noch sehr still. D ie Zuriickhaltung 
muB hauptsachlich auf die kalte W itterung und die eingetretene 
Geldverknappung zuriickgefuhrt werden. Fiir yerzinkte Róhren

sind die Preise m it W irkung vom  16. Marz 1928 an ermaBigt 
worden. Auf dem A u s la n d s m a r k t  konnte in  einzelnen Ge
bieten eine leichte Besserung des Geschaftes, yorwiegend in Gas- 
und Bohrrohren, festgestellt werden. D ie Preise waren nach wie 
vor unbefriedigend.

Die Nachfrage nach g u f ie is e r n e n  R o h r e n  und der Auf
tragseingang haben sich im Monat Marz nicht unwesentlich ge- 
hoben, ohne jedoch den allerdings ungewóhnlichen Umfang des 
gleichen Monats im  yorigen Jahr zu erreichen. D ie weitere Ent
wicklung des Geschaftes wird, wie wir letzth in  schon ausgefiihrt 
haben, in der Hauptsache davon abhangen, ob die Stadte und 
Gemeinden die zur Durchfiihrung ihrer Bauten erforderlichen 
Darlehen und Anleihen erhalten.

Fiir g u B e is e r n e  E r z e u g n is s e  scheint sich der I n la n d s -  
markt etwas freundlicher gestalten zu wollen; der A u s la n d s 
markt war dagegen nach wie vor sehr stark umkam pft.

Das Geschaft in D r a h t  und D r a h t e r z e u g n is s e n  war 
sowohl im Inland ais aueh im  Ausland zufriedenstellend. Die 
Preise haben sich nicht geandert.

II . M ITTELDEUTSCH LAN D. —  D as Gebiet des m itteldeut-
schen Braunkohlenbergbaues yerzeichnete im  Monat Februar eine 
R o h k o h le n f ó r d c r u n g  yon 9298858  (Yormonat 9 847428) t ,
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eine B r ik e t t h e r s t e l l u n g  von 2 364 625 (Yormonat 2 388 371) t. 
G e g e n u b e r  dem Yormonat zeigte sich m ithin  ein Riickgang von
5,6 °0 in der Rohkohlenforderung und von  1,0 % in  der B rikett
herstellung. Die arbeitstaglicheLeistung betrug an Rohkohle 371954  
(Yormonat 378747) t  und an B rik etts 94585 (Yormonat 91860) t. 
Die arbeitstagliche Leistung zeigte demnach gegenuber dem Monat 
Januar einen Riickgang von  1,8 0o bei Rohkohle und eine Steige- 
rung von 3,0 % bei Briketts. Der A b r u f  an Hausbrandbriketts 
blieb im Berichtsm onat infolge des gegen die M itte des Monats 
Februar wieder einsetzenden Frostes verhaltnismaBig rege. Auch  
der Absatz an Industriebriketts war weiterhin lebhaft, wenngleich  
sich hier eine gewisse Entspannung gegenuber dem Yormonat 
zeigte. Diese durfte zum  Teil auf den infolge des Streiks der 
Metallarbeiter ausfallenden Bedarf der M etallindustrie zuruckzu- 
fuhren sein. Der M itte Februar einsetzende Streik der bóhmischen  
Bergarbeiter hat sich fur den m itteldeutschen Braunkohlenbezirk 
nicht nennenswert ausgewirkt. D er Rohkohlenabsatz war weniger 
befriedigend. Im  Gebiet des Ostelbischen Braunkohlensyndikates 
war im Februar die Nachfrage nach Hausbrandbriketts gleich  
stark wie im  Yorm onat. Um  den dringenden W iinschen der Yer- 
braucherschaft nachkomm en zu  konnen, wurden von  den W erken 
Sonntagsschichten rerfahren. A uch in  diesem Gebiet m achte sich  
im Industriegeschaft der M etallarbeiterstreik in  M itteldeutsehland  
etwas bemerkbar. D ie Abrufe zeigten gegenuber dem Januar ein  
leichtes Nachlassen. Im  Ausfuhrgeschaft blieben die Beschran- 
kungen zugunsten der Inlandsversorgung bestehen. Die an sich 
schon ungunstige Ziffer des Rohkohlenabsatzes gab im  Berichts
monat weiter nach. D ie W agengestellung war in  beiden Syndikats- 
bezirken befriedigend.

D ie L o h n - u n d G e h a l t s v e r h a l t n i s s e  erfuhren im Februar 
keine Yeranderung. Der Zu- und Abgang von Belegschaftsmit- 
ghedem hielt sich in  den ublichen Grenzen. D ie Betriebe blieben 
in diesem Monat von  besonderen Storungen verschont.

Der S t r e ik  in  einzelnen H iittenwerken M itteldeutschlands 
erreichte Anfang des Monats sein Ende. D ie in  Frage kommenden 
Betriebe haben inzwischen die Arbeit wieder aufgenommen.

Auf dem R o h s t o f f m a r k t  hat sich die allgemeine Wirt- 
schaftslage gegenuber dem  Yorm onat n icht geandert. DieZufuhren 
wurden nach W iederaufnahme der Arbeit zum  Teil wieder frei- 
gegeben. D ie S c h r o ttp r e is e  blieben unverandert, die G nB- 
b ruchpreise haben etw as naehgegeben. Auf dem K o h le n - ,  
K o k s- und R o h e is e n m a r k t  waren Preisanderungen nicht zu  
yerzeichnen. D ie M e t a l i  preise blieben im  allgem einen unver- 
andert. B lei und Zink sind etw as fester geworden.

Das Geschaft in  S ta b -  und F o r m e is e n  war der Jahreszeit 
entsprechend einigermaBen lebhaft, anderseits erreichte es jedoch  
nicht den Um fang der gleichen Zeit des Yorjahres. D as R o h r e n -  
g e s c h a ft  war stOL D as Inlandsaufkom m en geniigt bei weitem  
nicht.

Auf dem Markt fur G ie B e r e ia r t ik e l  muBte auch im  
Monat Marz leider weitere Zuruckhaltung gegeniiber dem Yor
monat bei der Erteilung neuer A uftrage und auch bei Abrufen 
von getatigten A bschlussen festgestellt werden, obwohl bei der 
gunstigen W etterlage fur den Baum onat eigentlich ein Anziehen 
erwartet werden konnte. Der schlechte Auftragseingang im  
Februar konnte deshalb im  Marz n icht yerbessert werden. Der 
Auftragseingang in  F i t t i n g s  war befriedigend. Im  Inland sind 
fur minderwertige Erzeugnisse in wachsendem  AusmaBe Preis- 
unterbietungen anzutreffen. D ie Erlóse im  Ausland sind im  all
gemeinen ungunstig.

Die Nachfrage nach S ta h lg u B  war ziem lich rege. D ie Auf- 
tragszuweisunsen an G r u b e n w a g e n r a d e r n  und -radsatzen 
waren reichlieher ais im  Yorm onat. Auch die w eiteren Geschafts- 
aussichten sind fur diese Erzeugnisse n icht ungunstig. D ie zum  
Teil unauskommlichen Preise konnten etw as aufgebessert werden.

In R a d s a t z m a t e r ia l  und dessen E inzelteilen war die Lage 
unrerandert. —  In  S c h m ie d e s t i ic k e n  lag geniigend Be
schaftigung vor. Leider sind die Preise dafiir sehr gedruckt.

D ie Marktlage im  E is e n b a u  hat sich gegen den Yormonat 
nicht geandert. D ie Privatkundschaft h ielt zuruck, und auch die 
Reichsbahn gab noch keine w eiteren Bestellungen heraus.

Im  M a s c h in e n b a u  hat die Marktlage eine leichte Relebung 
erfahren, jedoch lieB der E ingang an Anfragen auch hier zu 
wiinschen iibrig.

ZusammenschluBbestrebungen in  der rumanischen Eisen
industrie. —  Innerhalb der rum anischen Eisenindustrie zeigen sich 
seit einigen Monaten Bestrebungen, die einen ZusammenschluB  
fuhrender groBer Industriebetriebe bezwecken und darauf zuruck-

zufuhren sind, daB die b e d e u te n d e  G e ld k n a p p h e it  und der 
i ib e r a u s  h o h e  Z in s fu B  die U ntem ehm ungen dazu nótigen, 
a l le  Y o r k e h r u n g e n  z u  t r e f f e n ,  u m  d ie  h o h e n  B e t r ie b s -  
k o s t e n  a b z u b a u e n . D ie ZusammenschluBbestrebungen, die 
schon vor mehreren Jahren in der P e t r o le u m in d u s t r ie  groBeren 
Um fang angenomm en haben, sind nunmehr auch auf die E i s e n - ,  
W a g e n b a u -  und K o h le n in d u s t r ie  ubergegangen. Das 
groBte U ntem ehm en der Eisenindustrie, die R e s c h i t z a e r  
E is e n w e r k e ,  ist seit einer R eihe von Jahren Gegenstand um- 
fangreicher Rationalisierungsbestrebungen. Mit H ilfe einer 
2-Mill.-S-Anleihe, die von einer intem ationalen Bankenvereinigung 
zur Yerfugung gestellt wurde, hat die „R eschitza“ auf die 
„ E is e n w e r k e  T it a n ,  N a d r a g , C a la n  A .-G .“  m it GroB- 
betrieben in  Galatz, Ferdinandsberg, Nadrag und Calan zur E r
zeugung von W alz- und GuBeisenwaren EinfluB genom men und  
diese Betriebe, in  denen H albzeug aus den R eschitzaer Anlagen  
zur Yerarbeitung gelangt, techniseh und organisatorisch aus- 
gestaltet. N eu  angegliedert wurde diesem K onzem  eine Fabrik  
fiir Bleche sowie eine Drahtstiftenfabrik. Zu dieser Zeit ist die 
„R eschitza" selbst in den EinfluBbereich der britischen Y ic k e r s  
L td . eingetreten. Im  Jahre 1927 gelang es, einen erheblichen  
Teil des Aktienkapitals der „ D r a h t in d u s tr ie ,  A .-G .“ in G h ir e s -  
K la u s e n b u r g  zu erwerben. D ieses U ntem ehm en zahlt zu den  
groBten W alzwerken und Drahtstiftenfabriken Siebenbiirgens 
und soli bereits in  kurzester Zeit m it den „Eisenwerken Titan, 
Nadrag, Calan A .-G .“ verschm olzen werden. Gemeinsam m it 
dem rumanischen Staate setzte die „R eschitza“ im  vorigen Jahre 
einen Teil der e h e m a l ig e n  u n g a r is c h e n  S t a a t s e i s e n w e r k e  
K is k a p u s - K u d z s ir ,  die nunmehr unter der Firma „ E i s e n 
w e r k e  C o p sa  M ic a -C u jir “ arbeiten, in  Betrieb. In  diesen  
Anlagen werden Torwiegend Geschiitze und andere W affen her
gestellt. D ie Yickers Ltd. haben diesem U ntem ehm en einen Teil 
ihrer W affenliefem n gen fur morgenlandische und Balkanstaaten  
ubertragen. W eitere Yerhandlungen, den „R eschitza“-K onzem  
zu erweitem , wurden m it den E is e n w e r k e n  H u n e d o a r a  und  
G h e la r  gefiihrt, doch sind sie bisher zu  keinem  AbschluB ge- 
kommen, da die U ebem ahm e dieser W erke betrachtliche Geld- 
m ittel erfordem  wurde, die zur Zeit weder der „R eschitza“ noch  
dem rumanischen Staate zur Yerfugung stehen. Neuerdings ver- 
lautet allerdings, daB die Oesterreichische Boden-Creditanstalt 
einen groBeren Kredit zur Yerfugung stellen w ill, um  diese Zu- 
sammenschluBbestrebung zu einem  erfolgreichen AbschluB zu  
bringen. Hin ter der Boden-Creditanstalt steht auBer englisch- 
amerikanischem auch herrorragendes franzósisches Kapitał, und  
zwar die bekannte F ir m a  S c h n e id e r , L e  C r e u z o t ,  wodurch  
die geplanten Abmachungen eine w eit uber Rum anien hinaus- 
reichende Bedeutung erlangen wiirde.

In  der W agenbauindustrie sind gleichfalls weitreichende 
ZusammenschluBbestrebungen zu  erkennen. D as fuhrende 
Industrieuntem ehm en auf dem Gebiete der W a g e n -  u n d  L o k o -  
m o t iv in d u s t r i e  Rum aniens ist die „ A s tr a “ in  Arad, die seiner- 
zeit bereits unter M itwirkung fuhrender rumanischer Banken die 
„ R o m lo c “ R u m a n is c h e  L o k o m o t iv f a b r ik  in  K r o n s t a d t  
(Siebenbiirgen) erwarb und eine erfolgreiche Rationalisierung der 
W agenherstellung und Lokomotivenausbesserung ins W erk setzte. 
Neuerdings ist ein  ZusammenschluB m it dem zweitgroBten W agen- 
bauuntem ehm en Rum aniens, dem „Y  u lc a n ‘ ,im Z uge, nach dessen  
Durchfuhrung ein GroBteil der Auftrage der rum anischen Staats- 
bahnen dem „A stra“ -K onzem  zufaJlen wird.

D ie jiingste ZusammenschluBbewegung innerhalb der rum a
nischen GroBindustrie vollzieht sich auf dem  Gebiete der K ohlen
industrie und umfaBt vorerst die Kohlenbergwerke P e t r o s a n i  
und L u p e n ia  sowie das ehem alige staatliche Kohlenwerk L o n e a .  
Samtliehe hier genannten Gesellschaften durften m it einem  
K apitał von  2% MiHiarden Lei in  eine gem einsam e Aktiengesell- 
schaft umgewandelt und so unter eine einheitliche technische und  
kaufmannische Leitung gebracht werden.

D ie immerhin umfangreichen ZusammenschluBbestrebungen  
in  der rum anischen Schwerindustrie konnen ohne staatlichen  
KapitalzuschuB nicht Terwirklicht werden, ebensowenig ver- 
m ógen die Betriebe ohne ausgesprochene H ochschutzzólle den  
auslandischen W ettbewerb zu ubertreffen. U m  die am  rum ani
schen Markt besonders erfolgreich auftretenden Staaten  am W ett
bewerb zu hindem , sind auBer g e w a l t ig e n  Z o l le r h o h u n g e n  
xmd E in s c h r a n k u n g e n  im  Z a h lu n g s v e r k e h r  gewisse A b
m achungen zwischen den Industrien selbst, vor allem  m it der 
tschechoslowakischen und ósterreichischen Eisenindustrie, ge- 
troffen worden, von  deren Auswirkungen m an sich eine w esent- 
liche Besserung in  der Beschaftigung der rum anischen Schwer
industrie Terspricht. Inw iew eit diese Erwartungen zutreffen, w ird  
allerdings erst die Zukunft lehren.
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Yereins-Nachrichten.
V e r e i n  d e u t s c h e r

Ehrenpromotionen.
Dem  Mitgliede unseres Yereins, H erm  Direktor G u s ta v  

A s b e c k , Diisseldorf-Rath, wurde wegen seiner Verdienste um  
die Entwicklung der Walzwerks- und Walzwerkshilfsmaschinen 
yon der Technischen Hochschule zu Breslau die Wiirde eines 
D o k t o r - I n g e n ie u r s  e h r e n h a lb e r  yerliehen.

Unser Mitglied, Herr Generaldirektor S)ipl.»3ttg. E r n s t  
R ó c h l in g ,  Mannheim, wurde in Anerkennung seiner hervor- 
ragenden Verdienste ais Fiihrer der gróBten badischen Maschinen- 
fabrik in schwerer Zeit von  der Technischen Hochschule Karlsrune 
zum D o k t o r - I n g e n ie u r  e h r e n h a lb e r  ernannt.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Beissert, Alfred, Direktor, Cronberg i. Taunus, Heinr.-W inter-Str., 

H aus Winter.
Bengtson, Sven Leopold, Managing Director of The International 

Construction Co., Ltd., Successors to  Julian Kennedy, Sahlin
& Co., Ltd., London W  C 2 (England), Kingsway 56.

Boehm, Hermann, Kom .-Rat, Generaldirektor a. D ., Dresden- 
WeiBer Hirsch.

Oesser, Friedrich, Direktor, Siegen i. W ., Hermelsbacher W eg 20. 
Ooebel, Hans, Ingenieur der Fa. Oscar Kohorn & Co., Textil- 

maschinenfabriken, Wóllersdorf II ., N.-Oesterr.
Oogotzky, Nicolaus, Oberingenieur, Charków (Ukrainę) U . d. S. S. R ., 

Karl-Liebknecht- Str. 114—116, W ohn. 23.
Gries, Wilhelm, Geschaftsfiihrer der Fa. Eisenhandel Gutehoff- 

nungshiitte, G. m. b. H ., Essen, K ortumstr. 43.
Grołkamp, Andreas, Ingenieur, Neunkirchen-Saar, Marktstr. 17. 
Hahn, Helmut, $tpl.»3tig., Verein. Stahlwerke, A.-G., Dortmunder 

Union, Dortmund, Móllerstr. 40.
Hauck, M ax, $ipl.*3ttg., Verein. Stahlwerke, A.-G., Betriebs- 

forschungsabt., Dusseldorf, Breite Str. 69.
Hoffmann, Wilhelm, Obering. u. Prokurist der Fa. Ofenbau-Union,

G. m. b. H ., Dusseldorf, Rheinhof.
Klesper, Robert, S)r.*3ng., Lammesdorf, Kreis Bonn, Bahnhofstr.4a. 
K riills, Peter, 2)tyl.»3ng., Berlin-Lichterfelde-Ost, Grabenstr. 10. 
Lindner, K arl, ®ipl.<$ng., Betriebsassistent der GieBerei der 

Waggon- u. Maschinenbau-A.-G., Abt. Maschinenbau, Górlitz, 
Bisnitzer Str. 74.

Mannigel, Gerhard, 2>ifil.*3ng., Deutsch-Amerikan. Elektroofen-
G. m. b. H ., Berlin W  35, Schóneberger Ufer 13.

Muller, Otto, Direktor a. D ., Ballenstedt a. Harz, Prinzenstr. 11. 
Muller, Paul, ®ŁpI.»3ng., Oberstudiendirektor, Staatl. verein.

Maschinenbauschulen, Dortmund.
Opderbeck, Em il, Direktor der Fa. Rhodiaseta Deutsche Kunst- 

seiden-A.-G., Freiburg i. Br., Winterer Str. 20.
Schiml, Josef, ®i}>l.=Qng., Betriebsobering. der Fa. Fried. Krupp, 

A.-G ., Essen, Sedanstr. 47.
Schwabroch, Johannes, Konsul, Liibeck, Beckergrube 40.
8troever, W. D ., $ipl.«8ttg., Metz i. Lothr., 18 Rue aux Ours. 
Treuheit, Leonhard, Betriebsdirektor der Fa. G. & J. Jaeger, 

A.-G., Elberfeld, Yarresbecker Str. 129.
Walthart, Franz, Elektroingenieur der Klockner-Werke, A.-G., 

A bt. M annstaedtwerke, Troisdorf, In  der Gronau 3.
Weider, Johannes, D ip l.^ ttg., Papierverarbeitungswerk Schlutius, 

Saalfeld (Saale), Gutenbergstr. 4.
Wuster, Albert, ®t.<3ng., Ybbs a, d. Donau, N.-Oesterr.
Zetzsche, Paul, $ t|)l.< jng., Handelsrat a. D ., Nobitz i. Thiir.

N e u e  M itg lie d e r .
Buchwald, Reinhard, Ingenieur der Mannesmannr.-Werke, Abt.
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W arm estelle.
Mitteilung Nr. 76, II . Auflage: D ie  M e n g e n m e ssu n g  von  

G a se n , D a m p f  u n d  F l i i s s i g k e i t e n  a u f  H u tte n w e r k e n .  
Bearbeitet von H . J o r d a n , Dusseldorf.

Die M itteilung ist yollstandig um gearbeitet und enthalt: Die 
fiir die praktische Mengenmessung w ichtigsten Gesiehtspunkte. 
Auswahl und Berechnung der Staugerate. Praktische Hinweise 
fiir den Einbau, die w ichtigsten Formeln fiir die Auswertung yon 
Mengenmessungen. D ie bewahrtesten Ausfiihrungen von Gas-, 
Dampf- und Wassermessern und ihre Eignung fiir die yerschiede
nen Betriebsanforderungen unter Beriicksichtigung der neueren 
Entwicklung des MeBwesens. —  Theoretische Grundlagen zur 
Mengenmessung, insbesondere die Ableitung der im ersten Teil 
angefiihrten Formeln. EinfluB yon Reibung, Einschnurung, Vor- 
geschwindigkeit, Expansion und Art der Druckentnahme. Zahlen- 
tafeln, Rechnungsbeispiele, Literaturschau, Listę von Apparate- 
baufirmen.

Die M itteilung ist 56 Seiten stark und kann yon  Mitgliedern 
zum Preise von 3,95 JłM , von  Nichtm itgliedern zum Preise von 
6,75 JłM  zuziiglich Yersandkosten durch die W armestelle Dussel
dorf, Breite Str. 27, bezogen werden.

Kaiser-W ilhelm -Institut fiir Eisenforschung, 
Dusseldorf.

Ais Fortsetzung der bereits an dieser Stelle1) angezeigten
20 Lieferungen des neunten Bandes der „ M it t e i lu n g e n  aus 
d em  K a i s e r - W i lh e lm - I n s t i t u t  f i ir  E is e n fo r s c h u n g  zu 
D u s s e ld o r f"  ist Lieferung 22 (Lieferung 21 erscheint noch) und 
vom  zehnten Band sind Lieferungen 1 und 2 m it folgenden Einzel- 
abhandlungen erschienen, die wiederum vom  Verlag Stahleisen 
m. b. H . zu Dusseldorf (PostschlieBfach 658) bezogen werden 
kónnen:

Band IX , Lfg. 22, Abhandlung 95. Y e r g le ic h e n d e  
U n t e r s u c h u n g  iib e r  d a s  V e r h a lt e n  v o n  u n le g ie r te n  
u n d  l e g i e r t e n  K e s s e lb l e c h e n  b e i  e r h ó h t e n  T e m p e r a 
tu r e n  u n d  h in s i c h t l i c h  A lt e r u n g  u n d  R e k r i s t a l l i 
s a t io n .  Von F r ie d r ic h  K ó r b e r  und A n to n  P o m p . (16 Seiten 
m it 52 Abbildungen, 10 Tafeln und 37 Zahlentafeln.) 8 JłM, 
beim laufenden Bezuge der Bandreihe 6,40 JłM..

Band X , Lfg. 1, Abhandlung 96. U n t e r s u c h u n g e n  iiber  
d ie  t e c h n is c h e  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e  L e is t u n g  d er  R oh -  
s p a t a u f b e r e i t u n g  d er  E is e n s t e in g r u b e  S a n  F e r n a n d o .  
Von W a lte r  L u y k e n  und E r n s t  B ie r b r a u e r 2). (14 Seiten mit
9 Abbildungen und 12 Zahlentafeln.) 2,50 JłM, beim laufenden 
Bezuge der Bandreihe 2 JłM .

Lfg. 2, Abhandlung 97. U e b e r  d ie  B e a n s p r u c h u n g s y e r -  
h a l t n i s s e  b e im  S c h m ie d e n  u n d  W a lz e n . Yon F r ie d r ic h  
K ó r b e r  und E r ic h  S ie b e l .  (8 Seiten m it 21 Abbildungen .)
1,25 JłM , beim laufenden Bezuge der Bandreihe 1 JIM.

*) Vgl. St. u. E. 48 (1928) S. 224.
2) Arch. Eisenhiittenwes. 1 (1927/28) S. 467/82 (Gr. A:

Erzaussch. 19); vgl. St. u. E. 48 (1928) S. 262/3.


