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Die Auflósungsgeschwindigkeit von Graphit in geschmolzenen 
Eisen-Kohlenstoff-Legierungen.

Von F. S a u e rw a ld  und A. K o re n y  in Breslau.
(Laboratoriumsversuche zur Bestimmung der Auflósungsgeschwindigkeit bei 1255 und 1350°. Rechnerische Nachprufung  
der erhaltenen Isothermen nach dem Ansatz von Noyes, Withney und Nernst unter Beriicksichtigung der Yeranderung der 

Oberflache. Yergleich mit Erfahrungen von Bardenheuer und Hanemann.)
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Die Auflósungsgeschwindigkeit von Graphit in Eisen ist 
neuerdings von Wichtigkeit geworden in Zusammen- 

hang m it den von E. P iw o w a rs k y 1) in Betracht gezoge- 
nen und besonders von H. H a n e m a n n 2) yertretenen 
Ansichten iiber die Keimwirkung ungelóster Graphitanteile 
auf die Auskristallisation des Kolilenstoffs. Um sich von 
der Auflósungsgeschwindigkeit ein Bild zu machen, kann 
man verscliieden vorgehen. Man kann z. B. graues Eisen in 
einer Menge und unter Bedingungen einschmelzen, die vom 
technischen Schmelzvorgang nicht allzu weit abweichen, 
dasselbe mehr oder weniger lange im SchmelzfluB halten 
und aus dem Gefiige des wiedererstarr- 
ten Eisens auf den Auflósungsvorgang 
schlieBen. Solche Versuche sind von 
Hanemann2) und P. B a rd e n h e u e r 3) 
ausgefiihrt worden. Man hat dabei den 
Vorteil, an einer groBeren Menge ein- 
heitlichen Probeguts auf einmal einen 
Durchschnittswert erhalten zu kónnen.
Anderseits ist bei einem solchen Yer
fahren die Zeit recht unbestimmt, von 
der ab man den Beginn des Lósungs- 
yorganges rechnen kann, die auBere 
Form des Graphits ist meist nicht be
sonders gut bestimmt, EinfluB der Bad- 
bewegung und des Aufsteigens von Gra
phit nicht sehr gut erfaBbar, auch der 
EinfluB der Atmosphare, Schlacken- 
decke u. a. m. schwer zu berechnen.

Die Verfasser haben deshalb Y e r 
suche  im  k le in s te n  M aB stab e  aus- 
gefiihrt, bei denen ein Teil dieser Un- 
genauigkeiten wegfallt oder zum min- 
desten eingeschrankt wird. Es traten  
dafiir andere Nachteile auf, aus der 
Gesamtheit der Versuche wird man sich 
jedoch ein zutreffendes Bild machen 
kónnen. Es wurden kleine Mengen einer 
ungesattigten Eisen-Kohlenstoff-Legie-

rung in luftleeren Quarzkólbchen zusammen m it einer ab- 
gewogenen Menge von Graphitpulver geschuttelt, erhitzt 
und die Menge des aufgelósten Graphits bestimmt.

Hergestellt wurde ein Eisen m it 3,62 %  C, 0,16 %  Si, 
0,78 %  Mn, 0,61 %  P, 0,05 %  S; dieses Eisen erstarrt, auch 
wenn es noch weiteren Kohlenstoff aufnimmt, bei den hier 
in Frage kommenden Abkiihlungsgeschwindigkeiten (abge- 
sehen von gelegentlichen Stórungen, dereń Wirkung leicht 
ais solche zu erkennen war) weiB, wie eine Reihe von 
Vorversuchen nachwies, und scheidet auch bei derErhitzung 
im festen Zustande in den hier in Frage kommenden Zeiten
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keinen Graphit aus. Der Graphit war Acheson-Graphit, 
eine bestimmte KorngroBe wurde durch Sieben herge
stellt. Die Teilchen lagen in uberwiegender Menge in 
Kórnchcnform mit einzelnen Blattchen vor. Die Korn
groBe schwankte zwischen 0,002 und 0,007 mm, der mittlere 
W ert betrug 0,004 mm.

Die Einwagen an Eisen betrugen 10 bis 12 g; die ein
zelnen Angaben sind aus Zahlentafel 1 zu ersehen. Es
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A b b i l d u n g  1. V e r s u o h s a n o r d n u n g .

wurden Yersuche bei 1255 und 1350° durchgefiihrt. Unter 
Berucksichtigung der Verschiebung der Sattigungskonzen- 
trationen durch die Bciinengungen wurde die aufzulósende 
Menge Graphit so bemessen, daB bei der tieferen Tempe
ratur das Eisen sich gerade siittigen kónnte, also zu 0,65 % ; 
bei der hoheren Temperatur wurde dieselbe absolute Menge 
eingewogen, also nicht auf vóllige Sattigung gerechnet.

Die Anordnung, mit der die mitge- 
teilten Versuche bei 1150° ausgefiihrt 
wurden, ist aus Abb. 1 zu ersehen. Um 
die Temperatur móglichst genau und die 
konstantę Temperatur móglichst schnell 
zu bekommen, wurde in einem Salzbad 
gearbeitet. Das an einer Hochvakuum- 
pumpe luftleer gepumpte Kólbchen war 
in einen Halter eingespannt, mit dem 
es ziemlich heftig bewegt werden kónnte.
Das Kólbchen wurde in das um 25° 
iiber die Versuchstemperatur erhitzte 
Bad getaucht und die in Zahlentafel 1 
und in Abb. 2 angegebenen Zeiten von 
dcm Augenblick an gerechnet, in dem 
das Bad nach dem Eintauchen des 
Kólbchens die konstantę Versuchstem- 
peratur erreicht hatte. Wie schon hier 
bemerkt sei, muB man naturgemaB die 
eigentliche Lósungsdauer noch von 
einem etwas anderen Zeitpunkt an 
rechnen. Nach der beabsichtigten Ver- 
suchsdauer wurden die Kólbchen aus dem Bade entfernt; 
sie kuhlten sehr schnell an der Luft ab, einige wurden 
abgeschreckt.

Die Versuche bei 1350° wurden ohne Salzbad im Tam- 
mann-Ofen ausgefiihrt. Nach dem Lósungsversuch wurde 
der Gesamtkohlenstoff sowie der Graphit bestimmt, der 
letzte durch Yerbrennung auf vorbereiteten und auf Kohlen
stoff gepruften Asbestfiltern. Der sich aus beiden Be

stimmungen ergebende Gehalt an gelóstem Kohlenstoff 
wurde durch das Schliffbild des unbeeinfluBt von den noch 
vorhandenen Graphitkórnern weiB erstarrenden Eisens nach- 
gepriift. Unter Berucksichtigung des Umstandes, daB eine 
geringe Siliziumcinwanderung aus dcm Kólbchen in das 
Eisen stattfand, stimmten die Angaben des Schliffbildes 
m it den Analysenangaben gut uberein. F iir jeden Regulus 
wurden je zwei Analysen ausgefiihrt.

Die E rg e b n is s e  finden sich in Zahlentafel 1 und 
Abb. 2. Man sieht, daB m it der Zeit die gelóste Menge 
an Graphit zunimmt, wahrend die Geschwindigkeit der Auf- 
lósung mit der Zeit abnimmt. AuBerdem fallt gleich der 
erhebliche TemperatureinfluB in die Augen. Die Zeiten 
fur die Auflosung der gesamten hier vorliegenden Graphit- 
menge erscheinen recht betrachtlich. Im einzelnen sind 
einige herausfallende Werte festzustellen, so je eine Ana- 
lysenangabe bei der Zeit von 5 und 6 min und der Reihe 
von 1255°. Ein Versuch, der falschlich bei einer Tempe
ratur von 1275° gemacht wurde, ergab auBerst hoch 
liegende Auflósungsgeschwindigkeiten.

Die durch die Versuchspunkte bestimmten Kurven
— besonders bei der niedrigen Temperatur — laufen nicht 
genau auf den Nullpunkt des Koordinatensystems zu. Wie 
bemerkt, ist dies schon deshalb nicht verwunderlich, weil bei 
der niedrigen Temperatur wohl noch etwa 1 bis 2 min der 
angegebenen Zeitrechnung fiir die Beendigung des Schmelz- 
vorganges verbraucht sein diirften, wahrend bei der hoheren 
Temperatur die Yerhaltnisse eher umgekehrt liegen.

Weiterhin ist es wesentlich, auf die Móglichkeit zu achten, 
daB ein Teil des Graphits wahrend des Yersuches nicht 
seine ganze Oberflache der Auflosung zur Verfiigung stellt, 
sondern an der Wand haftet. Es driickt sich dies darin 
aus, daB die Gesamtkohlenstoffgehalte der Proben nicht 
allen rorhandenen Kohlenstoff angeben, man sieht auch 
beim Zerschlagen der Kólbchen etwas Graphit an der 
Wand haften. Dieser Fehler nimmt m it der Lange der Zeit

0 ,70 -0
<7

735~J O
72

735/7°
72.r^_-

73CS1
72i

-----

7.}W 0'
?. P

/ 1 7297° Ą

70

7.1S70
S*-

K72S3 7

/ * X * /
/  /

’ /  
/ o ffefundene W erte 6 e/ ~  7 2 S S  

•  * » » ~  73 s o 17

*
/

/
/

/

<?(
72t '3 °

□ ierechne/er /ferffijrM /rffr/fbrm  6e/-*72Si 

® » "  »P /a M e /r fo r /ff *  ^72SS

Ze/M auer des /ersi/c/rs i/7  m h 
A b b i l d u n g  2. A b h a n g i g k e i t  d e r  G r a p h i t a u f l o s u n g  v o n  Z e it  

u n d  T e m p e r a t u r .

ab; er diirfte iibrigens nicht so groB sein, wie die Gesamt- 
kohlenstoffzahlen vermuten lassen konnten, da das Bewegen 
wahrend des Versuches dem Haften entgegenwirkt.

Ferner ist m it der Móglichkeit zu rechnen, daB durch 
die im Quarzglas enthaltene Substanz etwas Quarz reduziert 
wird und Silizium ins Eisen gelangt, was durch Analyse 
und Schliffbild bestatigt wurde. Es wurden nach den 
Yersuchen 0,05 bis 0,1 %  Si im Eisen mehr ais vorher
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gefunden. Kohlenstoff (weder soleher aus dem Eisen 
noch Graphit) kommt fiir die Reduktion nicht wesent
lich in Frage; es folgt dies zum Teil aus den ge- 
fundenen Gesamtkohlenstoffwerten sowie daraus, daB 
offenbar nur wenig Kohlenoxyd entstand. Nur bei der 
Versuchsreihe von 1350° entstand namlich uberhaupt ein 
merkbarer Druck im Kolbchen. Wenn eine wesentliche 
Menge Kohlenstoff in Kohlenoxyd ubergegangen ware, 
hatten die Kolbchen friihzeitig platzen mussen. Der 
Aenderung des Siliziumgehaltes, die also durch Mangan 
yerursacht sein durfte, kann volłig Rechnung getragen 
werden.

Es erscheint zweckmaBig, zu u n te r s u c h e n ,  ob die 
E rg e b n isse  der L ó su n g sv e rsu c h e  in Uebereinstimmung 
mit den allgemeinen Vorstellungcn iiber solche Yorgange 
stehen, um daraus gegebenenfalls weitere SchluBfolgerungen 
zu ziehen. Infolge des summarischen Vorgehens bei den 
ausgefiihrten Versuchen muB von vornherein auf eine E r
fassung des vektoriellen Wesens des Auflósungsvorganges 
yerzichtet werden. Wenn man auf die Klarung des Auf- 
lósungsvorganges im einzelnen verzichtet, so geht man zweck- 
maGig von dem Ansatz von A. A. N o y es, W. R. W ith n e y  
und W. N e r n s t4) aus, wonach die Auflosuiigsgeschwindig- 
keit unter sonst yergleichbaren Umstanden merklich der 
Oberflache und dem Konzentrationsunterschied gegenuber 
der Sattigungskonzentration proportional ist. Im vor- 
liegenden Falle ist dabei m it der Abnahme der Oberflache 
wahrend des Yersuches zu rechnen; diese Abnahme der 
Oberflache ist jedoch durch die aufgeloste Menge, wenn die 
Form der Oberflache bekannt ist, eindeutig bestimmt.

Es sei zunachst angenommen, daB die Graphitkorner 
Kugelform haben und sie behalten. Wird ferner mit

x  d ie  z u r  Z e i t  t  ge lo ste  M e n g e ,  

r x d e r  u r s p r u n g l ie h e  R a d i u s  d e r  K o m e r ,  

n  d ie  G e s a m t z a h l  d e r  K ó r n e r  u n d  

d  d ie  D i e h t e  d e s  G r a p h i t s  ( 2 , 2 )  b e z e ic h n e t  u n d  

4  ,
—  d 7t n  =  g

gesetzt, dann druckt sich die Auflosungsgeschwindigkeit 
folgendermaBen aus:

K - ^ = ^ n ( r 13 _ | ) 3 ( r 13 g - x ).

Setzt man ferner noch
b  =  S a t t i g u n g s k o n z e n t r a t i o n ,

( ' ■ • - ł H -  

( «  - t )-«

" - t o
dann lautet die obige Gleichung integriert m it bei t  =  0 
ausgewerteter Integrationskonstante :

C

t _  ¥ ■ ln  ( z  —  f ) +  —  ln  ( z 2 +  z f  +  f 2) +

/ -  2 t  +  1
V  3  a r c  t g --- t= —

y  3

-  ln  ( r x — f) +  y  ln  ( r x* +  r xf  +  f 2) +

V  3  a r o  t g

2 y + l

Fiir einen Sonderfall vereinfachen sich die Verhaltnisse 
sehr, namlich wenn die aufzulosende Menge gerade hinreicht, 
die Losung zu sattigen. Es wird dann im Differential- 
ausdruck bereits f =  0 und die integrierte Form wird

t  =  T C | _ . (2)

Dieser einfachere Fali ist nun gerade bei der Versuchs- 
reihe bei tieferer Temperatur gegeben.

Wenn andere Korperformen vorliegen, yerlauft die 
Rechnung ganz ahnlich. Fur den Wurfel m it der Seiten- 
kante aT wird ein anderes zw bei Anzahl der Kórner 
gleich nw ais

z *  =  a , » -------- ----
i ^ d

bestimm t; bis auf die Konstanten bleibt fur den Sonder
fall Gleichung 2 erhalten.

Wenn Blattchen vorliegen, kann man den Fali erortern, 
der aueh dem vektoriellen Wesen der Auflosung Rechnung 
tragen kann, daB die Oberflachenanderung zu vernach- 
lassigen ist. Dann t r i t t  die Nernstsche Gleichung in Kraft, 
und es wird

(3)t =  —  ! n  
O  b

(1)

*) W .  N e r n s t :  T h e o r e t is c h e  C h e m i e ,  1 1 .  b is  1 5 .  A u f l .  

( S t u t t g a r t :  F e r d .  E n k e  1 9 2 6 )  S .  6 1 7 .

Man kann diese Gleichungen nun zunachst so auf die vor- 
liegenden Versuche anwenden, daB man die Konstantę aus 
dem fiir ein bestimmtes t  erhaltenen x-W ert berechnet5) 
und dann die iibrigen Punkte der Auflósungskurve be
rechnet. Eine Unsicherheit liegt insofern vor, ais die 
wahre Zeitdauer des Losungsvorganges nicht genau festliegt, 
sondern um etwa 1 min schwankt. Nichts macht es aus, daB 
die AusmaBe der Kórnchen nur schlecht bekannt sind, 
da dieser Faktor bei ein und derselben Korperform aus der 
Gleichung durch Kiirzung herausfallt.

In  der Abb. 2 stellt die ausgezogene I s o th e rm e  1255° 
die nach Gleichung 2 berechnete Kurve dar, die sich den 
Yersuchswerten am besten anpaBt. Die Zeit der Auflosung 
wurde von der Minutę 1% an gerechnet, ais Festwert diente 
x =  0,24 %. Diese Anfangszeit ist aueh die wahrscheinlich 
richtigste. Anders gewahlte Anfangszeiten, wie 0 und 2,5, 
verandern das Wesen der Kurve etwas, aber nicht sehr 
erheblich, die gestrichelten Kuryen geben die entsprechen- 
den Werte an. Annahme der Wurfelform und Verwendung 
der Gleichung 3 unter Annahme einer Plattchendicke von 
0,005 mm ergeben einen im ganzen steileren Kurvenverlauf, 
wie dies zu erwarten ist. Man kann also sagen, daB die 
wahrscheinlich richtigste Berechnung nach Gleichung 2 die 
Verhaltnisse recht gut wiedergibt.

Die Werte fur die I s o th e rm e  b e i 1350° sind der 
N atur der Versuche nach unsicherer ais die bei 1255°. 
Da sie bei etwas yerschiedenen Temperaturen gewonnen 
wurden, mussen sie ein wenig berichtigt werden. Es wurde 
bei 3 min der obere der gefundenen Werte, bei 4 min der 
untere ais im Mittel der Temperatur von 1350° entsprechend 
angesehen. Bei der hoher iiber der Schmelztemperatur 
liegenden Temperatur konnte hier der Auflosungsbeginn 
bedeutend schlechter festgesetzt werden ais bei 1255°. E r 
muB wohl mindestens von der Erreichungkonstanter Tempe
ratu r an gerechnet werden, vielleicht ist aber die Losungs- 
zeit noch langer, etwa um 1 min, anzusetzen. Die Lage der 
versuchsmaBig gefundenen Punkte deutet darauf hin. Die 
entsprechenden beiden Kuryen sind fiir Kugelform nach

5) I n  d e r s e l b e n  W e i s e  k a n n  m a n  n a t u r g e m a B  a u e h  d ie  

d x

A u f l ó s u n g s g e s c h w i n d i g k e i t e n  —  i n  d e r  A u s g a n g s g l e i c h u n g  be- 
CLt/

h a n d e l n  u n d  m i t  d e n  g e f u n d e n e n  W e r t e n  v e r g l e ic h e n . M a n  

k o m m t  d a m i t  z u  d e m s e l b e n  E r g e b n i s .
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der hier in Frage kommenden Gleichung 1 errechnet. 
Immerhin wird auch hier der allgemeine Verlauf bis zu 
einem gewissen Grade wiedergegeben.

Die Berechnung der B e en d ig u n g  des Lósungsvorganges 
stóBt bei der Verwendung der angegebenen Gleichungen auf 
Schwierigkeiten, da ein endlicher Wert fiir die notwendige 
Zeit nicht folgt. Der obige Ansatz hat also sicher fiir die 
Beendigung des Lósungsvorganges keine physikalische Be
deutung. E r kann sie auch gar nicht haben, da die Be
dingungen der Auflósung anders werden, wenn die aufzu- 
losenden Korner sehr klein sind. Man hat dann mit der 
Unbestandigkeit kleiner Korper zu rechnen, die Auflosungs- 
geschwindigkeit muB sich gegenuber dem gemachten An
satz erhohen, und es kann dann auch zu einer vólligen 
Auflósung kommen. Um nach diesen Ansatzen das Ende 
des Auflósungsvorganges wenigstens abschatzen zu konnen, 
muB man also einen Anhalt dafiir haben, bei welcher 
GróBenordnung die Unbestandigkeit kleiner Korper 
beginnt. Fiir das System Eisen-Kohlenstoff fehlen alle 
Unterlagen, nach Erfahrungen an anderen Stoffen6) liegt 
die Grenze bei 0,001 bis 0,002 mm Teilchendurchmesser. 
Die Grenze von 0,002 mm Durchmesser ist im vorliegenden 
Falle im Mittel erreicht, wenn 0,57 %  gelost sind. Dies 
trafe bei der Temperatur von 1255° nach einer Zeit von 
37 min zu. Von hier ab kann man m it einem raschen Ver- 
schwinden der letzten ungelosten Reste rechnen. Bei 
1350° ist dieser Zustand bereits nach etwa 16 min erreicht. 
Wenn man die Grenze der Unbestandigkeit auf 0,001 mm 
verlegt, werden diese Zeiten sehr viel langer, fiir 1255° 
steigen sie auf 193 min.

Die T e m p e ra tu r  a b h a n g ig k e i t  der Lósungsgeschwin- 
digkeit stimmt mit den allgemeinen Erfahrungen, wenn 
man mit vergleichbaren Temperaturen rechnet, ebenfalls 
gut iiberein. Nach S p r in g 7) bringt eine Temperaturer- 
hóhung von 20° bei Raumtemperatur eine Verdoppelung der 
Auflosungsgeschwindigkeit m it sich; bei der hier vorliegen- 
den, rd. funfmal so hohen absoluten Temperatur wird diese 
Verdoppelung etwa bei 100° Temperaturerhóhung erzielt.

In einer fruheren Arbeit8) wurde m it groBer Wahrschein- 
lichkeit nachgewiesen, daB in den geschmolzenen Eisen- 
Kohlenstoff-Legierungen Zementitmolekiile vorhanden sind. 
Diese Zementitbildung konnte auf den Lósungsvorgang nur 
dann von EinfluB sein, wenn sie besonders langsam vor sich 
ginge, so daB Abweichungen vom Gleichgewicht zwischen 
Kohlenstoff und Karbidmolekulen in der Schmelze auftreten. 
Ist das nicht der Fali, wofiir man auch vorlaufig noch 
keinen Anhalt hat, so tr i t t  durch das Vorhandensein eines 
Gleichgewichtes in der Schmelze fur die angegebenen Glei
chungen keine Schwierigkeit ein. Bei dieser Gelegenheit 
mogę noch einmal9) darauf hingewiesen werden, daB ganz 
allgemein nur V e rzo g e ru n g e n  in der Gleichgewichtsein- 
stellung in homogenen Phasen zu einer Beeinflussung der- 
selben durch die Temperatur und Geschwindigkeit einer 
Warmebehandlung fiihren konnen, nicht Gleichgewichte 
an sich. Es wird dies bei Beurteilung der von Piwowarsky 
geauBerten Ansichten iiber die Kristallisation des GuB- 
eisens gelegentlich auBer acht gelassen.

Da auf all die vielen Umstande, von denen die Auflo
sungsgeschwindigkeit abhangt, bisher nicht planmaBig

6) H u l e t t :  Z .  p h y s .  C h e m .  3 7  ( 1 9 0 1 )  S .  3 8 5 .  M e i B n e r :  Z .  

a n o r g .  C h e m .  1 1 0  ( 1 9 2 0 )  S .  1 6 9 .

’ ) Z .  p h y s .  C h e m .  1 ( 1 8 8 7 )  S .  2 0 9 .

8) E .  S a u e r w a l d ,  H .  A l l e n d o r f  u n d  P .  L a n d s c h u t z :  

Z .  a n o r g . C h e m .  1 3 5  ( 1 9 2 4 )  S .  3 2 7 / 3 2 .

») Z .  M e t a l i k .  1 8  ( 1 9 2 6 )  S .  1 4 1 .

geachtet wurde, ist e in V e rg le ic h  der erhaltenen Werte 
m it s o n s t ig e n  E r f a h ru n g e n  etwas erschwert. Jeden
falls weisen die Angaben von Bardenheuer3) in dieselbe 
Richtung, und auch die eingehenderen, von Hanemann 
mitgeteilten Kurven lassen auf Werte der Auflosungs
geschwindigkeit schlieBen, die in die GróBenordnung der 
bei diesen Untersuchungen gefundenen hineinfallen. Leider 
ist in der Arbeit von Hanemann weder iiber Menge noch 
die Form und KorngróBe des vorhandenen Graphits etwas 
mitgeteilt, die doch in erster Linie bestimmend fiir den Auf- 
losungsvorgang sind. Wenn man unter verschiedenen 
Annahmen hierfur und unter Verwendung der Konstantę 
unserer Kurve fur 1255° (K =  3700) yerschiedene Móglich- 
keiten uberpruft, so kommt man zu Werten, die m it den 
von Hanemann gefundenen jedenfalls nicht in Widerspruch 
stehen. Die Verwendung unserer Konstanten bedeutet 
naturlich, daB vorausgesetzt wird, die Badbewegung ent- 
spreche etwa der Wirkung des von uns ausgefuhrten Um- 
ruhrens. Freilich muB man weiterhin bedenken, daB die 
Hanemannschen Kurven auf Grund einer besonderen 
Annahme iiber die Keimwirkung des unaufgelósten Graphits, 
die jedoch einleuchtend ist, gewonnen wurden.

K lin g e n s te in 10), auch P iw o w a rs k y 10) meinen, es sei 
merkwiirdig, daB fiir einen niedrigeren Kohlenstoffgehalt 
von Hanemann eine langere Zeit ais notwendig fiir die Zer- 
stórung der Keime angegeben wird ais bei einem hóheren 
Gehalt. Dies braucht nach der obigen Ueberlegung uber die 
Mannigfaltigkeit der verschiedenen maBgebenden GroBen 
nicht unbedingt einen Widerspruch zu bedeuten.

Wichtig erscheint ein Hinweis fur die Beurteilung einzel- 
ner praktischer Falle, daB namlich besonders bei hohem 
Phosphor-und Siliziumgehalt Schmelzen mit niedrigenKohlen- 
stoffgehalten entsprechend den betreffenden Mehrstoff- 
systemen unter Umstanden an Kohlenstoff gesattigt sein 
konnen. Dann kann naturlich eine Verlangerung der 
Schmelzdauer hóchstens insofern einen EinfluB haben, ais 
Graphit durch Aufschwimmenaus der Schmelze entfernt wird.

Z u sam m en fassu n g .

Die Auflosungsgeschwindigkeit von Graphit in Eisen- 
Kohlenstoff-Legierungenwurde bei 1255und 1350“bestimmt. 
Es zeigte sich, daB die gefundenen Werte sich hinreichend 
genau nach demAnsatz von N o y e s ,W ith n e y  und N e rn s t 
berechnen lassen, wonach die Auflosungsgeschwindigkeit 
merklich proportional der — hier veranderlichen — Ober
flache und dem Sattigungsgrad der fliissigen Schmelze ist. 
Daraus folgt, daB Angaben iiber den Auflosungsvorgang des 
Graphits etwa in technischen GuBeisensorten nur dann von 
W ert sind, wenn diese Faktoren — Form und Volumen 
des Graphits und die Gehalte der verschiedenen Kohlen- 
stoffvorkommen — weiterhin naturgemafi Temperatur, Zeit 
und Badbewegung mitgeteilt werden.

Die GróBenordnung der Auflósungsgeschwindigkeiten ist 
derart, daB die vóllige Auflósung von Graphitteilchen, 
wie sie etwa im GuBeisen vorliegen, besonders bei tiefen 
Temperaturen erhebliche Zeiten erfordert, die je nach den 
Umstanden m it den fiir das Schmelzen des GuBeisens im 
Betrieb zur Verfiigung stehenden Zeiten vergleichbar werden 
konnen. Es ist also dam it ein Beweis fiir die Wichtigkeit 
der Beobachtung dieses Vorganges geliefert worden. Der 
EinfluB der Temperatur auf die Auflosungsgeschwindigkeit 
ist sehr erheblich.

10) GieB.-Zg. 24 (1927) S. 335.
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Welche kleine Kerbschlag-Normalprobe?
Von ®t.=Sng. F r. P. F is c h e r  in Essen.

(Beschreibung der hauptsachlich bekannten Formen von Kerbschlagproben. Yorschlage f i i r  Norm-Proben.)

Die Anzahl der in den verschiedenen Landem und bei 
den verschiedenen Priifungsanstalten und Firmen 

gebrauchlichen Kerbschlagproben ist im Laufe der letzten 
Jahre allmahlich so gro6 geworden, daB es unbedingt er
forderlich erscheint, einer weiteren Steigerung oder, was 
dasselbe bedeutet, einer weiteren Anwendung immer neuer 
Abmessungen Einhalt zu tun. Eine Beschrankung auf 
eine oder zwei Probenformen ist schon deshalb auBer- 
ordentlich wiinschenswert, weil die Ergebnisse der ver- 
schiedenen Proben, selbst wenn sie proportionale Ab
messungen besitzen, nur auf dem Umweg iiber eine groBe 
Anzahl von Vergleichsversuchen miteinander in Beziehung 
gebracht werden konnen. Wie schwierig und verwickelt 
die Verhaltnisse auf dem Gebiete der Kerbschlagprobe sind, 
geht aus den eingehenden Untersuchungen von M. M o se r1) 
und R. M a ila n d e r 2) hervor, auf die an dieser Stelle beson
ders hingewiesen werden soli. Abgesehen aber von diesen 
Schwierigkeiten, die im Wesen der Kerbschlagprobe und 
ihrer Prufung selbst begriindet sind, ist es fiir die Praxis
— namentlich fiir Abnahmezwecke — von gróBter Wichtig- 
keit, zu einer einheitlichen kleineren Probe, ais es z. B. 
die hauptsachlich in Deutschland gebrauchte groBe Charpy- 
Probe ist, zu kommen, die ohne zu groBen Werkstoff auf - 
wand auch aus kleinen Stiicken (z. B. von Automobil- 
teilen) oder ais Querprobe aus Konstruktionsteilen des all
gemeinen Maschinenbaues zu entnehmen sein muB.

Bevor indessen ein positiver Vorschlag gemacht wird, soli 
zunachst eine Uebersicht, die keinen Anspruch auf unbedingte 
Vollstandigkeit erhebt, uber die bis heute in der Haupt- 
sache vorhandenen Kerbschlagprobenarten, wie sie der 
Verfasser kennenzulernen Gelegenheit hatte, gegeben 
werden, wobei, wenn nichts anderes vermerkt ist, B die 
Breite, H  die Hohe (in der Schlagrichtung gemessen) und 
L die Lange der ungekerbten Stabe in mm bedeutet (vgl. 
die Abbildungen).

Die ersten eigentlichen Kerbschlagversuche (im Sinne der 
yorstehenden Abhandlung), bei denen die zum Bruch auf- 
gewendete Schlagarbeit gemessen wurde, seheint, wie E. 
H e y n 3) angibt, T e tm a je r  in den Jahren 1884/85 aus- 
gefiihrt zu haben. Auf eine Beschreibung dieser Proben 
sowie der von T u n n e r  im Jahre 1886 erwahnten und der 
spateren Proben von B a rb a ,  B a rb a -L e  B la n t  und 
V a n d e rh e y m  kann hier verzichtet werden, da sie heute 
wohl kaum noch irgendwo in Gebrauch sind. Ais alteste 
Proben, die heute noch in Gebrauch sind, sind daher die 
Proben nach C h a rp y  und F re m o n t zu nennen, die beide 
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts entstanden sind. Die 
erstere hat dadureh, daB sie im Jahre 1907 von E h re n s -  
b e rg e r4) dem Deutschen Verband fiir dieMaterialpriifungen 
der Technik vorgeschlagen und im Jahre 1909 auf den Vor-

1) K r u p p s c h e  M o n a t s h .  2  ( 1 9 2 1 )  S .  2 2 5 ;  v g l . S t .  u .  E .  4 2  ( 1 9 2 2 )

S .  9 0 ;  fe r n e r  S t .  u .  E .  4 3  ( 1 9 2 3 )  S .  9 3 5 ;  K r u p p s c h e  M o n a t s h .  5

( 1 9 2 4 )  S .  4 8 ;  S t .  u .  E .  4 5  ( 1 9 2 5 )  S .  1 8 7 9 .

2) K r u p p s c h e  M o n a t s h .  5  ( 1 9 2 4 )  S .  1 6 ;  W a r m e  4 8  ( 1 9 2 5 )

S .  2 8 3 ;  S t .  u .  E .  4 6  ( 1 9 2 6 )  S .  1 7 5 2 ;  v g l .  K r u p p s c h e  M o n a t s h .  7  

( 1 9 2 6 )  S .  2 1 7 ;  f e r n e r  E d .  M a u r e r  u n d  R .  M a i l a n d e r ; S t .  u .  E .  4 5

( 1 9 2 5 )  S .  4 0 9 .

3) A .  M a r t e n s  u n d  E .  H e y n :  H a n d b u c h  d e r  M ate ria lie n -  

k u n d e  f u r  d e n  M a s c h i n e n b a u ,  I I .  T e i l  ( B e r l i n :  J u l .  S p r in g e r  1 9 1 2 )

S .  3 7 8 .

4) Z .  Y .  d .  I .  5 1  ( 1 9 0 7 )  S .  1 9 7 4  u .  2 0 6 5 ;  s. a .  d ie  B e n c h t i g u n g

Z .  V .  d .  I .  5 2  U 9 0 8 )  S .  7 8 .

schlag Charpys vom 5. KongreB des Internationalen Ver- 
bandes fiir die Materialprufungen der Technik zu Kopen- 
hagen angenommen wurde, die groBte Bedeutung erlangt, 
sie mag daher auch ais erste beschrieben werden.

Abb. 1 zeigt diese Charpy-Probe, die auch groBe inter- 
nationale und groBe deutsche Normalprobe genannt wird. 
Ihr Kerb besitzt einen Durchmesser von 4 mm und ist 
nach der Seite zu etwa 2 mm breit aufgesagt; die Auflager- 
entfernung betragt 120 mm. Die Kanten der Auflager sind 
nach einem Halbmesser von 5 mm abgerundet. Die Pendel- 
schlagwerke, auf denen sie gepriift zu werden pflegt, besitzen 
im allgemeinen Gesamtschlagmomente von 75,150 und 200, 
neuerdings auch 250 mkg. Der Kerb dieser groBen Probe reicht 
bis zur Mitte ihrer Hohe H, so daB ein der Prufung selbst 
unterworfener Querschnitt von 15 x 30 mm iibrigbleibt. Die 
spezifische Schlagarbeit — im allgemeinen kurz Kerb- 
zahigkeit genannt — wird, wie auch bei allen anderen 
Einschlagproben, in mkg/cm2 ais Quotient der verbrauchten 
Schlagarbeit dividiert durch den zerschlagenen Querschnitt 
ausgedriickt.

Unter Einschlagproben sind in diesem Zusammenhang 
alle diejenigen Kerbschlagproben zu verstehen, dereń Zer- 
schlagen unter einem geniigend starken Schlagwerk, meist 
sind es Pendelschlagwerke, m it e in em  Schlag erfolgt, im 
Gegensatz zu solchen, die mehreren Schlagen bestimmten 
Fallmoments unterworfen werden und danach auch „Viel- 
schlagproben“ genannt werden. Ueber diese wird weiter 
unten an Hand von Beispielen Naheres mitgeteilt.

Die groBe Charpy-Probe hat, wie bereits erwahnt, eine 
sehr groBe Verbreitung gefunden; sie eignet sich bekannt- 
lich vorziiglich zur Priifung groBer Schmiedestiicke. Fiir 
die Prufung besonders zaher Werkstoffe, wie verguteten 
weichen FluBstahles oder verguteter Nickel- und Chrom- 
Nickel-Stahle m it niedrigem Kohlenstoffgehalt und ahn- 
lichen, wird sie bisweilen auch m it einem bis zur Mitte des 
Querschnitts reichenden Scharfkerb von 45° yerwendet, 
wie Abb. 2 zeigt6). Fiir die Priifung von Blechen mittels 
groBer Charpy-Proben wurde die Breite B auf die Blech- 
dicke herabgesetzt, wobei meist das MaB B =  12 bis 15 mm, 
sofern dies moglich ist, angewandt wird. Mit dieser Breite 
(Abb. 3) wurde diese Probe auch in den Erlauterungen des 
Deutschen Dampfkesselgesetzes6) erwahnt und in die be
sonderen Abnahmevorschriften der Vereinigung der GroB- 
kesselbesitzer7) aufgenommen.

Ais kleine Probe wurde vom Internationalen Yerband 
fiir die Materialprufungen der Technik eine Probe m it 
den Abmessungen B =  10, H =  10 und L =  100 mm vor- 
geschlagen (Abb. 4). Die Kerbbohrung hat einen theo
retischen Durchmesser von l 1/3 mm, der in Praxis m it 
1,3 mm ausgefuhrt wird. Die Prufung dieser Probe erfolgt 
unter einem kleinen Pendelschlagwerk von 10 mkg Schlag-

5) P .  G o e r e n s  u n d  F r .  P .  F i s c h e r :  U e b e r  W e i c h e i s e n .  

K r u p p s c h e  M o n a t s h .  1 ( 1 9 2 0 )  S .  7 .

6) W e r k s t o ff-  u n d  B a u y o r s c h r i f t e n  fiir L a n d d a m p f k e s s e l  n a c h  

d e n  B e s c h l u s s e n  d e s  D e u t s c h e n  D a m p f k e s s e l a u s s c h u s s e s  v o m  

1 8 .  J u n i  1 9 2 6 ;  D e u t s c h e r  R e i e h s a n z e i g e r  N r .  2 3 8  v o m  1 2 .  O k 

t o b e r  1 9 2 6  n e b s t  E r l a u t e r u n g e n .  B e r l i n :  B e u t h - V e r l a g ,  G .  m .  b .  H .

7) R i c h t l in i e n  fiir d ie  A n f o r d e r u n g e n  a n  d e n  W e r k s t o f f  u n d  

B a u  v o n  H o c h l e i s t u n g s d a m p f k e s s e l n ;  h e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  

V e r e i n i g u n g  d e r  G r o B k e s s e lb e s it z e r , e . V . ,  C h a r l o t t e n b u r g ,  i m  

S e lb s t y e r la g .
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A bbildung  1. GroCe C harpy-P robe, zagleich groOe In ter- A bbildung  2. K erbflchlapprobe (HO X 30 x  160 m m )
na tiona le  u nd  d eu tsche N orm alprobe (30 x  30 X 160 m m ). S charfkerb .

A bbildung  3. P robe der V ereinigung der G roSkesselbositzer 
(15 x  30 x  160 m m ); auch  des neuen D am pfkesselgesetzes, 

e rw ah n t in  den E rlau te ru n g en .
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A bbildung  4. K leine P robe des In te rn a tio n a le n  
V erbandes fu r  d ie M ate ria lp rilfungen  d e r T echn ik  

(10 x  10 x  100 m m ) m it R u n d k e rb .

-7 0 0 -

■ - - - 70

- H
70

ITZ//////////, ~

A bbildung  5. K leine P robe des D eutsohen Y erbandes 
fiir  d ie M aterialprilfungen der T echnik  
(10 x  10 X 100 m m ) m it S charfkerb .

A bbildung  6. G uillery -P robe 
(10 X 10 X 60 m m ).

70

■7 ~  
• * 1 1 * - / 41
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A bbild u n g  7. F rćm ont-P robe 

(8 X 10 x  30 m m ).

h*----------------------oO  ---------------------»
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A bbildung  8. K ruppsche K erbschlag
probe (15 x  50 x  80 m m ) m it R un d k erb .

< ?0-
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A bbildung  9. K ruppsche K erbsch lag 
p robe (15 X 15 X 80 m m ) m it S ch arfk erb .
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A bb ildung  10. K erbsch lagprobe der 
S iem ens-Schuckert-W erke (D ynam ow erk) 
in B e rlin -S ie m en ss tad t(1 2  X 12 x  80 m m ).
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A bbildung  1 1 . K erbsch lagp robe d e r 
F irm a  Brow n, B overl <fc Cle.

(10 X 10 x  90 m m ).
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A bbildung  12. E rs te  P robe m it ąu ad ra - 

tisohem  B ru ch q u e rsch n itt 
(10 x  12,5 x  90 m m ) m it R undkerb .
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A bbildung  18. E rs te  P robe m it ą u a d ra -  
tischem  B ru o h ąu e rsch n itt 

(10 x  12,5 x  90 m m ) m it S ch arfk erb .

A bb ildung  14. K erbsch lagprobe der 
F irm a  E scher-W yss & Co., Z urich  

(10 x  10 x  90 m m ).

7 0 0 -

7,3$
i

- - -7 8 -

A bbildung  15. N orw egische K erbsch lag 
p robe (10 x  10 x  100 m m ).
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-60 70 0-
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A bbild u n g  16. K leine K erbschlag- 
p ro b e  (10 x  10 X 60 m m ) an s  d e r 

Z e it y o r dem  K riege.

tei
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A bbild u n g  17.' K erbseh lagprobe d e r F irm a  T.anrin 
& E lem e n t, Ju n g b u u ila u  (20 x  20 x  160 m m ) m it K iind- 
k e rb , zugleich groBe N orm alp robe schw eizeriscker Ma- 

sch in en in d u strie lle r (YSM  20).

1 *
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A b bildung  18. K erbseh lagp robe d e r  F irm a  L a n rin  k  K le- 
m e n t, Ju n g b u u z la u  (20 x  20 X 160 m m ) m it S charfkerb .

A bbildung  19. K leine N orm alprobe des 
Y ereins sohw eizeriseher ila sch in e n in d u - 
s tr ie lle r  (10 x  10 X 80 m m ; YSM; 10).
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A bbildung  20. M esnager-P robe 

(10 x  10 x  55 m m ).
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P ro b e  (8 X 10 X 100 m m ).

A bb ild u n g  22. K crbschlaB probe (10 x  15 
X 80 m m ) init ą n a d n itisc h cm  Iiru c h ą u e r-  

s c h n it t,  vo rgesch lageu  y on  
$ i.« 3 n a . M. M oser.
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A bbildung  23. Jzod-P robe_(10  X 1 0 >  130~bzw. 74 m m ).
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A bbild u n g  26. B u n d ę  Jzo d -P ro b e  (A m erika).
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A bbildung  24. A m orikanisohe 
C h arpy-P robe  m it E u n d k e rb .

A bb ildung  25. A m erikan ische 
C haipy-1 'robe m it S ch aifk erb .

A b b ildung  27. N orm nngsvorscb lag  
Ton P rofesso r $r.»3nfl. R . S trib eck .

„ , i B reite 
Stab

;B in  mm

H óhe am 
K erb 

h in  mm

Volle 
Hóhe 

H  in  mm

Kerb- 
tiefe 

t  in  mm

Lange1)

mm

GroBer S t a b .......................... 30 15 25 10 160
M ittlerer S t a b ...................... 18 9 14 5 160
K leiner S ta b ..........................| 10 5 8 3 100

*) L a u t V er5ffen tlichung N r. 78 des D en tsehen  Y erbandes fiir d ie 
M atei ia lp iiifungen  der T echn ik : „ D ie B e d e u tu n g  der K erb sch lagprobe“  von  
W . Schw inning  u n d  K . M atthaes.

W ///Ą

------- 720 —

--------

\<—2 5 —*’1

'J 0 f

K - ■eo 72,5,

7 -*0,75 75 
' T T .y/z/zz/Ą

1
ijgO ł

< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50- - - - - - - - - >

W ////,

i
A b b ild u n g  28 . GroBe A E G -P ro b e . A bb ild u n g  2 9 -^ M ittle re  A E G -P robe .
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A b b ild u n g  30. K leine A E G -P ro b e .
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A b b ild u n g  31. K erb so h lag p ro b e  des B iiro  V e n ta s  (30 X 30 X 200 m m ).
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A bbild u n g  32. GroBe N orm alp ro b e  des T schechoslow a- 

k ischen  N orm enaussclm sses.
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moment; der Auflagerabstand betragt 70 mm. Selbst- 
yerstandlich mussen auch hierbei die Kanten der Auflager 
abgerundet sein, ein bestimmter Halbmesser ist jedoch 
nicht vorgeschrieben. Ihre Verwendung hat keine groBe 
Verbreitung gefunden, was in der Hauptsache darauf zuriick- 
zufiihren sein diirfte, daB sie wesentlich niedrigere Werte 
ergibt ais die groBe Charpy-Probe.

Ais kleinere Probe wurde vom Deutschen Verband fiir 
die Materialpriifungen der Technik eine i n  i h r e n  Abmessungen 
sonst gleiche mit einem 2 mm tiefen Scharfkerb von 45° 
(Abb. 5) vorgeschlagen. Ihre Prufung findet ebenfalls auf 
einem Pendelschlagwerk von 10 mkg statt; der Auflager
abstand betragt 70 mm. Ihre Verbreitung- ist eher noch 
geringer ais die der kleinen internationalen Probe.

Die G u illery-P robe, die in Abb. 6 dargestellt ist, hat 
zwar auBerhalb Frankreichs fast gar keine Verbreitung 
gefunden. sie ist aber deshalb von besonderer Bedeutung, 
weil das zu ihrer Prufung verwendete umlaufende Schlag- 
werk meist auch zur Prufung der sofort hiernach zu be- 
sprechenden Fremont-Probe benutzt wird. Ihrer Form nach 
kann sie iibrigens ais Vorlauferin der Fremont-Probe an- 
gesprochen werden, denn sie besitzt wie die letztere ais 
Kerb einen rechteckigen Sageschnitt. Ihre Abmessungen 
gleichen iibrigens nahezu denen der spater erwahnten 
Mesnager-Probe. Die Auf lager entfernung betragt 40 mm.

Ais kleinste Probe, die bisher in europaischen Kreisen zu 
einer groBeren praktischen Bedeutung gelangt ist, ist die 
Fremont-Probe nach Abb. 7 zu erwahnen; sie besitzt ais 
Kerb einen 1 mm breiten und 1 mm tiefen rechteckigen 
Sageschnitt. Zum Zerschlagen wird, soviel dem Verfasser 
bekannt ist, fast ausschlieBlich das soeben erwahnte um
laufende Guillery-Schlagwerk benutzt, bei dem die ver- 
brauchte Arbeit aus dem Tourenabfall eines zuvor auf eine 
bestimmte Umdrehungszahl gebrachten Schwungrades er
mittelt wird. An letzterem Schlagwerk mag es gelegen 
haben, daB die Fremont-Probe keine groBere Verbreitung 
gefunden hat, denn seine Eichung und Ueberwachung ist 
nicht einfach. Neben ihrer sehr geringen GroBe und daher 
yielseitigen Anwendbarkeit hat diese Probe aber noch den 
Vorzug, daB ihre Werte —  wenigstens bei mittelzahen 
Werkstoff en —  praktisch mit denen der groBen Charpy- 
Probe ubereinstimmen. Trotzdem haben es diese Yorteile 
nicht vermocht, ihr eine groBere Verbreitung zu verschaffen; 
hierbei mag mitgespielt haben, daB kleine Aenderungen 
der Auflagerentfernung (z. B. um ein bis zwei zehntel 
Millimeter) ihre Ergebnisse stark beeinflussen. Das in 
Abb. 7 dafiir angegebene MaB von 23,1 mm ist dasjenige, 
mit dem das im Jahre 1913 in der Versuchsanstalt der Firma 
Fried. Krupp, A.-G., aufgestellte Schlagwerk ausgeriistet ist. 
Damit keine Verschiebung und Abnutzung eintreten kann, 
ist das Auflager aus e in em  Stiick hergestellt und gehartet.

Da nun die beiden kleinen Normalproben des inter
nationalen und deutschen Verbandes sehr stark abweichende, 
mit der groBen nicht vergleichbare Werte ergaben, und da 
ferner ihre Lange z. B. fiir Querproben doch noch reichlich 
groB war, so wandte sich die Praxis anderen kurzeń Proben 
zu. Mangels brauchbarer Richtlinien war aber dabei jedes 
Werk auf eigene Versuche angewiesen, was —■ wie die 
folgenden Ausfiihrungen erkennen lassen — die auBer
ordentlich starkę Zersplitterung, unter der wir heute leiden, 
zur Folgę hatte.

So wurde z. B. bei der Firma Krupp in Essen schon 
vor dem Kriege zur Prufung kleinkalibriger Geschiitzrohre 
eine besondere Probe geschaffen, die eine stereometrische 
Verkleinerung auf genau die Halfte der groBen internatio
nalen Probe ist, wie Abb. 8 zeigt. Sie hatte den Yorteil,

daB sie kiirzer war ais die kleine internationale oder deutsche 
Probe und daher ais Querprobe leichter entnommen werden 
konnte; auBerdem wurde ein groBerer Querschnitt gepruft, 
was ais zweckmaBig angesehen werden muB. Kerbzahig- 
keitswerte mit dieser Probe betragen etwa zwei Drittel 
derjenigen der groBen Charpy-Probe. In besonderen Fallen, 
z. B. bei Versuchen mit auBergewohnlich zahenWerkstoffen8), 
wird diese Probe bisweilen mit einem bis zur Mitte des 
Querschnitts reichenden Scharfkerb von 45° verwendet, 
wie Abb. 9 erkennen laBt.

Auch andere namhafte Firmen sahen sich gezwungen, . 
fur ihre Zwecke besondere kleinere Proben zu schaffen.
So finden wir bei dem Dynamowerk der Siemens-Schuekert- 
Werke. Berlin, eine Probe nach Abb. 10. Ihre Ergebnisse 
yerhalten sich zu denen der groBen Charpy-Probe wie etwa
3 : 2. Die Auflagerentfernung betragt wie bei der Krupp- 
schen 15 x  15 x  80-mm-Probe 60 mm; mit der letzteren 
hat sie auch den Kerbdurchmesser von 2 mm gemeinsam.

Die Firma Brown, Boveri & Cie. verwendet sowohl in 
ihrem Stammwerk in Baden (Schweiz) ais auch in ihren 
anderen Fabriken, z. B. in Mannheim-Kafertal, in Mailand, 
in Oslo usw., eine Probe, die in ihren AuBenabmessungen 
sich der kleinen internationalen Probe stark nahert, ihr 
Kerb weicht aber grundsatzlich, weil einseitig, davon ab 
(Abb. 11). Es hat dies den Vorteil, daB ein groBerer Quer- 
schnitt zur Prufung herangezogen wird. Was ihre Ergeb
nisse anbelangt, so betragen sie nach Mitteilung der Ma- 
terialpriifungsabteilungen der genannten Firma in Mann
heim und Baden im Mittel '62 ,5%  derjenigen der groBen 
Charpy-Probe. Vergleichsversuche, die bei der Firma Krupp 
durchgefuhrt wurden, bestatigen diese Verhaltniszalil.

Beim Suchen nach einer befriedigenderen kleinen Kerb
schlagprobe wurde unter anderen um das Jahr 1922 auch 
eine Probe mit quadratischem Bruchąuerschnitt nach 
Abb. 12 geschaffen, die zwar hie und da noch angewendet 
wiid, aber immerhin keine groBe Verbreitung gefunden 
hat. Sie ist die erste Probe mit quadratischem Querschnitt 
und besitzt daher eine gewisse Bedeutung im Hinblick auf 
die spater ausgefiihrten Versuche und Yorschliige yon 
M. Moser. Zur Prufung besonders zaher Werkstoffe kann 
sie auch mit einem 2,5 mm tiefen Scharfkerb von 45° Flan- 
kenwinkel verwendet werden (Abb. 13).

Die Firma Escher-Wyss & Co. in Zurich verwendete bis 
vor etwa Jahresfrist eine Probe nach Abb. 14, die praktisch 
mit der Probe von Brown-Boveri ubereinstimmt. DaB ihr
2-mm-Rundkerb nicht aufgesagt, sondern mit einer Drei- 
kantfeile aufgefeilt wird, ist ohne Bedeutung. Neuerdings 
wird von dieser Firma die kleine Probe nach den Normen 
des Verbandes schweizerischer Maschinenindustrieller ver- 
wendet, die spater geschildert wird.

In Norwegen (mit Ausnahme der A. S. Norsk Elek- 
trisk & Brown Boveri in Oslo) wird wieder eine etwas andere 
Probe verwendet, die in Abb. 15 dargestellt ist. Sie unter- 
scheidet sich von der kleinen internationalen Probe durch 
ihren Kerbdurchmesser von 2 mm.

Indessen befriedigten die vorerwahnten kleinen Proben 
noch durchaus nicht, weshalb da und dort n och  kleinere 
Abmessungen zur Anwendung kamen.

So wurde vereinzelt in Deutschland vor einer langeren 
Reihe von Jahren eine Probe genńiB Abb. 16 benutzt. Sie 
hat allerdings keine groBe Verbreitung gefunden, vermutlich

8) Vgl. die Veróffentlichung des Verfassers: R e k r i s t a l l i -
sationsversuche allgemeiner Art und zahlenmaBige Fest
stellungen iiber Festigkeitseigenschaften rekristallisierten FluB- 
eisens (W eicheisen). Kruppsche M onatsh. 4 (1923) S. 77/114.
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weil sie, namentlich wenn es sich um zahe Werkstoffe 
handelte, nicht auf den gebrauchlichen Schlagwerken zer- 
schlagen werden konnte. In diesem Falle kommen namlich 
leicht Klemmungen vor, wenn der Schneidenwinkel des 
Hammerbars nicht spitz genug ist.

An anderer Stelle wurden auch wieder gróBere Proben 
verwendet, wie z. B. bei der Firma Laurin & Klement in 
Jungbunzlau (Abb. 17). Ihre Probe besitzt einen 5 mm tiefen 
gefrasten Rundkerb m it 2 mm Halbmesser und wurde im  
Jahre 1922 von dem Yerband schweizerischer Maschinen- 
industrieller ais groBe VSM-Normalprobe (kurz ais VSM-20- 
Probe bezeichnet) aufgestellt. In besonderen Fallen scheint 
sie in der Tschechoslowakei auch m it einem 5 mm tiefen 
Scharfkerb, der auBen eine Breite von 4 mm besitzt, ver- 
wendet zu werden (Abb. 18). Ais kleinere Normalprobe 
stellte der Verband schweizerischer Maschinenindustrieller 
die Probe nach Abb. 19 auf, kurz „VSM-10-Probe“ genannt. 
Ihr Kerb von 2,5 mm Tiefe und 1 mm Radius wird, wie bei 
der groBen Probe, gefrast. Sie ergibt Werte, die im Mittel 
rd. 60 % der groBen Charpy-Probe betragen.

Inzwischen war jedoch in Frankreich eine neue, noch 
kleinere Probe, die Mesnager-Probe aufgetaucht, die in 
Abb. 20 dargestellt ist. Sie ist nach der Fremont-Probe 
die kleinste, die bis jetzt in Europa eine gróBere Verbreitung 
gefunden hat. Ihr Kerb von 1 mm Radius und 2 mm 
Tiefe wird durch Frasen hergestellt. Sie liefert Ergebnisse, 
die rd. 81 % der Werte der Charpy-Probe betragen. Bis 
jetzt ist sie hauptsachlich in Frankreich und Belgien in 
Gebrauch; neuerdings ist sie aber auch in Italien, und zwar 
ais einzige staatlich anerkannte Kerbschlagprobe gesetz- 
lich festgelegt worden.

Vor einiger Zeit wurde u. a. in Deutschland die in Abb. 21 
dargestellte Probe aufgestellt. Mit ihrem sehr kleinen 
Bruchąuerschnitt von 0,5 x  0,8 cm =  0,4 cm2 gehórt sie 
zu den Proben, die sehr niedrige Werte ergeben und im  
Verhaltnis zu dem gepruften Querschnitt ungewóhnlich 
viel Werkstoff erfordern.

Einen weiteren Vorschlag fiir eine kleine Kerbschlag
probe, der von M. Moser stammt und u. a. den Zweck ver- 
folgte, eine Probe m it ąuadratischem Bruchąuerschnitt 
zu erhalten, zeigt Abb. 22. Nebenbei sollte damit der Vor- 
teil verkniipft sein, daB die Ablesung am Pendelschlagwerk, 
da der Bruchąuerschnitt 1 cm2 groB ist, nicht umgerechnet 
zu werden braucht.

Eine Probe ganz besonderer Art ist in Abb. 23 dargestellt, 
die Jzod-Probe (Jzod-Impact-Test), die in England, zum le il 
auch in Amerika im Gebrauch ist. Sie hat den besonderen 
Vorzug, daB man bei einer Stablange von insgesamt 130 mm 
drei Kerbzahigkeitswerte erhalt; wunscht man nur einen 
einzelnen Wert (oder hat man nicht geniigend groBe Ab
messungen zur Verfiigung), so braucht die Probe nur 74 mm 
lang zu sein. Ihre weitere Besonderheit aber, daB sie ein- 
seitig eingespannt geschlagen werden muB, und daB be
sonders eingerichtete Schlagwerke zu ihrer Prufung er
forderlich sind, haben ihre Verbreitung in denjenigen 
Landern, in denen Schlagwerke der Bauart Charpy be
reits vorhanden waren, praktisch vóllig verhindert).

In Amerika sind laut Handbuch der American Society 
for Steel Treating unter der Bezeichnung „Charpy Impact 
Specimen“ einige Proben in Gebrauch, die im  Gegensatz 
zu den in Europa ais Charpy-Proben bekannten wesentlich 
kleiner sind (Abb. 24 und 25). Die eine besitzt einen Rund
kerb, dessen Durchmesser nur durch die Nummer des 
Bohrers angedeutet ist, die andere einen an seinem Grunde 
mit einem Radius von 0,01" =  0,254 mm ausgerundeten 
Scharfkerb von 0,079" =  rd. 2,0 mm Tiefe und 45° Flanken-
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winkel. Ueber die Auflagerentfernung usw. ist nichts 
angegeben.

AuBerdem ist in Amerika auch die bereits erwahnte, 
in England gebrauchliche Jzod-Probe iiblich. Sie wird 
dort ais Probe mit ąuadratischem Querschnitt 10 x  10 mm 
(0,3937" x  0,3937") oder mit einem runden Querschnitt von
0,450" =  rd. 11,4 mm ej) yerwendet. Letztere Probe wird an 
der Stelle, an der die Nase des Pendelhammers auftrifft, 
flach gefrast (Abb. 26).

Zum SchluB der Aufzahlung der Einschlagproben muB 
noch der Vorschlag von S tr ib e c k , des Obmanns des Aus- 
schusses fiir die Kerbschlagprobe des Deutschen Verbandes 
fiir die Materialpriifungen der Technik, angefiihrt werden, 
der in richtiger. Erkenntnis, daB tatsachlich auf diesem 
Gebiet eine Vereinheitlichung am Platze ist, fiir die ver- 
schiedenen Zwecke der Technik drei Normalstabe entworfen 
hat. Ihre Abmessungen gehen aus Abb. 27 und der zu- 
gehórigen Zahlentafel hervor.

Was nun die sogenannten „Mehrschlagproben“ an- 
belangt, so sind typische Vertreter dieser Art in erster Linie 
die Schlagproben der AEG in Berlin, wie sie die Abb. 28 
bis 30 zeigen. Diese Proben werden in der Regel nicht durch 
Pendelhammer, sondern durch in Fiihrungen laufende, 
senkrecht fallende Baren von bestimmten Gewichten aus 
bestimmten Fallhóhen geschlagen. Die Proben diirfen 
dann vor einer bestimmten Anzahl von Schlagen (Gesamt- 
schlagarbeit) weder einen AnriB im Kerbgrund aufweisen, 
noch darf der vorgeschriebene Biegewinkel bis zu dieser 
Schlagzahl iiberschritten sein. Es handelt sich also hierbei 
weniger um die Feststellung einer gewissen Arbeitsleistung, 
ais vielmehr in erster Linie um eine andersartige Prufung 
der Elastizitats- bzw. Proportionalitats- oder gar Streck
grenze, sodann auch der Formanderungsfahigkeit. In der 
Tat geniigt namlich ein Werkstoff im allgemeinen diesen 
Bedingungen um so eher —  wenn es sich nicht gerade um 
einen ausgesprochen kerbspróden Werkstoff handelt — , je 
hoher seine Streckgrenze liegt, die ja stets von einer hóheren 
Elastizitats- bzw. Proportionalitatsgrenze begleitet ist.

Eine weitere Probe dieser Art ist in Abb. 31 dargestellt. 
Diese Kerbschlagprobe des Buro Yeritas ist m it ihrer Lange 
L =  200 mm die gróBte, die bekannt geworden ist. Auch 
ihr Kerbdurchmesser von 8 mm ist sonst bei keiner der 
Proben, die in die Praxis Eingang gefunden haben, wieder- 
zufinden. Die weiteren Bedingungen bei dieser Probe lauten: 

„Diese Probestabe sind auf zwei 16 cm voneinander 
entfernte Auflager zu legen, derart, daB der Sageschnitt 
nach unten liegt. Sie mussen dann zwei Schlage m it einem 
Fallbaren von 18_kg bei einer Fallhóhe von 1 m aushalten, 
ohne zu brechen.“

Auf Grund der Forderungen, die aus praktischen Griinden 
an eine Kerbschlagprobe zu stellen sind, wurden nun im 
Friihjahr 1927 Erwagungen angestellt, um von der ge- 
schilderten Vielheit der Abmessungen abzukommen und 
eine allgemein benutzbare kleine Probe vorschlagen zu 
konnen. Diese Forderungen sind folgende:
£  Die Probe soli moglichst klein sein, damit der Werkstoff- 

aufwand bei kleineren Schmiede- oder sonstigen Stiieken 
auf ein ertragliches MaB beschrankt bleibt und damit 
sie auch ais Querprobe aus mittleren Querschnitten 
entnommen werden kann.

2. Zu ihrer Prufung sollen Pendelhammer der iiblichen 
Bauart verwendet werden konnen, einmal, um allgemeine 
Neubeschaffungen zu vermeiden, anderseits soli dereń 
Nachprufung und Eichung ohne Schwierigkeiten jeder- 
zeit moglich sein.
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3. Wenn eben moglich, sollte eine der bereits vorhandenen 
und bekannten Proben gewahlt werden, um eine vóllige 
Neueinstellung der Technik zu ersparen und um an An- 
haltspunkte und Erfahrungen, die dariiber bis jetzt vor- 
handen sind, sofort anknupfen zu konnen.
Bei der Durchsicht der bereits bekannten Proben ergab 

sich folgendes:
Die Mehrschlagproben schieden von vornherein aus, 

weil sie keinen AufschluB iiber die Arbeitsleistung, d. h. die 
Verformungsfahigkeit eines Werkstoffs geben. Von den 
iibrigen Proben blieben fiir die engere Wahl nur drei iibrig, 
namlich die Frćmont-Probe, die Jzod-Probe und die Mes- 
nager-Probe.

Die Frćmont-Probe, die ais die kleiiiste europaische 
besonders ins Auge stach, muBte indessen ausgeschieden 
werden, da zu ihrer Prufung die gebrauchlichen Pendel- 
hammer schlecht verwendbar sind und die Eichung der um- 
laufenden Schlagwerke sich nicht ohne Schwierigkeiten 
durchfiihren laBt.

Die Jzod-Probe schied ebenfalls wegen ihres besonderen 
Schlagwerkes mit einseitiger Einspannung aus.

Somit blieb nur noch die Mesnager-Probe iibrig. Sie ist 
ubrigens aueh eine derjenigen Proben. dereń Ergebnisse den 
Werten der groBen Charpy-Probe am nachsten kommen; 
dieser Punkt yerdient nicht zuletzt deshalb besondere Be- 
achtung, weil es wiinschenswert erscheint, bei einer Ver- 
gleichspriifung zwischen groBen Charpy-Proben einerseits 
und Mesnager-Proben anderseits keine zu groBen Unter- 
schiede zu erhalten. Eine dahingehende groBere Reihe von 
Vergleichsversuchen (Charpy-Mesnager) von 223 Proben 
hat ais arithmetischen Mittel wert fiir die Verhaltniszahl 
rund 82 % ergeben. Zur Zeit werden noch weitere Unter
suchungen angestellt, so daB also unter Umstanden noch 
eine geringfiigige Aenderung dieses Umrechnungsfaktors zu 
erwarten ist. DaB bei solchen Versuchen aueh Streuungen 
yorkommen, muB erwahnt werden; dasselbe ist naturlich 
bei praktischen Priifungen in noch hóherem MaBe zu er
warten, weshalb bei der endgiiltigen Festsetzung des Um- 
rechnungs-Faktors Vorsicht geboten erscheint.

An dieser Stelle mag vorweggenommen werden, daB 
neben der kleinen Mesnager-Probe ais groBe die Charpy- 
Probe 30 x  30 x  160 mm beibehalten werden soli, die sich 
bekanntlich bei der Prufung groBer Schmiede- und anderer 
Stiicke vorziiglich bewahrt hat.

Beachtenswert diirfte noch die Mitteilung sein, die Ende 
Juli dem Verfasser bekannt wurde, daB namlich unab- 
hangig von den geschilderten Ueberlegungen der Tschecho- 
slowakische UnterausschuB fiir die Normung der Kerb- 
schlagprobe in Prag im Juni 1927 ais kleinere Normalprobe 
ebenfalls die Mesnager-Probe in seinen Entwurf aufge
nommen hatte, wodurch sie an internationaler Bedeutung 
noch mehr gewinnt. Ais groBe Probe wurde von diesem Aus
schuB allerdings eine solche mit den Abmessungen B =  15, 
H =  20 und L =  160 mm und 5 mm tiefem Rundkerb mit 
einem Halbmesser von 2 mm vorgesehen, wie Abb. 32 zeigt. 
Bemerkenswert ist, daB aueh diese Probe ąuadratischen 
Bruchąuerschnitt hat10); im iibrigen stellt sie aber eine bis 
jetzt noch nicht gebrauchliche Form dar.

An Hand der vorliegenden Gegeniiberstellung dieser 
32 yerschiedenen Kerbschlagproben schien es von Wert zu 
sein, wenigstens die wichtigsten Kerbschlagproben auf ihren

10) In den Erlauterungen (Motivenbericht) yom  24. Juni 1927 
dazu ist auf die Veróffentlichungen von M. Moser Bezug ge
nommen.

Ausnutzungsfaktor hin zu untersuchen, worunter der Quo- 
tient aus dem B ru ch ąu ersch n itt vor der Prufung 
dividiert durch das Volumen des ungekerbten Stabes ver- 
standen sein soli11). Der Ausnutzungsfaktor bedeutet also 
den gepriiften Werkstoffąuerschnitt je Volumeneinheit. Die 
einzelnen Zahlenwerte sind in Zahlentafel 1 zusammen- 
gestellt. So erstrebenswert an und fiir sich ein moglichst 
groBer Quotient sein mag, so sind ihm doch gewisse Grenzen 
gezogen, die rein wissenschaftlich (z. B. kritische Proben- 
breite) oder in der Bauart der zur Verfugung stehenden 
Maschinen (z. B. Auflagerentfernung) begrundet sind.

Zahlentafel 1. G ro B e d e s  A u s n u t z u n g s f a k t o r s  b e i  den  
e i n z e l n e n  K e r b s c h la g p r o b e n .

Volumeu Aus
Probe Bruch- des unge- nutzungs
nach Bezeichnung ąuerschnitt kerbten faktor
Abb. Stabes

cm2 cm* cm 1

i Charpy-Probe . . 4,5 144 31
3 Probe der Vereini- 

gung der GroB-
kesselbesitzer . 2,25 72 31

4 K leine Probe des 
in ternationalen
V erbandes . . 0,5 10 50

5 K leine Probe des 
deutschen  Ver-
bandes . . . . 0,8 10 80

6 G uillery-Probe 0,8 6 133
7 Frem ont-Probe . 0,7 2,4 291
8 K leine Krupp-

Probe . . . . 1,125 18 63
10 SSW -Probe . . . 0,72 11,52 63
11 B B C -Probe . . . 0,75 9 83
12 E rste Probe m it 

quadr. B ruch
ąu ersch n itt . . 1,0 11,25 89

14 EW C -Probe . . . 0,75 9 83
15 N orw egische Probe 0,5 10 50
16 K leine K ruppsche

Vorkriegsprobe 0,5 6 83
17 VSM -20-Probe . . 3 64 47
19 V SM -10-Probe . . 0,75 8 94
20 M esnager-Probe . 0,8 5,5 1 4 6
21 Probe einer beson

deren Behorde . 0,4 8 50
22 Probe nach Moser 1,0 12 83
23 Jzod-P robe . . . 0,8 7,4 fiir 

1 W ert
1 0 8

Jzod-Probe . . . 0,8 13 fiir 
3 W erte

1 8 6 1 2 )

25 A m erikanische  
Charpy-Probe m.
45°-K erb  . . . 0,8 5,08 1 5 7

26 A m erikanische  
rundę Jzod-
Probe . . . . rd.  0,785 rd.  7,7 rd.  1 0 2

31 P robe des Buro
V eritas . . . . 4, 5 180 25

32 GroBe tschecho-  
slow akische
Probe . . . . 2,25 48 47

Ais beste Probe erscheint aueh bei dieser Art der Be
urteilung die kleine Frćmont-Probe, ais zweitbeste die 
130 mm lange Jzod-Probe, an dritter Stelle die amerikanische 
Charpy-Probe mit dem 45°-Kerb und an vierter Stelle 
die Mesnager-Probe. Sieht man jedoch von der Frćmont- 
Probe und Jzod-Probe aus den geschilderten Griinden ab, 
so ist jedenfalls die Mesnager-Probe von den europaischen 
Proben, die zwischen zwei Auflagern zerschlagen werden,

xl) Dam it ganze Zahlen erscheinen, wurde er jeweils mit
1000 multipliziert.

12) Dieser Wert ist durch M ultiplikation m it 3 entstanden, 
da diese Probe drei Ergebnisse liefert.
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diejenige, bei der im Verhaltnis zu dem erforderlichen Stab- 
volumen der groBte Werkstoffquerschnitt gepriift wird13). 
Im iibrigen fallt noch auf, daB sowohl die kleinen fran
zósischen ais auch die kleinen amerikanischen Proben auBer 
den beiden Jzod-Proben recht gute Werte zeigen, die alle 
uber 100 liegen, wahrend ein groBer Teil der iibrigen Proben 
weit tiefere Kennziffern aufweist.

13) Auch die Proben der Abb. 27 ergeben nach einer iiber- 
schlagigen Rechnung durchweg W erte unter 100.

Z u sa m m en fa ssu n g .
Nach einer ausfiihrlichen Schilderung der meistgebrauch- 

lichen Ein- und Vielschlagproben wird der Vorschlag, die 
„Mesnager-Probe“ in Zukunft ais kleinere Normalprobe 
neben der groBen Charpy-Probe einzufiihren, begrundet.

Eine Bewertung der wichtigsten Einschlagproben ergibt, 
daB von den auf dem europaischenFestland gebrauchlichen 
die vorgeschlagene Mesnager-Probe nach der Fremont-Probe 
den besten Ausnutzungsfaktor aufweist.

Weitere Beitrage zur Kenntnis der Zitronensaurelóslichkeit der Phosphorsaure 
der Thomasschlacke.

Von Dr. phil. A u g u st  S ii llw a ld  in Dortmund.
[M itteilung aus dem StahlwerksausschuB des Yereins deutscher E isenhiittenleute1 )i]

Die im Thomasstahlwerk der Dortmunder Union taglich 
aus dem Konverter entnommenen und der Schlacken- 

miihle zur Untersuchung iibergebenen Thomasschlackenpro- 
ben hatten bei geringen Schwankungen eine Lóslichkeit von 
96 bis 97 %, wahrend die entsprechenden Thomasmehl- 
proben nur eine Lóslichkeit von 90 bis 93 % aufwiesen. 
Dieser Unterschied in der Lóslichkeit konnte nicht in dem 
Zusatz von Pfannenschlacke begrundet sein; denn dieser 
macht nur 15 % der Gesamtschlackenmenge aus und be- 
sitzt nach den Ergebnissen wiederholter Untersuchungen 
im allgemeinen eine bessere mittlere Lóslichkeit ais die 
Konverterschlacke. Wohl aber schien es moglich, daB die 
Lóslichkeit durch die Art der Abkuhlung beeinfluBt wurde. 
Auf unserem Werk wird die Konverterschlacke nach unzu- 
reichender Erkaltung auf den Kranplatz gestiirzt und so 
bald wie moglich m it Wasser bespritzt, um ein Zusammen- 
schmelzen der innen noch fliissigen Blócke zu verhindern 
und ein schnellereś Erkalten herbeizufuhren. Zur Feststellung 
einer etwaigen Veranderung der Lósli chkeit wurde so yerfahren, 
daB Proben derselben Charge einmal aus dem Konverter, so- 
dann aus dem Schlackenwagen sogleich nach dem AbgieBen 
und schlieBlich vom festen Błock zur Untersuchung ent- 
nommen wurden. Bei dem ersten Versuch lieB man die 
Blócke langsam erkalten, wahrend sie bei den folgenden 
sogleich nach dem Kippen durch Bespritzen mit Wasser ab- 
gekiihlt wurden. Die Versuche ergaben, daB eine Verande- 
rung der L ó s l ic h k e it  der S c h la c k e n  au f dem  W ege  
vom  K o n v e r te r  b is  zu m  S c h la c k e n p la tz  unter den 
gegebenen Verhaltnissen in keinem Falle stattgefunden 
hatte. Die Lóslichkeit war uberall die gleiche geblieben. In 
der Mitte der Blócke, also dort, wo die Masse am langsten 
fliissig bleibt, befand sich auch hier, wie friiher schon mehr- 
fach festgestellt, der hóchste Gehalt an Phosphorsaure. 
Es ist daher fehlerhaft, nur von einer Stelle, wie es haufig 
geschieht, Probe zu nehmen.

Samtliche untersuchten Schlacken enthielten sehr viel 
Kieselsaure. etwa 10 bis 11 %, wobei bemerkt wird, daB 
diese Chargen nicht absichtlich ausgewahlt sind, sondern 
zufallig angetroffen wurden. Im allgemeinen enthalten 
unsere Thomasschlacken nur etwa 8 % S i0 2. Wahrscheinlich 
waren die Ergebnisse. wenn solche oder noch weniger Kiesel
saure enthaltende Schlacken zu den Versuchen Anwendung 
gefunden hatten, anders ausgefallen. Es ist wohl kaum 
zweifelhaft, daB die Phosphorsaure in der Thomasschlacke 
bei hinreichenden Mengen Kalk und Kieselsaure in der aus

1) Auszug aus Bericht Nr. 136 des Stahlwerksausschusses des 
Yereins deutscher E isenhiittenleute. Der Bericht ist im vollen  
W ortlaut erschienen im  Arch. E isenhuttenw es. 1 (1927/28) 
S. 565/70.

Tetrakalziumphosphat und Kalziummetasilikat bestehenden 
bestandigen, leicht lóslichen Doppelverbindung enthalten ist. 
Bei mangelndem Kieselsauregehalt diirfte jedoch die Tho
masschlacke neben dieser Doppelverbindung auch freies 
Tetrakalziumphosphat enthalten, das bei langsamem Er
kalten unter Abspaltung von Kalk in weniger lóslichen 
Oxyapatit iibergeht. Die Frage, ob unter den auf den Stahl- 
werken iiblichen Verhaltnissen die Zitronensaurelóslichkeit 
der Thomasschlacke auf dem Wege vom Konverter bis zum  
Kranplatz zuruckgeht, ist durch die erwiihnten Versuche 
nur bedingt entschieden worden und bedarf weiterer Auf- 
klarung durch Versuche mit Schlacken geringeren Kiesel- 
sauregehaltes.

Man kann die Zusammensetzung der Thomasschlacke im  
Konverter sogleich nach dem Verblasen mit Sand ais gleich- 
maBig betrachten. Aber schon nach dem AbgieBen in den 
Schlackenwagen machen sich in der fliissigen Schlacke bis 
zu einem gewissen Grade S e ig e r u n g s e r sc h e in u n g e n  
geltend. Diese Seigerungen treten in dem erkalteten Błock, 
besonders in der Mitte, starker auf und zeigen sich haufig 
in der Weise, daB die Phosphorsaure und auch die Lóslichkeit 
von den auBeren Schichten bis zur Mitte des Blockes regel- 
maBig zunehmen.

Wie nachgewiesen wurde, wird die Lóslichkeit der Phos
phorsaure in frischen Thomasschlackenblócken bei aus- 
reichenden Kieselsauregehalten durch B e s p r it z e n  m it  
W a sser  nicht beeinfluBt. Anders liegen die Verhaltnisse, 
wenn eine ganz schroffe Abkuhlung durch Wasser statt- 
findet. Es tritt dann ein Riickgang der Lóslichkeit ein, der 
m it dem Grade der Einwirkung zu steigen seheint. Diese 
Wahrnehmung steht nicht im Widerspruch zu den Ergeb
nissen von J u n g 2), der statt Wasser PreBluft zur schnelleren 
Abkuhlung nahm und dadureh erreichte, daB die in der 
fliissigen Schlacke vorhandene hohe Lóslichkeit erhalten 
blieb. Wahrscheinlich ist es, daB das Wasser, das weit 
schroffer ais kalte Flachen oder PreBluft abkuhlt, das Kal- 
ziumsiliko-Phosphat weitergehend zersetzt und zur Bildung 
von unlóslichen Verbindungen Veranlassung gibt. Die Yer
suche wurden Ende 1925 von unserem Thomasstahlwerk 
vorgenommen und so ausgefuhrt, daB die fliissige Schlacke 
aus dem Konverter unter ZufluB von viel Wasser in eine 
schnell laufende Granuliermiihle geleitet wurde. Die Miihle 
hatte eine ahnliche Bauart wie die friiher bereits abgebildete3). 
Nebenbei sei bemerkt, daB die granulierte Schlacke nur 
etwa 1,5 % Feinmehl hatte und sehr schwer zu zerkleinern 
war.

2) Ber. Stahlw .-Aussch. V. d. E isenh. N r. 109 (1926) S. 8 /9 .
3) Ygl. St. u. E . 45 (1925) S. 532.
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Nach den Versuchsergebnissen erleiden Konverter- 
schlacken mit niedrigem Kieselsauregehalt einen nicht unbe- 
trachtlichen V e r lu s t  an z itr o n e n sa u r e lo s lic h e r  P h o s 
p h o rsa u re  du rch  G lu h en , wahrend solche mit hohem 
Kieselsauregehalt durch Gluhen nicht beeinfluBt werden. 
Der Riickgang bei den Proben mit niedrigem Kieselsaure
gehalt beruht zweifellos auf dem Gehalt an freiem Tetra- 
kalziumphosphat, das nach den Laboratoriumsversuchen 
von D ie c k m a n n  und H o u d r e m o n t4) nicht nur beim 
langsamen Abkiihlen, sondern auch durch Gluhen in Kalk 
und schwerlóslichen Oxyapatit zerfallt.

*) Ygl. St. u. E . 42 (1922) S. 1469.

Die Frage, ob sich die losliche Phosphorsaure in Thomas- 
schlacken durch Gluhen yerandert, hat in der Praxis inso- 
fern eine gewisse Bedeutung, ais Thomasschlacke zur Ab- 
dichtung der Hauben und zum Schutz der Boden von 
Schlackenwagen verwandt und dabei mehr oder weniger 
durch die aufgegossene Schlacke zum Gluhen gebracht wird. 
Wir verwenden fur den Zweck Pfannenschlacke, die, weil sie 
sich sehr schwer durch Greifer erfassen laBt, von Hand in 
Kubel geladen und vom Kran in die leeren Wagen verteilt 
wird. Die Versuche ergaben, daB die Loslichkeit der auf- 
gebrachten Schlacke durch die Hitze nur in geringem MaBe 
schadlich beeinfluBt wird.

Umschau.
Ueber einen neuen Gitterstein, insonderheit fur Siemens-Martin- 

Ofenkammern.
U m  Leistung und Wirkungsgrad von Warmespeichern zu 

erhóhen, sind in den letzten Jahren m it weehselndem Erfolg eine 
Reihe von Gittersondersteinen yerwendet worden. Eine Aus- 
ftihrungsart, die sich im Betriehe gut bewahrt hat, soli im nach- 
folgenden besohrieben werden. Zuvor sei jedoch noch kurz auf 
die Anforderungen, die an einen guten Gitterstein zu stellen sind, 
eingegangen.

Der Stein soli leicht und billig herstellbar und widerstands- 
fahig gegen Bruch sein, soli eine einfache und rasche Ausgitterung 
ermógliehen und ein Gitterwerk von groBer Standfestigkeit er- 
geben, das eine innige Beriihrung der durchstreichenden Gase m it 
einem m óglichst groBen Teil der Steinflachen gewahrleistet und 
naeh Móglichkeit ein Durchputzen der Kanale gestattet. Der 
Stein soli weiter bei einem gegebenen Gewicht eine móglichst 
groBe Oberflache besitzen bzw. eine Form haben, die ihn befahigt, 
die Warme rasch aufzunehmen und rasch abzugeben. Die Stein- 
oberflache soli zum Steingewicht in einem giinstigen Verhaltnis 
stehen (Wirkungsgrad des Warmespeichers). Das Steingewicht 
je m3 Ausgitterungsraum und die Steinstarke sollen gewisse 
Grenzen nicht iiber- und nicht unterschreiten1) (Warmespeicher- 
yermógen der Kammern). Das gleiche gilt vom  freien Durch- 
gangsquerschnitt. SchlieBlich soli der Ausgitterungsstein ein 
Ausgleichen der Zugverhaltnisse im  Warmespeicher ermógliehen 
(gleichmaBiges Durchstrómen des Warmespeichers).

U m  diesen Anforderungen zu entsprechen, wurde in jahre- 
langen Erprobungen ein Sonderstein durchgebildet, wie er in 
Abb. 1 wiedergegeben ist.

D ie einfache Form des Steines 
gestattet ein leichtes und ein- 
faches Herstellen auf der Strang- 
presse und ein ebenso einfaches 
und rasehes Einbauen in die 
Kammer; die Schrage des Steines 
wird durch schiefwinkliges Ab- 
schneiden erzielt. W eiterhin wird 
durch die breite Grundform sowie 
dadurch, daB der Stein auf seinen 
yier Ecken gelagert ist, eine 
auBerst groBe Standfestigkeit 
des Gitterwerks erzielt. Ein Zu- 
sammenfallen der obersten Stein- 
lagen oder Teile davon, wie es 
bei der gewohnlichen A usgitte
rung nicht selten ist (vgl. Abb. 2), 
erscheint bei der neuen Stein- 
form ausgeschlossen.

Durch die Abschragung der 
sonst senkrechten Steinflachen  
wird das strómende M ittel so ge- 
fiihrt, daB es immer auf einen  
Teil der wagerechten Oberflache 
eines darunter befindlichen G ittersteines treffen muB; es wird 
hierdurch eine kraftige W irbelwirkung und eine innige Beriihrung 
des strómenden Gases m it den Steinen herbeigefiihrt.

U m  die beste W irkungsweise eines Warmespeichers zu er
zielen, miissen die einzelnen Um stande, die darauf EinfluB haben, 
richtig aufeinander abgestim mt sein. So ist z. B . der Erhohung 
des Speichervermógens, was durch Engerpacken der Steine

*) Vgl. hierzu Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 95
(1926).

erreicht werden kónnte durch die H óhe des vorhandenen Zuges 
einer VergróBerung der Oberflache durch Verwendung dunnerer 
Steine durch dereń geringere H altbarkeit eine Grenze gesetzt 
u. a. m. D ie m it dem neuen Stein erzielten Ergebnisse lassen 
darauf schlieBen, daB dabei die richtigen Verhaltnisse getroffea 
sind.

Der Anwendung des neuen Steines liegen zwei Hauptgedanken 
zugrunde, und zwar erstens eine m óglichst yollkommene Aus
nutzung des einzelnen Steines zur Warmeaufnahme und -abgabe 
und zum anderen móglichst weitgehende Ausnutzung des ganzen 
W armespeichers.

Die bisher ublichen Arten der Ausgitterung haben diesen 
beiden Grundgedanken in yerschiedener H insicht nicht Rechnung 
getragen. W enn m an z. B . eine der wohl verbreitetsten Aos-

gitterungsarten, wie sie aus Abb. 2 zu erkennen ist (vgl. auch 
Zahlentafel 1), hinsichtlich der W irkungsweise des einzelnen 
Steines wie auch des W armespeichers ais Ganzes kritisch be
trachtet, so kann man folgendes feststellen.

Der Einzelstein m it den Abm essungen 360 X 160 X 80 mm, 
m eist in Abstanden von 100 mm unyersetzt (also mit durch- 
laufenden Kaniilen) gepackt, ist unrichtig bemessen, und zwar vor 
allen Dingen hinsichtlich der Starkę von 80 mm. Die Eindring- 
tiefe der W arme von einer Seite betragt nach der schon ange- 
fiihrten A rbeit1) in der zur Yerfiigung stehenden Zeit (I nisteucr-

Zahlentafel 1. S t e i n g e w i c h t ,  S t e i n z a h l  je  m 3 K a m m e r r a u m , H e i z f l a c h e  usw . bei 
Y e r s c h ie d e n e n  A b m e s s u n g e n  d e s  n e u e n  L o c h s t e i n e s .

Bezeichnung
Stein-
hóhe

mm

Aeufiere
Kanten-
lange

mm

Stein
zahl 
je m3 

Gitter- 
raum

Gewicht
des

Steines

kg

Stein
gewicht 

je m3 
Gitter- 
raum 

kg

Stein- 
yolu- 
men 

je m3 
Gitter- 
raum

m3

Luft- 
volu- 
men 

je m3 
Gitter- 
raum

m3

Heiz
flache 
je m3 
Gitter- 
raum 

m2

Heiz- 
fliiche 
je t 

Stein
gewicht 

m2

40-m m -L ochstein  . . 75 140 412 2,43 1001 0,556 0,444 28,84 28,81
45-m m - „  . . 75 135 412 2,19 912 0,5 0,5 28,92 30,0
65-m m - „ . . 100 185 160 5,4 864 0,48 0,52 21,0 24,3
70-mm - ,, . . 100 190 148 5,62 831 0,462 0,538 20,46 24,5
80-m m - ,, . . 100 200 127,6 6,05 772 0,428 0,572 19,2 24,9
90-m m - „ . . 100 220 104 7,25 754 0,419 0,581 17,76 23,6

100-mm - „ . . 100 230 92 7,74 712 0,395 0,605 16,93 23,8
N orm alstein  80 X 160 

X 360 mm (unyer
se tz t  gegittert) . . . — —. 108,5 7,37 800 0,444 0,556 14,17 17,7

N orm alstein  65 X 150
X 300 m m  . . . . — — 153,4 5,26 806 0,448 0,552 17,1 21,4

Abbildung 1. Form des Lochsteines und Art der Ansgitterung.
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zeit) rd. 22 mm. Hieraus laBt sich leicht errechnen, daB rd. 33 % 
des bei dieser Steinstarke in den W armespeicher eingepackten  
Steingewichtes nie ak tiv  bei dem W armeaustausch mitarbeiten. 
Wenn auch angenomm en wird, daB neben der fiir den W arme
austausch nótigen Steinstarke auch noch ein gewisses Mehr ais 
Speicherreserve vorhanden sein soli, so ist diese m it 33 % sicher 
zu hoch. FUr Steinstarken von  noch mehr ais 80 mm gilt das hier 
Gesagte in erhóhtem MaBe.

Ein anderer U m stand, der die W irkungsweise der bisher 
ublichen Ausgitterungen ungunstig beeinfluflt, ist das Yor- 
handensein von kleinen „ to ten “ Raum en zwischen den einzelnen  
Steinen, in denen zum Teil uberhaupt kein oder aber nur ein  
geringes Strómen der Gase stattfinden kann. Die um diese Stellen  
gelegenen Steinteile werden auch durch Strahlung nur in geringem  
MaBe an der W armeubertragung beteiligt sein, jedenfalls aber 
uben sie einen stark verzógernden EinfluB auf die gesamte Arbeits
weise des W armespeichers aus. Hinzu komm t noch, daB der- 
artige Raume im W armespeicher, in denen die Gase „stagnieren“, 
vorzeitig verstauben oder verruBen. D ies gilt fiir normale unver- 
setzte oder durchlaufende Gitterung. Bei der versetzten A us
gitterung liegt ein  nicht durchstromter Raum  unter jedem  ein
zelnen Stein. B ei dieser Art der Ausgitterung kommt das Un- 
zweckmaBige einer jeden gesetzmaBigen Ausgitterung besonders 
deutlich zum Ausdruck, wenn man namlich bedenkt, daB die ein 

zelnen G ittersteine von  
der einen Seite aufge- 
heizt werden, die Warme 
aber in erster Linie 
nach der anderen Seite 
abgeben sollen. B ei nicht 
gesetzmaBigen Warme- 

speicherausgitterungen  
wird die W irkungsweise 
der Speicherung dadurch 
giinstiger gestaltet, daB 
man durch gewisse unre- 
gelmaBige Formen der 
Steine eine kraftige
Durchwirbelung des auf- 
heizenden und aufzuhei- 
zenden M ittels erzielt
(Semm el-, Spiralstein). 
Ein anderer Fali, in dem  
to te, nicht arbeitende 
Raum e zwischen den
Gittersteinen geschaffen  
werden, liegt bei der
auch sehr gebrauchlichen  
Auspackung nach Abb. 3 
vor. Es entstehen bei 
dieser Gitterung sta- 

gnierende Raum e m it den Abm essungen 125 X 65 X 27 (28) mm. 
Es werden dabei zwar die S tim seiten  der G ittersteine freigegeben, 
dafiir aber doppelt so groBe Teile der seitlichen Begrenzungs- 
flachen des G ittersteines ausgesehaltet. D iese Ausgitterungsart 
ist ais noch ungiinstiger in  der W irkungsweise w ie die vorerwahnte 
anzuspreehen. Von iiber 17 m2 je m3 Kammerraum eingeschlich- 
teter freier Oberflache konnen kaum  14 m2 ais wirksame Heiz- 
flache gelten.

SchHeBlich bedeutet bei den bisher ublichen Gitterungsarten  
die Notwendigkeit, die G ittersteine m it den S tim seiten  anein- 
anderstoBen zu lassen, eine ziem lich bedeutende Verminderung 
der in erster Linie wirksamen senkrechten Steinwande. D ie N o t
wendigkeit des AneinanderstoBens ist dadurch bedingt, daB nur 
in dieser W eise m it den bisher ublichen Gittersteinform en eine 
Ausgitterung von  geniigender Standfestigkeit erzielt werden kann.

AuBer diesen N achteilen  haftet aber den ublichen A usgitte
rungen, yor allen Dingen denen in Siemens-M artin-Ofenkammem, 
haufig der groBe Fehler an, daB der W armespeicher infolge der 
nicht regelbaren Stromungs- oder Zugverhaltnisse nur zu einem  
Teil seiner Aufgabe gerecht werden kann, insofem  ais ein Teil 
des Warmespeichers durch die obwaltenden Strómungsverhaltnisse 
zwangsweise ausgesehaltet wird, es bilden sich die sogenannten  
„toten R aum e“ .

Fiir die W ahl der richtigen Steinstarke, die in erster Linie 
dafiir Gewahr ist, daB das eingepackte Gewicht warmewirtschaft- 
hch m oglichst vollkom m en ausgenutzt wird, sind zu beriick- 
sichtigen die Eindringtiefe, eine gewisse, aber nicht zu groBe Re- 
serve, die in B etracht kom m enden Temperaturen und schlieBlich 
der besondere Verwendungszweck. F iir die Anwendung in Wind- 
erhitzem  (Cowpem) wird m it der Steinstarke zweckmaBig auf 
45 bis 50 mm heruntergegangen, wodurch bei der neuen Stein-

Abbildung 2. E ingefallenes G itterw erk  bei 
gew óhnlicher A usg itte rung .

form, wie aus Zahlentafel 1 hervorgeht, sehr vorteilhafte Zahlen 
in  bezug auf W armespeichervermógen und Heizflachę erreicht 
werden.

Von wesentlichster Bedeutung fiir die W irkungsweise des 
Warmespeichers ist die Formgebung seines Grundelementes, des 
einzelnen Gittersteines. Mit R iicksicht auf den Um stand, daB 
die Warmespeicher bestehender Anlagen in vielen Fallen zu klein  
bemessen sind, daB es ferner wiinschenswert ist, die W arme
speicher bei Neuanlagen bei bester W irkungsweise doch m og
lichst klein zu halten (geringere Anlagekosten), kann wohl allge
mein die Regel aufgestellt werden, daB derjenige Warmespeicher- 
stein der beste ist, der je m3 ausgegitterten Raum  das groBte 
Gewicht auf die groBte Oberflache bei geniigend freiem Durch- 
gangsąuerschnitt ergibt, m it anderen W orten, es ist im allge-

A bbiidung 3. G ebrauchliehe zum Teil gegeneinander 
yerse tz te  A usgitterung.

m einen derjenige Gitterstein der zweckentsprechendste, der bei 
m oglichst groBem Speichervermógen einen m oglichst hohen W ir
kungsgrad ergibt.

In  Zahlentafel 1 sind fiir verschiedene GroBen des neuen  
Gittersteins u. a. das Steingewicht, H eizflache, Stein- und Luft- 
volumen je m3 ausgegittertem  Kammerraum eingetragen. Fiir die 
Verwendung in Siemens-Martin-Ofenkammem kommen Steine  
von 65 bis 100 mm Loch in Betracht. Der Stein m it 65-mm-Loch 
hat ein groBeres Speichervermógen ais die Steine fiir die zur Zeit 
ublichen Gitterungsarten, ebenso der m it dem 70-mm-Loeh. 
Der Stein m it 100-mm-Loch besitzt je m3 Ausgitterungsraum bei 
sehr hohem W irkungsgrad ein geringeres Speichervermogen, je
doch wird dieses m it R iicksicht auf den Um stand, daB das einge
packte Steingewicht nahezu voll ausgenutzt wird, immer noch  
groBer sein ais das beste Speichervermógen bei den bisher iib-

A bbildung 4. A bbildung 5. Schem atische
Sehem atische D arstellung D arstellung des Gasweges in

des Gasweges. der K am m er bei Verwendung
des neuen Lochsteines.

lichen Gitterungen, bei denen, w ie geschildert, ein Teil unwirksam  
ist. D ie Steine m it 65- und 70-mm-Loch konnen bei Siemens- 
Martin-Oefen m it zu klein bemessenen Kammern m it groBem  
Vorteil zur Anwendung kommen, wahrend die Steine m it groBerem 
Loch bei solchen m it normal oder reichlich bemessenen Warme- 
speichem  Verwendung finden. Selten durfte der Stein m it 
100-mm-Loch am P latze sein, da dieser, w ie spater gezeigt wird, 
eine auBerst lockere Schlichtweise ergibt.

E s ist nach Ansicht des Verfassers grundverkehrt, fiir die 
Ausgitterung yon  in ihrer Bauart yerschiedenen Oefen ein  und  
dieselbe starre Art einer Ausgitterung anzuwenden. E s ist yielmehr 
unerlaBlich, jeden Ofen gerade hinsichtlich seines W armespeichers 
fiir sich zu behandeln, w enn m an das B este aus ihm heraus- 
holen will.

Der freie Durchgangsąuerschnitt bei dem Stein m it 65-mm- 
Loch in  H ohe von 52 % des Gesam tąuerschnittes und beim  
100-mm-Lochstein m it iiber 60 % muB ais unbedingt hinreichend  
angesehen werden.

Yergleicht m an den bei dem neuen G itterstein yorhandenen  
freien Querschnitt m it dem bei der ublichen Ausgitterung erzielten, 
so findet man, daB die Yerhaltnisse beim  70-m m -Lochstein der
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Z ahlentafel 2. B e t r i e b s e r g e b n i s s e  m it  a l t e r  u n d  n e u e r  G i t t e r u n g .

Art des G itte r w e r k s ........................ A lt A lt A lt A lt
N euer

L ochstein

Ofenreise auf K am m ern . . . . Jan. bis 
Mai 1925

Juni bis 
N ov. 1925

D ez. 1925 
bis 

Febr. 1926

Sept. bis 
N o v . 1926

Juni bis 
S ep t. 1927

M ittlere Schm elzungsdauer in  st  
und m i n ............................................ 751 g25 829 65i 530

H altb ark eit der K am m ern in  A n
zahl Sch m elzu ngen ........................ 231 321 175 252 345

A nheizdauer (H olz und Gas) in st n. best. 141 166 n. best. 89

A bgastem peraturenin  0 C zw isch en : 
1. G asventil und G asessenschieber n. best. n. best. n. best. 405 400

2. L u ftven til u. Luftessenschieber n. best. n. best. n. best. 700 380

3. H auptessenschieber und Esse n. best. n. best. n. best. 600 390

darunter liegenden Steines, wo
durch eine kraftige Wirbelbil- 
dung hervorgerufen wird, und 
kann zudem durch entsprechen- 
des Aufeinandersetzen der Steine 
zwangsweise in die Raume ge- 
fiihrt werden, in denen bisher 
wenig oder gar kein Strómen 
stattfand. Abb. 5 gibt hierfur 
in schematischer Darstellung ein 
Beispiel.

Ueber die m it dem neuen Git- 
terstein erzielten p ra k tisch en  
E r g e b n is s e  sei noch folgendes 
m itgeteilt. Nachdem der Stein 
bei Vorversuohen in einem fiir 
diese Zwecke besonders gebauten 
Versuchsofen sehrguteErgebnisse 
gezeitigt hatte, wurde er unter

Gitterung aus 120 mm breiten Steinen 
m it einem Abstande von 140 mm ent- 
spricht. Fiir einen 80 mm breiten 
Stein umgerechnet, erhalt man en t
sprechend eine Gitterweite von 93 mm, 
und einem 65-mm-Lochstein wiirde eine 
alte Gitterung m it 80 mm breiten 
Steinen in einem Abstande yon 87 mm 
entsprechen. Einem 80-mm-Lochstein  
entspricht bei derselben Steinbreite von  
80 mm eine Kanałweite yon 107 mm, 
einem 90-mm-Lochstein sogar eine solche 
von 120 mm, und bei einem 100-mm- 
Lochstein kommt man schlieBlich zu 
einer Kanalweite von 133 mm.

Ein Vergleich des 70-mm-Lochsteins 
m it einer Ausgitterung aus 80 mm dicken 
und 160 mm hohen Steinen, in Abstan- 
den von 100 mm gepackt, spricht also 
durchaus fiir den ersteren.

Beziiglich der Haltbarkeit der Kam- 
mern sei kurz folgendes gesagt. Fiir sie 
sind yon ausschlaggebender Bedeutung  
der freie (Juerschnitt und in erster Linie 
die je m3 Ausgitterungsraum yorhandene 
Oberflache, in diesem Fali Ablagerungs- 
flache. Je gróBer der freie Querschnitt 
und die Ablagerungs- (Heiz-) Flachę ist, 
um so dunner muB auch die Ablagerungs- 
schicht in der Zeiteinheit und um so 
gróBer auch die Haltbarkeit des Warme- 
speichers sein. Ein Vergleich des neuen 
Steines (vgl. Zahlentafel 1) m it den iib
lichen zeigt, daB die Heizflache bei erste- 
rem neben veranderlichem Speicheryer- 
mógen unverhaltnismaBig viel gróBer 
ist ais bei den m eisten anderen Aus- 
fiihrungen; in einigen Fallen betragt 
dieser Unterschied sogar ungefahr 100% .

D ie Haltbarkeit der neuen G itte
rung muB demnach gróBer sein ais die 
bei der bisher iiblichen, was durch Er
fahrungen im praktischen Betrieb auch 
bestatigt worden ist. Dabei soli die Frage, 
ob es vom  Standpunkte der Stahlerzeugung und eines wirtschaft
lichen Arbeitens aus zweckmaBig ist, auf hochste Lebensdauer 
der Warmespeicher hinzuarbeiten, offen bleiben; die Erfahrungen 
des Yerfassers laufen darauf hinaus, daB es yom  wirtschaftlichen 
Standpunkte aus grundverkehrt ist, die Lebensdauer der Kammer 
sow eit wie moglich zu treiben.

Ein weiterer Vorteil des neuen Steines muB noch hervor- 
gehoben werden, namlich der durch die Schragstellung der sonst 
senkrechten Flachen bewirkte. D ie Bildung toter oder wenig mit- 
arbeitender Raume, wie sie durch neuere Untersuchungen1) fe st
gestellt wurde und fiir dereń Vorhandensein auch die Erscheinung 
spricht, daB im m ittleren Teil der Kammer zuerst Staubablage- 
rungen anzutreffen sind, kann durch die Anwendung des neuen  
Steines yermieden werden. Das Gas trifft, wie Abb. 4  schema- 
tisch zeigt, immer auf einen Teil der Oberflache des zweitnachst

Abbildung Abgastemperaturen bei der alten 
Ausgitterung.
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x) Vgl. hierzu S. S c h l e i c h e r :  Ber. Stahlw.-Aussch. 
Nr. 123 (1927). G. N e u m a n n :  Arch. Eisenhiittenwes. 1 (1927)
S. 111/7 (Gr. B : Stahlw.-Aussch. 127). Abbildun< B lick in eine m it dem nouen Lochstein ausgepackie 

abgeste llte  L uftkam m er.
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ungunstigen Verhaltnissen an einem  Siemens-Martin-Ofen m it 
sehr klein bemessenen K am m em  erprobt. In  Ermangelung von  
eigentliehen Schlackenkammern waren in diese Kammern 
Schlackensacke eingebaut. Bei der iiblichen Art der Ausgitterung 
war die Haltbarkeit dieser Kammern ganz auBergewóhnlieh kurz- 
sie betrug im M ittel ungefahr 250 Schmelzungen gegeniiber 600 
bis 800 Schmelzungen bei den iibrigen Oefen. D ie Ergebnisse 
nach dem Umbau waren folgende. Schon beim Anheizen kam der 
hóhere Wirkungsgrad der neuen Ausgitterung zum Ausdruck; 
die Kammern wurden sehr rasch aufgeheizt, die Anheizzeit war 
also wesentlich kurzer ais sonst, und infolgedessen war schon beim  
Anheizen eine nennenswerte Brennstoffersparnis festzustellen. 
Der Ofen erreichte sehr bald einen flotten Schmelzungsgan". Bei 
etwa 65 % kaltem Einsatz und 25 t  Ausbringen ging die Schmel
zungsdauer bei guter GieBtemperatur haufig bis auf 4,5 st zuruck, 
was vordem nie erreicht worden war. Die Abgastemperaturen  
des Ofens lagen, wie ein Vergleich der MaBstreifen in Abb. 6 und 7 
erkennen laBt, bei bedeutend heiBerem Ofengang um rd. 210° 
niedriger ais friiher. W eitere Betriebsangaben bringt Zahlentafel 2.

Der Ofen hatte also trotz wesentlich hóherer Leistung eine 
bedeutend niedrigere Abgastem peratur. D ie Erniedrigung der 
Abgastemperatur von 600 auf 390° bedeutet eine Ersparnis von  
rd. 36 % der Abgaswarme oder, da diese 35 % der dem Gas- 
erzeuger zugefiihrten W armemenge in Form von Kohle ent
spricht, eine Ersparnis von 12,8 % der verwendeten Gas- 
erzeuger. Durch die Leistungssteigerung bzw. die Abkiirzung der 
Schmelzungsdauer konnte nach den bisherigen Feststellungen  
eine weitere Ersparnis von rd. 7 % K ohle erzielt werden. Die 
Gesamtersparnis betragt also rd. 20 %, d. h. der Kohleverbrauch  
ist von 35 auf 28 kg je 100 kg Stahl heruntergegangen. Mit einer 
Kammerhaltbarkeit yon 345 Schmelzungen (es sei nochmals aus- 
driicklich auf die auBerordentlich ungunstigen Verhaltnisse hin- 
gewiesen) haben die Kammern eine weit iiber dem Durchschnitt 
der letzten vier Reisen liegende Gesamtschmelzungszahl erreicht. 
Zudem hatte die Zahl noch wesentlich hoher sein kónnen, wenn im 
Betriebe der neuen W irkungsweise der Kammern, z. B . durch 
Abkiirzung der U m steuerzeiten u. a. m ., Rechnung getragen  
worden ware. Einen Blick in eine abgestellte Luftkammer ver- 
mittelt Abb. 8. Das Ausbrechen der Steine ging sehr leicht von- 
statten. D ie Steine konnten zum allergróBten Teile wieder yer
wendet werden.

Weitere Betriebsergebnisse von anderen Werken werden in  
nacbster Zeit yorliegen. Ing. K . K n ie p e r t .

Die Gewinnung, Verarbeitung und Verwendung von FluBspat.
Nach einer eingehenden Betrachtung der mineralogischen  

Eigenschaften, der geologischen Vorkommen, der Gewinnung und 
Aufbereitungsverfahren von FluBspat bespricht R a y m o n d  B. 
L a d o o 1) in einer langeren und ausfiihrlichen Abhandlung dessen  
yerschiedene Verwendungszwecke, von denen hier besonders die 
fiir metallurgische Verfahren betrachtet werden sollen. Auf 
Grund der Ergebnisse einer Um frage bei den bekanntesten Me- 
tallurgen und unter Beriicksichtigung des Schrifttums beschreibt 
der Verfasser die W irkungen des FluBspatzusatzes. Sie beruhen 
auf dem yerhaltnismaBig niedrigen Schmelzpunkt des FluBspates, 
auf seiner Leichtfliissigkeit im geschmolzenen Zustand, auf seiner 
Fahigkeit, Eutektika m it K ieselsaure, Kalzium- und Barium- 
sulfat, Tonerde und anderen schwer schmelzbaren Stoffen zu  
bilden, wodurch eine leicht schmelzbare und hochgradig fliissige 
Schlacke entsteht, und schlieBlich auf der Fahigkeit, Schwefel, 
Phosphor und andere Verunreinigungen in E isen oder M etali zu 
verschlaeken oder zu yerfliichtigen.

Bei Besprechung der Vorgange beim  Siemens-Martin-Ver- 
fahren weist der Verfasser darauf hin, daB der wahrend des 
Schmelzungsyerlaufes zugesetzte Kalk leicht eine dicke Masse 
bildet, durch die die Gase aus dem Metali z. T. sehr schwer hin- 
durchdringen kónnen. W enn die Schlacke zu dick geworden ist, 
so muB sie durch FluBspat leicht fliissig gem acht werden. Diese 
hierdurch der Schlacke m itgeteilte L e ic h t f l i i s s i g k e i t  erklart 
J. C. D a y is  durch die durch FluBspat hervorgerufene Eutektikum - 
bildung. D ie basischen und sauren Bestandteile der Schlacke 
allein sind yerhaltnismaBig schwer schmelzbar (CaO bei 1900°, 
S i0 2 bei 1780°). K alzium silikat, eine Verbindung beider, schm ilzt 
jedoch bei 1512°. M ischungen von Silikatschlacken oder Mine- 
ralien bilden unter bestim m ten Verhaltnissen Eutektika; so 
schmilzt z. B. M agnesiumsilikat bei 1524°, eine Mischung von  
30 °/0 des letzteren und 70 % K alk jedoch schon bei 1350°. 
AuBerdem schm ilzt ein mehrbasisches Silikat bei niedrigerer Tem 
peratur ais ein einbasisches Silikat. Ebenso bildet K alziumsilikat 
nach Angabe des Verfassers ein Eutektikum  m it 38 % CaF2, das 
bei 1300° schm ilzt und bei 1130° erhartet. R. W . B o s t w ic k  w eist

darauf hin, daB die Bildung dieses Eutektikum s es gestattet, mehr 
K alk in der Schlacke zu fiihren und dadureh die Basizitat zu er- 
hóhen. Man kann annehmen, daB unter gewohnlichen Bedingungen  
FluBspat nicht in chemische Bindung m it der basischen Schlacke 
tritt, sondern durch basische Silikate in Losung gehalten  
wird. U nter schwach oxydierenden Bedingungen ist es jedoch  
sehr gut moglich, daB etwas FluBspat aufgespalten wird und so in 
der Lage ist, m it dem Silizium oder Phosphor des M etalls Fluoride 
zu bilden, ein Grund dafiir, daB man lange sehr yorsichtig  
m it der Verwendung von FluBspat war.

f ' D ie Wirkung des FluBspates auf die E n t s c h w e fe lu n g  wird 
hauptsachlich an Hand der Arbeit von S c h le ic h e r 1) besprochen. 
Schleicher beobachtete, daB FluBspat ein wirksames Mittel zur 
Entschwefelung darstellt. Auch Bostwick weist darauf hin, daB 
der FluBspat infolge seiner chemischen A ktiv itat in der Lage ist, 
den Schwefel durch Verfliichtigung aus der Schlacke zu entfernen. 
N ach Schleicher beruht die entsehwefelnde W irkung des FluB
spatzusatzes nicht auf einer erhóhten B asizitat der Schlacke, 
sondern darauf, daB der Schwefel aus der Schlacke in irgendeiner 
Form yerfluchtigt wird, wodurch die Schlacke erneut Schwefel 
aus dem Bad aufnehmen kann. Bei saurer Zustellung des Ofens 
tritt eine Erhóhung der B asizitat der Schlacke durch den FluB- 
spatzusatz nicht ein, da zwar Kieselsaure aus der Schlacke wohl 
zunachst ais Siliziumfluorid verfliichtigt, aus der Ofenzu- 
stellung jedoch in diesem Falle restlos wieder ersetzt wird. Trotz- 
dem tritt durch den FluBspatzusatz eine erhóhte Entschwefelung  
aus dem oben gekennzeichneten Grunde ein. Ein weiterer SchluB, 
der sich aus dieser Arbeit ziehen laBt, ist der, daB FluBspat beim  
Zusatz zu einer Siemens-M artin-Schlacke nur bis zu einer gewissen  
Grenze, etw a zu 2 bis 2,5 %, zersetzt wird.

Weiterhin seheint FluBspat die E n tp h o s p h o r u n g  zu be- 
giinstigen, und zwar aus folgenden Griinden. Er m acht erstens 
die Schlacke fliissig und erhalt so ebenfalls allen Kalk fliissig, der 
sonst yielleicht ungeschmolzen bliebe, wodurch die Schlacke stark  
basisch wirksam erhalten bleibt. Sodann yerfluchtigt er wahr
scheinlich Silizium aus dem Metali und yermindert so die Bildung  
von Kieselsaure, steigert som it die Basizitat, und drittens yer
fluchtigt er in gewissen Fallen unter nicht sehr oxydierenden  
Bedingungen Phosphor ais Fluorid.

H o  w e ist iiberzeugt, daB FluBspat eine katalytische W irkung 
ausiibt. Er yeranschaulicht dies durch folgende Gleichung:

3 SiO , +  2 CaF2 =  S iF4 +  2 C aS i03 (1)
3 CaO - f  SiF4 =  2 CaF2 +  C aS i03. % t2)

f  e' Nach Gleichung 1 reagiert FluBspat m it Kieselsaure, indem  
er K alziumsilikat, eine leicht schmelzbare Schlacke, und fluchtiges  
Siliziumtetrafluorid bildet. E in Teil dieses gasfórmigen Silizium- 
tetrafluorids wird ohne Zweifel entweichen. Nach der Theorie 
von Howe wird jedoch der groBte Teil davon m it Kalk gemaB 
Gleichung 2 reagieren. So erhalt man mehr K alziumsilikat, und  
FluBspat wird wieder zuriickgewonnen, so daB R eaktion nach  
Gleichung 1 ein zweites Mai vor sich gehen kann, bis alles Silizium 
tetrafluorid entwiehen ist.

Um sicher zu sein, daB von  dem Siliziumtetrafluorid keine 
nachteilige W irkung auf den Stahl ausgeiibt wird, sollte man  
fiir den FluBspatzusatz keinen Z e it p u n k t  wahlen, der nicht 
m indestens eine halbe Stunde vor dem Abstich der Schmelzung  
liegt, wenngleich bisweilen auch kiirzereZeiten angetroff en werden.
I. C. D a y is  berichtet, daB er nur dann FluBspat zusetzt, wenn eine  
betrachtliche Menge freien K alkes in der Schlacke yorhanden oder 
die Schlacke zu dickfliissig ist. Keinesfalls gibt auch er FluBspat 
spater ais eine halbe Stunde vor dem Abstich zu, um eben die  
M óglichkeit zu yermeiden, daB Fluoride infolge yon Reaktionen  
zwischen dem FluBspat, der Schlacke und gewissen Elem enten im  
Metali in das Bad eintreten.

Zahlreiche Angaben finden sich auch iiber die H o h e  d e s  
F lu B s p a t z u s a t z e s .  D ie m ittlere je t  Stahl angewandte Menge 
schw ankt in weiten Grenzen, etw a von 1,8 bis 11,3 kg. Bostw ick  
gibt an, daB er rd. 2,7 k g /t Stahl zusetzt. Bei manchen Schm el
zungen ist ein FluBspatzusatz unnótig, vor allem dann, wenn  
betrachtliche Mengen Erz zur Entkohlung zugesetzt werden. 
In diesem Falle yerleiht das E isenoxyd der Schlacke geniigende 
Fliissigkeit. Dayis setzt bei einer 26-t-Schm elzung etw a 9 bis
II ,3 4  kg FluBspat zu. Eine Statistik  vom Bureau of Mines aus 
dem Jahre 1924 zeigt fiir dieses Jahr einen Verbrauch von 1,5 bis 
11,2, im Mittel 3,53 kg FluB spat/t Stahl. E in  groBes Stahlwerk  
im W esten yerbraucht 6,8 bis 9 k g /t  Stahl, weil es sta tt K alkstein  
Dolom it yerwendet, der eine sehr dicke Schlacke g ibt. W ieder 
ein anderer FluBspatyerbraucher g ib t an, daB sein m ittlerer Ver- 
brauch 4,5 k g /t  Stahl betragt.

1) Buli. Bur. Mines (1927) Nr. 244. ł ) St. u. E. 41 (1921) S. 357.



552 Stahl und Eisen. Umschau. 48. Jahrg. Nr. 17.

Hinsichtlich der W ir k u n g  y o n  F lu B s p a t  a u f  d ie  O fen -  
a u s k le id u n g  behauptet J o n e s 1), daB keine schlechten Wir- 
kungen bekannt sind, und daB die Verwendung von FluBspat 
beim Siemens-Martin-Verfahren immer mehr Anklang findet. 
W enn jedoch saure Auskleidung yerwendet wird, sollte man vor- 
sichtig sein und kein UebermaB an FluBspat yerwenden, damit 
kein ubermaBig starker Angriff der Auskleidung erfolgt.

ZusammengefaBt laBt sich kurz feststellen: Der FluBspat 
erniedrigt den Schmelzpunkt der Schlacke und ermoglicht so 
niedrigere Ofentemperaturen und kiirzere Schmelzungsdauer, er 
erhoht den Fliissigkeitsgrad der Schlacke und gestattet so dem  
Gas, aus dem Metali auszutreten, bewirkt eine besseres Durch- 
arbeiten des Bades und ein leichteres Handhaben der Schlacke, 
und schlieBlich unterstiitzt er die Entfernung des Schwefels und 
des Phosphors durch Verfluchtigung und Verschlackung entweder 
unmittelbar oder aber dadurch, daB er es ermoglicht, eine hoher 
basische Schlacke zu fiihren.

Der E in f lu B  d er  K o r n g r o B e  d e s  F lu B s p a te s  stellte  
ebenfalls einen Gegenstand der Rundfrage dar. Bei der Stahl- 
herstellung werden sowohl stuckige ais aueh kornige FluBspate 
yerwendet, m it Vorliebe jedoch letztere. Ais kennzeichnend wird 
etw a folgende Siebanalyse genannt: o/o
Riickstand auf % "-M aschen-Sieb.............................................  7,6
Durchgang durch und Riickstand auf 1/8"-Maschen-Sieb 45,25
Durchgang durch 1/8"-Maschen-Sieb und Riickstand auf

20-Maschen-Sieb2) ........................................................................ 23,75
Durchgang durch 2 0 -M asch en -S ieb .........................................23,40
(Durchgang durch 100-Maschen-Sieb 2,9 %)

100,00

D a FluBspat in einigen Fallen nur in sehr feiner Form, feiner 
ais Maschensieb 20, gewonnen werden kann, so suchte man aueh 
dieses Feine bei der Stahlerzeugung zu yerwenden. Die Meinung 
hieriiber ist sehr yerschieden, teils fiirchtet man, daB der feine 
FluBspat nicht geniigend durch die Schlacke hindurchsinken kann, 
oder man will ihn nur yerwenden, wenn er m it gróberen Stiicken 
yermischt ist. Sehr feiner FluBspat bringt weitgehende Ver- 
staubungsyerluste. Man kann dem jedoch durch Anfeuchten des 
Spates yorbeugen. Ebenso sind ganz grobe FluBspate (iiber %") 
unyorteilhaft, da sie mehr Zeit und Warme zur Verschlackung 
gebrauchen. Die besten Ergebnisse erzielt man, indem man eine 
Mischung von wenig Feinspat m it solchem bis zu % oder 1/8// 0  
yerwendet. Brikettierungsversuche hatten keinen Erfolg.

Eingehend besprochen wurde aueh der E in f lu B  d er Y er-  
u n r e in ig u n g e n  des FluBspates. K a lz iu m k a r b o n a t  ist selbst 
ein  FluBmittel und wirkt deshalb nur yerdiinnend. K ie s e ls a u r e  
wirkt ebenso yerdiinnend, ist aber kein FluBmittel und gebraucht 
eine gewisse Menge FluBspat zur Yerfliissigung, yermindert also 
den nutzbaren FluBspatanteil. Im  allgemeinen ist ein Hochst- 
gehalt von 6 % S i0 2 in den Kaufyertragen yorgesehen. Ein Teil 
Kieselsaure benótigt nach F o h s3) ungefahr 2 bis 2,5 Teile FluB
spat. AuBerdem erfordert ein hoher Kieselsauregehalt einen Zu
satz von Kalkstein, um die Basizitat der Schlacke zu bewahren. 
B a r iu m s u lf a t  ist in seiner Wirkung noch nicht yoll erkannt. 
D ie m eisten Stahlwerke jedoch lehnen jedweden, wenn aueh 
noch so geringen Gehalt im FluBspat ab. Hingegen yerwendet ein 
westliches Stahlwerk FluBspat m it einem mittleren Barytgehalt 
von 5 % und empfindet ihn nur infolge seiner yerdiinnenden 
Wirkung ais stórend. Fiir die Ablehnung des Bariumsulfats 
sprechen zwei Grunde. Einmal ist die Zugabe yon Schwefel in 
jeglicher Form unangenehm, und dann bildet der Baryt eine sehr 
schwere, dickfliissige Schlacke. Die geringen Mengen, in denen 
der Baryt jedoch in dem FluBspat yorkommt, bringen aber, wie 
eine ausfiihrliche Berechnung zeigt, eine derartig geringe Schwefel- 
zufuhr, die nicht von groBer Bedeutung fiir den Schwefelgehalt 
des Bades sein kann. E in  Teil FluBspat yerfliissigt anderthalb 
Teile Bariumsulfat.

E in  gleichwertiges E r s a t z m i t t e l  fu r  F lu B s p a t  konnte 
yon keinem der Gefragten angegeben werden. In einem Stahlwerk 
wird ein yerhaltnismaBig hoher Anteil an Manganerz bei yer
haltnismaBig geringem K alksatz gegeben, wodurch eine gute 
Schlaekenfiihrung gewahrleistet ist, so daB im allgemeinen sehr 
wenig FluBspat der Schlacke zugegeben zu werden braucht. 
Dieser Erzzusatz yerleiht der Schlacke gute Fliissigkeit und 
Basizitat und dient zur Entschwefelung wahrend des Schmelzungs- 
ganges. Im  letzten Teil der Schmelzung wirkt er desoxydierend 
auf das Bad und yerringert so den Anteil an nichtmetallischen

1) G. H. J o n e s :  Year Book Am. Iron Steel Inst. (1922) 
S. 508/27: vgl. Blast Furnace 10 (1922) S. 563/7.

2) 20 Maschen je Quadratzoll.
3) F. J u l i u s  F o h s :  K entucky Geol. Survey Buli. 9 (1907) 

S. 154.

Einschliissen. Nach J o n e s 1) wird durch hochmanganhaltiges 
Roheisen der Fliissigkeitsgrad der Schlacke erhoht und dadurch 
ein geringerer FluBspat zusatz erforderlieh. Der meistbekannte 
Ersatz ist Kalziumchlorid. Es arbeitet sehr gut und erlaubt, eine 
hochkalkhaltige Schlacke zu fiihren. Zahlenunterlagen iiber die 
yerbrauchte Menge waren nicht yerfiigbar. Von einer Seite wird 
ein Verbrauch von 22 kg je t  Stahl angegeben, was ziemlich hoch 
erscheint und bei den augenblicklichen Preisen seine Verwendung 
unmoglieh macht. Der Kalziumchloridzusatz wiirde fiinfmal so 
yiel kosten wie der FluBspatzusatz; auBerdem ist Kalziumchlorid 
sehr hygroskopisch, so daB es sich kaum zu diesem Zweck eignen 
wird.

Beim ,,Saniter-Verfahren“2) wird zum Entphosphorn und 
Entschwefeln und zur Herstellung einer fliissigen Schlacke folgende 
Mischung und Menge je t Stahl yerwendet: 4 kg trockenes Kal
ziumchlorid, 4 kg FluBspat, 6,8 kg Kalk und 3,6 kg Kalkstein. 
Weitere fiir FluBspat yorgeschlagene Ersatzm ittel sind an
dere stark basische Salze, wie gewisse Salze des Natriums 
und Kaliums, W alzsinter, B auxit und Ilm enit. Keines dieser 
M ittel ist je in gróBerem MaBstabe yerwandt worden. Ilmenit 
[Eisentitanoxyd von der Form (FeT i)20 3], der 45 bis 52 % T i02 
enthalt, soli yersuchsweise ausprobiert und um ein geringes wirk- 
samer ais FluBspat sein. Immerhin scheint die Móglichkeit, FluB
spat durch Ilm enit zu ersetzen, bedenklich zu sein, da Titanbe- 
standteile immer ais unyorteilhaft in Schlacken angesehen werden, 
indem sie diese dickfliissig machen.

Im  G ie B e r e ib e tr ie b  wird FluBspat im allgemeinen in 
stiickiger Form yerwendet, doch soli die SttickgroBe ein gewisses 
MaB nicht iiberschreiten. Ebenso wie beim Siemens-Martin-Ver- 
fahren wird er zur Entschwefelung und Entphosphorung des Eisens 
und zur Erzielung einer fliissigen Schlacke yerwendet. Von be- 
sonderem Wert ist er, wenn das Roheisen hohen Schwefelgehalt 
besitzt, und wenn die GieBereien im stetigen Schmelzbetrieb 
arbeiten. Er kann im Kuppelófen oder in die Pfanne, bevor das 
Eisen yergossen wird, zugegeben werden. N ach Beobachtungen 
yon einer Seite macht bei der H erstellung yon schmiedbarem GuB 
die Zugabe von etwa 3 % FluBspat im Boden der Pfanne das Eisen 
leichter schmiedbar und erhoht die Zugfestigkeit. Diese Er- 
scheinung wurde auf Versehlaekung von Yerunreinigungen zuriick- 
gefiihrt. Auf demselben Wege wurde graues GuBeisen weicher 
gemacht, ohne seine VerschleiBfestigkeit zu beeintraehtigen. 
Anderseits soli die Zugabe von etw a 9 kg FluBspat je t Metali 
den Einsatz im Kuppelófen schneller niederbringen, eine diinnere 
Schlacke, heiBeres Eisen und einen scharferen GuB erzeugen.

$ip l.=3;ng . B . Wasmuht.

Ueberwachung von Fordermitteln.
Um  die ZweckmaBigkeit und W irtschaftlichkeit yorhandener 

Fórdermittel beurteilen zu konnen, muB man zunachst ein Bild 
iiber ihre Arbeitsweise, insbesondere ihre zeitliche Ausnutzung 
zu gewinnen suchen. Das M ittel hierzu ist die Zeitstudie. Sie 
erfordert im allgemeinen einen oder mehrere Beobachter, die 
wahrend des gesamten zu untersuchenden Zeitabschnitts, also so
wohl wahrend der Arbeits- ais aueh der W artezeit des Krans, Auf- 
zugs o. dgl. anzusetzen sind. Derartige Untersuchungen sind 
haufig zeitraubend und teuer; es liegt daher nahe, sie durch 
selbsttatige Aufschreibungen zu ersetzen. Hier ergeben sich yer
schiedene M oglichkeiten:

a) U e b e r w a c h u n g  e le k t r i s c h  a n g e t r ie b e n e r  Forder- 
m it t e l  d u r c h  A m p e r e m e te r  (Z e it -S tr o m -D ia g r a m m ):  
Bei allen Fordermitteln mit elektrischem Antrieb erhalt man auf 
einfache Weise ein Bild iiber ihre zeitliche Arbeitsweise, wenn 
man die Stromaufnahme durch ein schreibendes Amperemeter 
aufzeichnen laBt. Abb. I zeigt ein solches Diagramm aus dem 
Betrieb einer Hiittenwerksyerladeanlage, aus dem man die Anzahl 
der Greiferhiibe, die Arbeitszeit und die W artezeit der Anlage 
deutlich erkennen kann. In ahnlicher W eise lassen sich Aufziige, 
Magnetkrane, aueh WalzenstraBen usw. liberwachen.

b) U e b e r w a c h u n g  d u r c h  Z e it -W e g -D ia g r a m m . Hierzu 
gehoren u. a. der ,.Autograph“3) und der Zeitschreiber Bauart 
Bruhn1) (genannt: Was —  war —  wann?). Beide Apparate 
werden durch einfache Mitnehmerkupplung m it dem Fahr- oder 
Windwerk des Krans usw. yerbunden. Abb. 2 zeigt an einem im 
Betrieb mit Autograph aufgenommenen Diagramm die Arbeits
weise eines Schrott-Magnetkrans. Das Schaubild liiBt in dieser 
Form nur Arbeits- und W artczeiten des Krans, nicht dagegen

1) G. H. J o n e s ,  a. a. O.
2) H a r b o r d , F. W ., and H a l l ,  J . W .: Metallurgy of steel. 

New York 1 (1916) S. 192/3.
3) Hersteller: Kienzle-Uhren-Fabriken, Schwenningen a. N.
4) Hersteller: M ontan-Handels-Gesellschaft, Miilheim (Ruhr).



26. April 1928. Umschau. Stahl und Eisen. 553

40 jg ff l 2 0  W  7J 0& ^ 0 74>00 2 0  W  750 0  2 0
------------------- > -

A bbildung 1. Zeit-S trom -D iagram m  einer Y erladeanlage.

Abbildung 2. F ahrd iagram m  eines M agnetkrans, auf- 
genom men m it A utograph.

(N ur A rbeits- und  W arteze iten  erkenntlich .)

A bbildung 3. F ahrd iagram m  eines B eschicikrans, auf- 
genoram en m it A utograph.

(Jedes Spiel des K rans is t erkennbar.)

2 0  40 77& 0  40  ć/7r/>

nale, das darunter aufgezeich- 
nete Diagram m die Gicht- 
katzenfahrt an. Folgendes 
Beispiel móge das Diagramm  
erlautem : Die K atze steht im  
Erzsehacht bereit (1). Der 
Fuhrer erhalt das Zeichen zum  
Gichten (x). Er zieht die La- 
dung hoch, fahrt uber denOf en  
I I I  und gichtet (2), fahrt zum  
Koksschacht und holt Koks 
(3), fahrt zurlick zum Ofen III  
und gichtet Koks (4), fahrt 
wieder in Bereitschaft zum  
Erzschaeht (5). Der Ab
stand a gibt die Zeit fur 
eine vollstandige Ladung 
an. Abb. 5 zeigt den sche- 
m atisehen Einbau des Appa- 
rates. Im  Fiihrerhaus der 
G iehtkatze befindet sich ein  
vom  Fahrwerk durch Kegel- 
rader angetriebener Fahrt- 
anzeiger, der dem Fuhrer 
die Stellung der K atze auf der

die einzelnen Spiele erkennen, da Auf- und Abwartsbewegung des 
Windwerks in der gleichen Schreibrichtung aufgezeichnet werden. 
ZweckmaBiger wird daher eine Ausfiihrung gewahlt, bei der Hin- 
und Riickfahrt oder Heben und Senken in v e r s c h ie d e n e m  
Sinne aufgezeichnet werden und bei der das Uebersetzungsverhalt- 
nis so bemessen ist, daB die Schreibbreite des Diagramms gerade der 
Gesamtlange oder Hubhóhe entspricht, die von dem Kran bestrichen 
werden kann (s. Abb. 3). Zu jedem  Zeitpunkt ist der Standort des 
Krans zu erkennen, und jede Hin- und Herfahrt wird deutlich. 

Das Diagramm einer Sonderausfiihrung eines solchen Zeit-

A bbildung 4.

G iehtkatze.

K ranbahn kenntlich m acht. Auf das W ellenende a dieses Fahrt- 
anzeigers ist ein Zahnrad b aufgesetzt, von  dem die Bewegung 
m ittels Gallscher K ette auf die Schneckenwelle c des selbst- 
gebauten Apparates iibertragen wird. Uebersetzung und Gang- 
hóhe der Schnecke sind so gewahlt, daB bei einer Fahrt iiber die 
ganze Hochofenkranbahn die Breite der Trommel e von der 
M utter d m it der Schreibfeder gerade bestrichen wird.

Auf diese W eise ist es moglich, die Fahrzeiten, die W arte
zeiten und die Innehaltung der richtigen Reihenfolge in der Be- 
setzung der einzelnen Oefen laufend zu iiberwachen. D ie er- 
zieherische Wirkung auf die Belegschaft und die Einwirkung auf 
einen gleichmaBigen Ofengang durch dieses einfache Mittel sind  
unter Um standen betrachtlich. 2)ipl.=3ttg. H. Jordan.

Ueber die Verteilung der Anstrengung und den Stauchvorgang in 
zylindrischen Druekkórpern.

Das Ziel obiger Arbeit von  M a s  S c h u n c k 1) war, auf 
esperim entellem  Wege Einblick in die verw ickelten Formande- 
rungs- und Spannungsverhaltnisse beim  Stauchversuch zu ge- 
winnen. Der Verfasser fiihrte zunachst Messungen der elastischen

T  |  r " ' r  f " ' v  }  " '

i

; j ^ d ^ T i i r j T T '  
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A bbildung 5. A p p a ra t zur U eberw achung d e r H ochofen-
B egichtung.

I  I I I  V  V I I  I X  S I  
D ruckspannung =  0,03 kg /cm 2 D ruckspannung =  0,51 kg/cm*

weise einer G iehtkatze auf einer H ochofenbeschickungsanlage 
m it senkrechtem Erz- und K oksschacht und quer iiber den Ofen 
verlaufender Kranbahn. D ie m it einem  X bezeichneten Linien 
geben in ihren Ausschlagen die vom  Mollerhaus gegebenen Ofensig-

X V II.J9

A bbildung 1. D ruckrersuohe m it zy lindrischen  G elkórpem .

Verformungen an der M anteloberflache langer zylindrischer 
Druckkórper aus W eichgum mi durch. U m  auch iiber den Ver-

L) 2t.=Qng.-Dissertation, Aachen 1927.
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Abbildung 2. Linien gleicher A nstrengung im  M itte lschn itt eines 
zylindrischen Druckkórpers.

formungszustand im Innem  der Stauehkórper AufschluB zu er
halten, stellte Schunck weiterhin Druckproben aus einem Gel aus 
reiner entfarbter Gelatine, Wasser und Glyzerin her, in die ein  
Schichtliniennetz aus Gummifaden eingebettet war. Durch

photographische Aufnahme dieser Kórper vor und nach der 
Stauchung und nachfolgende Ausm essung des Schichtlinien- 
system s war es móglich, die Formanderungen in jedem  Punkte 
zu erm itteln (Abb. 1). D ie Auswertung der Versuche ergab, daB 
die gróBten Dehnungen in Zonen stattfinden, die sich unter 
etwa 50° zur Zylinderachse geneigt von den K anten aus in den 
Versuchskórper hinein erstrecken. D ie zwischen diesen kegel- 
fórmigen Zonen und den PreBflachen befindlichen Stoffteile 
erleiden infolge der PreBflachenreibung und der dadurch gegebenen 
Verhinderung der Querdehnung in den Druckflachen eine geringere 
Yerformung Ax, ais es dem W ert der Stauchung A Q in dem 
rein axial beanspruchten M ittelteil des Zylinders entspricht 
(Abb. 2). Wie zu erwarten, kommen also bereits im elastischen 
Gebiet ahnliche Erscheinungen zur Ausbildung, wie sie von 
R ie d e l  (Rutschkegel) und S ie b e l  (Zonen behinderter Yer
formung) bei starkerer Stauchung gefunden wurden.

Die Wirkung der Druckkegel erstreckt sich nur auf ein etwa 
der Lange des Zylinderhalbmessers entsprechendes Stiick von den 
PreBflachen aus in das Innere der Proben (s. Abb. 2). Sinkt die 
Probenhóhe unter das kritische Abm essungsrerhaltnis, so daB 
die Druckkegel aneinanderstoBen, so muB der Stauchwiderstand 
nach Schunck so weit ansteigen, daB auch die innerhalb der Druck 
kegel liegenden Teile in der M ittelebene des Kórpers bildsam ver- 
formt werden. D ie Brauchbarkeit der daraus fiir den Stauch
widerstand erm ittelten Berechnungsformel wurde durch Druck- 
versuche m it kurzeń Stauchkórpern aus versehiedenen Werk
stoffen nachgepruft. e . Siebel

Patentbericht.
D eutsche Patentanmeldungen1)-

(P a te n tb la tt N r. 16 Tom  19. A pril 1928.)

KI. 7 a, Gr. 23, A 51 171. Yorrichtung zum Heben und 
Senken der Oberwalze von W alzwerken. Engelhardt Achenbach  
sei. Sóhne, G. m. b. H ., Buschhtitten (Kr. Siegen i. W .).
... 7 a’ Gr- 2®> D 53 656. Elektrische Steuereinrichtung

dle Auswurfklappen von K iihlbetten m it mehreren Auslauf- 
nnnen. Demag, A.-G., Duisburg.

,^ 1 ' 7 a’ Gr‘. 2®’ ^  26 696- Fórdervorrichtung m it mehreren 
Auslaufrinnen, insbesondere fiir K iihlbetten von Walzwerken. 
Albert Koli, Duisburg, Teilstr. 15.
t-  / 5 1,'. 7 a,’ Gr' ,27, W  76 335. Ausschwenkbares Haspelwerk 
tur Kaltwalzmaschinen. Walzmaschinenfabrik August Schmitz
G. m. b. H ., Dusseldorf, NeuBer Str. 101— 105 
M + KI 7 b, Gr 1, J  29 760. Verfahren zur'H erstellung von  
Metallblechen und Bandern. Otto Junker, Stolberg (Rhld.).

, K l: 7 c;’ Gr- 13> B 128851. Verfahren zum Einziehen von  
Boden m Trommeln. A. Borsig, G. m. b. H ., Berlin-Tegel.

, 7 C’ ? r- 2\ ’ M 1J101 443‘ Verfahren zur Herstellung  
von Rohrmuffen. Mitteldeutsche Stahlwerke, A.-G. Lauch 
hammerwerk, Lauchhammer i. Sa.

j  K1' 12 e’ Gr- 2’ N  25 326- F ilter zum Reinigen von Luft 
oder anderen Gasen. Deutsche Luftfilter-Baugesellschaft m. b H  
-tserlin-Halensee, Schweidnitzer Str. 11— 15.

m  ? L. 1^.b, Gr- 2(!’ St 42 ° 42- Verfahren zur Herstellung 
Schnellarbeitsstahl m it hóherem Vanadium- bzw K obalt 

gehalt. Stahlwerk Becker, A.-G., W illich (Rhld.).
Kl. 31 a Gr. 3, R 70 378; Zus. z. Pat. 402 438. Verfahren 

und Vorherd zum Fertigmachen von im Kuppelofen nieder- 
geschmolzenem Eisen. Carl Rein, Hannover, Edenstr. 33.

K l. 31 b, Gr. 11, A 50 192. Schleuderkopf fur Sandschleuder- 
formmaschmen. Franz K . Axmann, Maschinenbauanstalt, Kóln- 
Ehrenfeld, Vogelsanger Str. 260.
c , K1- 31 c> 27> A 47 096. Elektrischer GieBkran m it 
schwenkbarem Hebel fiir das Anheben der Last. Ateliers de 
Constructions E lectnąues de Charleroi, A.-G ., Brussel (Belgien) 

K l. 49 a Gr. 36; A 50 706. Einrichtung zur selbsttatigen  
Schmierung der Hohlreibkegellager und Reibungsflachen bei 
Umsteuerkupplungen. Joseph Aulinger, Stuttgart, Vogelsang-

r  h K w 4? Gr' , 13’ D 49 968‘ Sehere fiir in Bewegung befind- 
liches W alzgut. Demag, A.-G ., Duisburg.

r  i, K1w 9! C’ Gr' 13, D  54 ° 83- Sehere fiir in Bewegun^ befind- 
liches W alzgut zum Schneiden mehrerer voneinander unab- 
hangiger Walzadern. Demag, A .-G ., Duisburg.

-u j Anme,<iunSen liegen von dem angegebenen Taee 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und Ein- 
sprucherhebung im Patentam te zu B e r l in  aus.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
(P a te n tb la tt  K r. 16 Tom  19. A pril 1928.)

7 a ’ ? r' 1 028 374- K upplungsmuffe fur Walzwerke. 
Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, Góteborg (Schweden).

K l. 7 a, Nr. 1 028 400. Abtragvorrichtung fiir den Sammel- 
rost von K iihlbetten bei W alzwerksanlagen m it an der Abtragvor- 
richtung angeordneten, diese in den Endstellungen verriegelnden 
Sperrhebeln. Fried. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

K l. 31 b, Nr. 1 028 303. Schleudermaschine fiir Sand oder 
andere Stoffe. O. Ullrich, G. m. b. H „ Leipzig, Bitterfelder Str. 3.

K l. 31 c, Nr. 1 028 091. Vorrichtung zur maschinellen Be
wegung des PreBkolbens von SpritzguBmaschinen. Paul HaeBler 
Niirnberg, Goethestr. 19.

K l. 31 c, Nr. 1 028 252. A utom atische Ruckziehvorrichtung 
von Kernen, w ie Stifte, profilierte Teile, Róhren u. dgl. aus Spritz- 
guBformen. Eckert & Ziegler, G. m. b. H „ Niirnberg, Ludwig- 
Feuerbach-Str. 67— 69.

D eutsche Reichspatente.
KI. 4 c, Gr. 18, Nr. 453794,

vom  11. Ju li 1925; ausgegeben  
am 17. Dezember 1927. Zusatz 
zum P atent 447 292. S e la s ,
A k t . - G e s ., in  B e r lin . Sicher- 
heitsvorrichtung fur Gas-Luft- 
M ischanlagen.

Der Bunsenbrenner a wird 
von der Gas-Luft-M ischanlage 
gespeist. Sobald der abbrenn- 
bare Kórper b bei wesent- 
licher Aenderung der Tem pe
ratur des inneren K egels der 
Flam m e durchbrennt, wird z. B. 
durch die Feder c der Stiitz- 
haken d unter dem vorderen  
Ende des schwingendenHebels e 
weggerissen, so daB dieser 
Hebel ausschwingt und das 
Bodenventil f eines Wasser- 
behalters g  hochhebt. Dadurch  
tr itt  W asser in die die Lei-
tungen h, i verbindende Kammer k. D ie Verbindung wird 
dam it unterbrochen.

„ , KK 18 rGr- 6> Nr. 453 944, vom  27. Februar 1926; ausge
geben am 22. Dezember 1927. Zusatz zum Patent 453 470. Ma-

kt A u g s b u r g ' N U rn l)e r g . A --G ., in  N iirnberg.bcriachtofenbegichtung.
Steilaufzi'gcn bekannte, auf der Gichtbriicke ver- 

r are ia tz e  oder mehrere solcher K at zen sind mit einem 
c raQau zug oder mehreren solcher Aufziige yerbunden.
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Zeitschriften- und Biicherschau Nr. 4 1).
Die nachfolgenden A n z e ig e n  neuer B u c h e r  sind  
durch ein am Schlusse angehangtes S  B S  von den 
Z e it s c h r i f  ten a u fsa tzen  unterschieden. —  B u c h -  
b e s p r e c h u n g e n  werden in der S o n d e r a b t e i l u n g  

gleichen Nam ens abgedruckt.

A U gem eines.
W is s e n s c h a f t l i c h e  Y e r ó f f e n t l i c h u n g e n  a u s  d em  

S ie m e n s -K o n z e r n . U nter M itwirkung von Heinrich von Buol 
[u. a.] hrsg. von  der Zentralstelle fiir w issenschaftlich-technische 
ForschungsarbeitendesSiem ens-K onzem s. Berlin: Julius Springer. 
4°. —  Bd. 6, H . 2 (abgeschlossen am 10. Dezember 1927). Mit 
158 Abb. im  T e st und auf 10 Taf. 1928. (2 B l., 216 S.) -—- 
Darin u. a .: D ie Optik der G e s a m t s t r a h lu n g s p y r o m e te r  
von Hildegard M iething (S. 135/46). S  B S

H . M. BoyLston, B . S., A . M., Met. E ., Professor of Metallurgy, 
Case School of Applied Science, and Consulting Metallurgical 
Engineer: A n  I n t r o d u c t io n  t o  t h e  M e t a l lu r g y  o f  I r o n  a n d  
S te e l .  (W ith 426 fig.) N ew  York: John W iley & Sons, Inc. —  
London: Chapman & H all, L td ., 1928. (X V III, 571 p.) 8°. 
Geb. 25 sh. S  B S

G esch ichtliches.
H e p p e n s t a l l  F o r g e  & K n ife  C o m p a n y .*  W erdegang 

des Werkes. [H eat Treat. Forg. 14 (1928) Nr. 2, S. 194/7.]

A llgem eine G rundlagen des E isen h iitten w esen s. 
Physik. W ilhelm Jaeger: D ie  in t e r n a t io n a le n  u n d  d ie  

a b s o lu te n  e le k t r i s c h e n  E in h e i t e n  u n d  ih r e  B e z ie h u n g  
z u e in a n d e r . [MeBtechn. 4  (1928) Nr. 1, S. 6 /9; Nr. 3, S. 65/9.] 

H a n d b u c h  d er  E l e k t r i z i t a t  u n d  d e s  M a g n e t is m u s .  
In  5 Banden. Bearb. v . Prof. Dr. F . Auerbach-Jena [u. a.]. 
Hrsg. von Prof. Dr. L. Graetz, Miinchen. Leipzig: Johann  
Ambrosius Barth. 8°. —  Bd. 5, Lfg. 3 (SchluB des W erkes). Mit 
281 Fig. im  T ext. 1928. (S . 621/896.) 22 JLK. S  B S

Angewandte Mechanik. C. C. Pounder: D ie  B e m e s s u n g  
v o n  F la n s c h e n .*  [M echanical W orld 83 (1928) Nr. 2150, 
S. 181/3.]

Rudolf Lorenz: S c h ie n e  u n d  R a d , W e r k s to f f  b e a n -  
sp r u c h u n g  u n d  S c h lu p f  b e i  R e ib u n g s g e t r ie b e n .*  Yor- 
gange an der Beruhrungsflaehe. Schlupf und Spannung. [Z. V.
d. I . 72 (1928) Nr. 6, S. 173/80.]

E. H óhn: D ie  B e r e c h n u n g  a n k e r lo s e r  g e w ó lb t e r  
B ó d e n  v o n  D r u c k b e h a lt e r n  a u f  I n n e n d r u c k .*  [Schweiz. 
Bauzg. 91 (1928) Nr. 9, S. 109/12; Nr. 10, S. 128/31.]

Chemie. Karl Jellinek, Dr., Professor an der Technischen  
Hochschule Danzig: L e h r b u c h  d er  p h y s ik a l i s c h e n  C h em ie .
2., vollstandig umgearb. Aufl. S tuttgart: Ferdinand Enke. 8 ° .—  
Lfg. 4  (Bd. 2, Bogen 1 bis 17). 1928. (272 S.) 21 JLM.

J. Stark, Dr., o. Universitatsprofessor fur Physik: A to m -  
s t r u k tu r  u n d  A to m b in d u n g . Mit 15 F ig . und 1 Tafel. Berlin: 
Polytechnische Buchhandlung, A . Seydel, 1928. (X X , 198 S.)
8 ° . '9  JIM. =  B =

H a n d b u c h  d er  M in e r a lc h e m ie .  Bearb. von  Prof. Dr.
G. d’Achiardi-Pisa [u. a.], hrsg. von C. D oelter und H . Leit- 
meier. Mit vielen A bb., Tabellen, Diagram men und Tafeln. 
Dresden und Leipzig: Theodor Steinkopff. 8°. —  B d. 4, Lfg. 12
(Bogen 51 bis 60). 1928. (S. 801/960.) 8 JłJl. S  B S

Chemische Technologie. Fritz K lasse: V e r s u c h e  z u r  H e r 
s t e l lu n g  v o n C a lc iu m h y d r o s i l ik a t e n .  (Mit 3 A bb.) (Berlin) 
1928: (Schm itz & Gom er). (43 S.) 8°. —  Berlin (Techn. H och
schule), 3>r.=gng.-Diss. S  B S

A ufbereitun g und  B rik ettieru n g.
Hartzerkleinerung. W . T. W . Miller: W a lz e n b r e c h e r  f i ir  

E rz  u n d  G e s te in .*  Aeltere und neuere Ausfuhrungsformen. 
Frage des Antriebes. Beschreibung verschiedener Ausfiihrungen. 
[Engg. Min. J . 125 (1928) N r. 6, S. 246/9; Nr. 8, S. 331/6.]

E. C. Blanc, Ingenieur a. m .: T e c h n o lo g ie  d er  B r e c h e r ,  
M u h len  u n d  S ie b v o r r ic h t u n g e n .  Backenbrecher, Rund- 
brecher, Rollenbrecher, W alzenm uhlen, Kollergange, Mahlgange, 
Stampf- und Pochwerke, Schlagmuhlen, Ringm uhlen, K ugel- 
miihlen, S ichtang nach Kom gróBe, Brech- und M ahlanlagen, 
Hilfsmaschinen, yollstandige Anlagen. D eutsche Bearbeitung von

Hermann Eckardt, Oberingenieur, vereidigter Sachverstandiger 
fur Hartzerkleinerung und Keramik. Mit 196 Tertabb. Berlin: 
Julius Springer 1928. (X V I, 457 S.) 8°. Geb. 34 JLM. S  B S  

Nasse Aufbereitung, Schwimmaufbereitung. Oscar Lee: B e -  
f r e iu n g  d e s  K a lk s t e in s  v o n  d er  K ie s e ls a u r e - G a n g a r t  
d u r c h  S c h w im m a u f b e r e i tu n g . Ergebnisse von Yersuchen, 
den K alk aus den bei der m agnetischen Aufbereitung von  Eisen- 
erzen entfallenen Bergen zu gewinnen. [Buli. Bur. Mines Nr. 278
(1927) S. 57/9.]

Elektromagnetische Aufbereitung. Oscar Lee, B . W . Gandrud 
und F . D . De Y an ey: M a g n e t is c h e  A n r e ic h e r u n g  y o n  G ic h t-  
s t a u b  a u s  d em  B ir m in g h a m - B e z ir k .  Untersuchungen iiber 
KorngroBe und Zusamm ensetzung des G ichtstaubes aus den  
Oefen des Alabama-Bezirkes. Kleinversuche uber nafl- und trocken- 
magnetische Aufbereitung. [Buli. Bur. Mines Nr. 278 (1927) 
S. 61/75.]

Oscar Lee, B . W . Gandrud und F . D . D e Y aney: M a g n e 
t i s c h e  A n r e ic h e r u n g  d er  A la b a m a - E is e n e r z e .*  Ueber- 
fiihrung der m it Kieselsaure und K aolin verwachsenen Roteisen- 
steine in M agnetit durch R ósten  im  Koksgasstrom , Zerkleinerung, 
m agnetische Ausscheidung und Sinterung. GroB- und Klein- 
versuche iiber zweckmaBigste Rósttem peratur und -dauer sowie 
KorngroBe. [Buli. Bur. Mines Nr. 278 (1927) S. 1/56.]

Agglomerieren und Sintern. Edward J . Toum ier: E in e  
n e u e  D w ig h t  - L lo y d  - S in te r a n la g e .*  D ie Anlage der 
American Sintering Co., Hubbard (Ohio), m it 800 t  Tagesleistung. 
Dwight-Lloyd-Sinteranlage der Chateaugay Ore Iron Co. B e
schreibung der Dwight-Lloyd-Anlage der E . & G. Brooke Iron  
Co., Birdsboro, Pa. Gleichzeitige Yeredelung der Erze beim  
Sin tem  durch Austreiben des W assergehaltes und Entschwefelung. 
[Iron Age 121 (1928) Nr. 3, S. 191/3 u. 243; Nr. 7, S. 466 u. 510; 
Nr. 10, S. 668/70.]

E rze und Z u sch lage.
Eisenerze. L e s  R e s e r v e s  M o n d ia le s  e n  P y r i t e s .  In 

form ation fa ite par in itiative du Bureau du X IV e Congres Geo- 
logique International, Espagne, 1926. Avec la collaboration des 
services geologiąue e t specialistes des differents pays. (Mit zahlr. 
Karten.) (2 vols.) Madrid (8, B arąuillo): Graficas Reunidas, A . A .,
1927. (X , 706 p.) 4°. 50 P ta . B B S

Manganerze. John V. W . R eynders: M a n g a n v o r r a te  in  
b e z u g  a u f  d en  I n la n d s v e r b r a u c h .*  Manganerz-Yorkommen  
in  RuBland, Indien, an der Goldkuste, Brasilien. Lage der Yer- 
einigten Staaten. Manganerzfórderung in  den einzelnen L andem  
in den Jahren 1901 bis 1925 und Erzpreise. Vorrate mangan- 
haltiger Erze in  Amerika. Zollfragen. Erorterung. [Trans. Am. 
Inst. Min. Met. Engs. 75 (1927) S. 272/91; vgl. St. u. E . 47 (1927) 
S. 1711.]

C. K . Leith: D ie  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e  S e i t e  d er  
M a n g a n fr a g e  in  d er  W e lt .  Manganerzfórderung in  RuBland, 
Brasilien, an der Goldkuste und in  Sinai. 85 % der W elterzeugung  
werden von  Amerika, England und Deutschland verbraucht. 
W irtschaftspolitische Folgerungen. Erorterung. [Trans. Am. 
Inst. Min. Met. Engs. 75 (1927) S. 260/71; vgl. St. u. E . 47 (1927) 
S. 1711.]

Kalk, Kalkstein. Hermann Heinrichs: V o r s c h la g  f i ir  e in e  
N o m e n k la t u r  u n d  g r a p h is c h e  D a r s t e l lu n g s w e is e  d er  
K a lk s t e in e  g em a B  ih r e r  c h e m is c h e n  Z u s a m m e n s e tz u n g .*  
Norm ungsentwurf fur die Bezeichnungsweise verschiedener Kalk- 
steinsorten, z. B . Reinkalk, K alkstein, K alkmergel usw., aus der 
die chemische Beschaffenheit zu erkennen ist. [Glastechnische 
Berichte 5 (1928) Nr. 12, S. 597/601.]

B ren nstoffe .
AUgemeines. E d. D onath und A . LiBner: Z u r A b g r e n z u n g  

d e r  B e g r i f f e  B r a u n k o h le  u n d  T o r f.*  Unterschiede in  
Elem entarzusam m ensetzung, Zersetzungsgrad, Adsorptionsver- 
m ogen und Gehalt an Pentosan. W ert verschiedener qualitativer  
R eaktionen auf Torf. [Braunkohle 27 (1928) Nr. 13, S. 257/64.]  

D a s  B r a u n k o h le n a r c h iv .  M itteilungen aus dem  Braun- 
kohlenforschungsinstitut Freiberg (Sa.). Hrsg. von  Professor Dr. 
R . Frhr. von W alther, Professor K arl K egel und Professor 
Qng. F . Seidenschnur. H alle a. d. S .: W ilhelm  K napp. 8°. —  
H . 18/19. (Mit Abb.) 1927. (71, 62 S.) 9,60 JLK. —  Inhalt:  
(H . 18) Studien iiber die E xtraktion  und die Erhitzung der 
S t e in k o h le n  im  H inblick auf die Erhellung der V e r k o k u n g s -  
v o r g a n g e ,  von  Erich Meyer (S. 1/58); Studien iiber die S e lb s t -  
e n t z i in d l i c h k e i t  von B r a u n k o h le n h a lb k o k s e n ,  von  Prof>) Siehe St, u . E . 48 (1928) S. 413'23 u. 455/63.

Zeit&chriflentierzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 113/6. — E in  * bedeutet: Abbildungen in  der QueUe.
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Dr. R . v. W alther und Dr. W . Bielenberg (S. 59/71). (H . 19) 
Das Zeitstudienverfahren im Braunkohlen-Tagbaubetriebe, yon  
H . Ehlers (S. 1/62). 5  B 5

Koks. Georg Agde, Professor Dr., und ®r.»£jttg. H. Sehmitt: 
T h e o r ie  d er  R e d u k t io n s f a h ig k e i t  v o n  S te in k o h le n k o k s  
a u f  G ru n d  e x p e r im e n te l le r  U n te r su c h u n g e n . Mit 17 Abb. 
und 73 Kurvenbildern. Halle a. d. S .: Wilhelm Knapp 1928. 
(4 BI., 165 S.) 8°. 16,50 JIM, geb. 18,50 JIM. (Kohle, Koks, 
Teer. Abhandlungen zur Praxis der Gewinnung, Veredlung und 
Verwertung der Brennstoffe. Hrsg. von Reg.-Rat ®r.»£jrtg. J. 
Gwosdz, Charlottenburg. Bd. 18.) 5  B 5

Veredlung der Brennstoffe.
Verfliissigung der Brennstoffe. B. Hlayioa: H y d r ie r u n g  

d er  K o h le  d u r c h  W a s s e r s to f f  b e i G e g e n w a r t  y o n  K a ta -  
ly s a t o r e n .  Laboratoriumsyersuche iiber den Verlauf der 
Kohlenyerfliissigung. EinfluB yerschiedener Katalysatoren wie 
F e 20 3, ZnCl2, Zn O, N iC l2, N iO , CoCl, Co20 3, CuCl auf Reak- 
tionsdauer und Ausbeute. [Paliva a Topeni 9 (1927) S. 57/61, 
74/81, 89/97, 105/11 u. 118/29; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) 
Bd. I, Nr. 8, S. 1120.]

H. N ovak und J . Hubaóek: U e b e r  d ie  Y e r f lu s s ig u n g  
y o n  S c h w e lk o h le . EinfluB von Zinn, Antimon, W ismut ais 
K atalysatoren auf di0 Ausbeute bei der Hydrierung bei 200 at 
und 400 bis 500°. Zusammensetzung der anfallenden Oele. 
[Paliva a Topeni 9 (1927) S. 145/58; nach Chem. Zentralbl. 99 
(1928) Bd. I, Nr. 8, S. 1120.]

Sonstiges. Sainte-Claire Deyille: A u to m o b ilb r e n n s to f f e  
u n d  S te in k o h le n b e r g b a u  in  F r a n k r e ic h . Laboratoriums
yersuche iiber Brennstoffe fiir kleine Gaserzeuger und die Eignung 
des anfallenden Gases zum Treiben von Automobilem [Rey. Ind. 
min. Nr. 173 (1928) S. 105/14.]

Brennstoff vergasung.
Gaserzeugerbetrieb. Viktor W indett: G a s e r z e u g e r b e tr ie b .  

Beschreibung einer Anlage yon 10 yollkommen mechanisch 
betriebenen Wellman-Seaver-Morgan-Gaserzeugern. An das Gas 
werden besondere Anforderungen gestellt hinsichtlich mdglichst 
niedrigen Schwefel- und W assergehalts, niedrigen Wasserstoff- 
und hohen Kohlenoxydgehalts, gleichmaBigen Heizwerts und 
gleichbleibenden, nicht zu hohen Gasdrucks. Betriebsergebnisse. 
Warmebilanz. [Fuels Furn. 6 (1928) Nr. 2, S. 217/22.]

Wassergas und Mischgas. W. W. Odell: E ig n u n g  y e r 
s c h ie d e n e r  K o h le n a r te n  zu r  E r z e u g u n g  v o n  W a s s e r 
g a s.*  Gesichtspunkte fiir die Verwendung yon Brennstoffen zur 
Wassergaserzeugung. Graphische Darstellung der Brennstoff - 
kosten je m3 Wassergas bei Kohlenpreisen yon 13,90 bis 37 M /t. 
Erorterung. [Trans. Am. Inst. Min.Met. Engs. 75 (1927) S. 551/68- 
vgl. St. u. E. 47 (1927) S. 1463.]

Nebenerzeugnisse (Tieftemperaturvergasung). J. Hudler: 
U r t e e r g e n e r a to r e n  o h n e  U r te e r g e w in n u n g . Nachteile der 
Braunkohlenyergasung m it Urteerabscheidung durch das mit- 
entfallende Abwasser. Vor- und Nachteile der Hochschachtgas- 
erzeuger. [Feuerungstechn. 16 (1928) Nr. 6, S. 63/4.]

Feuerfeste Stoffe.
Allgemeines. O. Beckmann: F e u e r fe s t e  N a tu r s t e in e  

a is  A u s k le id u n g s m a t e r ia l  f iir  G ie B e r e io fe n  u n d  K o n -  
y e r te r .*  Zusammensetzung, feuerfeste Eigenschaften und 
Eignung ais Baustoff eines sauren Felsgesteins aus dem Sieger- 
land. Betriebsergebnisse iiber Haltbarkeit. Preisangaben. [GieB - 
Zg. 25 (1928) Nr. 5, S. 156/9.]

Koji K ato: F e u e r fe s t e  S te in e  u n d  S ta h l in d u s t r ie .  
Beschreibung der Rohstoffe, der Eigenschaften und der Er
zeugung yerschiedener feuerfester Steine in Japan m it besonderer 
Beriicksichtigung ihrer Beziehung zur Stahlindustrie. [J . Jap. 
Ceram. Ass. 34 (397), 34/37 (1926); nach J. Am. Ceram. Soc 11 
(1928) Nr. 3, S. 171.]

Prufung und Untersuchung. R. Rieke: D ie  V e r w e n d u n g  
d er  S e g e r k e g e l  zu r  K o n tr o l le  d e s  B r a n d e s  in  k e r a 
m is c h e n  O efen . Zweck der Segerkegel. Fehler bei ihrer An
wendung. Schrifttumszusammenstellung. [Ber. D. Keram Ges 9 
(1928) Nr. 2, S. 78/83.]

Yoshiaki Tadokoro: D ie  B e la s t u n g s p r o b e  b e i  f e u e r -  
f e s t e n  T o n e n  z u r  B e s t im m u n g  ih r e r  E ig e n s c h a f t e n .  
Vergleich der Ergebnisse des Belastungsyersuches bei yerschie
denen Temperaturen m it anderen Eigenschaften. Die Er- 
weichungstemperatur unter Belastung ist ein MaB fiir die Vis- 
kositat bei hohen Temperaturen. D ie Gefahr des ReiBens ist bei 
Ziegeln m it hoher Yiskositat klein. [J. Jap. Ceram. Ass. 35

(410), 149/65 (1927); nach J. Am . Ceram. Soc. 11 (1928) Nr 3 
S. 171/2.]

Eigenschaften. M. F . Beecher: W ic h t ig e  E ig e n s c h a f t e n  
u n d  A n fo r d e r u n g e n  f e u e r f e s t e r  S o n d e r s t e in e .*  Die 
Ueberlegenheit feuerfester Steine aus Tonerde und Silizium- 
karbid und ihrer Verbindungen iiber die in ausgedehntem MaBe 
yerwendeten feuerfesten Tone. Physikalische Eigenschaften. 
Haufige Bruchursachen feuerfester Steine. [Trans. Am. Soc 
Steel Treat. 13 (1928) Nr. 3, S. 473/84 u. 492.]

Gerhard W olff: S i l ik a -  u n d  M a g n e s i t s t e in e  in  m e ta li-  
u r g is c h e n  O efen . Anforderungen an feuerfeste Steine. Wirkung 
von Tonerde- und Eisengehalten sowie der Grólie und Ei^en° 
schaften der Quarzkórner auf Silikasteine. D ie Volumenver- 
gróBerung bei der Umwandlung. Eigenschaften von Silikasteinen. 
Druckspannungen infolge Ausdehnung. Verhalten gegen Tempe- 
raturwechsel. Fehlerursachen, Schlackenangriff. —  Rohstoffe 
fiir M agnesitsteine, Zusammensetzung, Brennen. Behandlun<* der 
Ofenauskleidungen. Chemischer Angriff. [M etal Ind. 32 (1928) 
Nr. 7, S. 177/8 u. 183; Nr. 9, S. 236/7.]

F. A. Wickerham: D ie  G a s d u r c h la s s ig k e i t  f e u e r fe s te r  
S te in e  f iir  m e t a l lu r g is c h e  O efen .*  Untersuchung von 
Schamottesteinen yerschiedener Brande und yerschiedener Her- 
stellungsart auf Durchlassigkeit fiir yerschiedene Gase. Be
schreibung der Apparatur. Durchstróm zeit einer bestimmten 
Gasmenge gilt ais MaB fiir die Gasdurchlassigkeit. Diese ist un
gefahr proportional dem Druck. Untersuchung von Isoliersteinen. 
Ausfiihrung der Versuche bei Raum- und bei hóherer Temperatur 
sowie Versuche zur Verhinderung der Gasdurchlassigkeit. [Year 
Book Am. Iron Steel Inst. 1927, S. 165/94; ygl. St. u. E. 47 (1927) 
Nr. 40, S. 1674/6.]

R. Rieke: K r i s t a l lb i ld u n g e n  in  k e r a m is c h e n  M assen  
u n d  G la su r e n . Entstehungsbedingungen der Mullitkristalle. 
Verschieden groBe Neigung der Rohstoffe zur Mullitbildung. Ab
hangigkeit vom  BrennprozeB. M itwirkung der FluBmittelbei- 
mengungen. Auswirkung bei lange Zeit bei hohen Temperaturen 
gebrannten Scham ottesteinen. W irkung der Mullitausbildung auf 
die Eigenschaften der gebrannten Erzeugnisse. Kiinstliche 
Steigerung des M ullitgehaltes in feuerfesten Massen. Kristallbil- 
dung bei spaterem Gebrauch. Um wandlung des Quarzes in 
Silika-Erzeugnissen. Kristallisationsyorgange bei der Her
stellung von  M agnesitsteinen. Glasuren. Entglasungserschei- 
nungen. [Ber. D. Keram. Ges. 9 (1928) Nr. 3, S. 156/68.]

Stuart M. Phelps: D a s  E r w e ic h e n  f e u e r f e s t e r  Stoffe  
b e im  E r h it z e n . Unterschiede gegenuber dem Verhalten reiner 
Stoffe. Notwendigkeit einer genauen Bezeichnung fiir „Schmelzen 
und Erweichen“ . Vorschlag des Ausdruckes „Seger-Kegel- 
Aquivalenz“ (pyrometric cone equivalent oder P. C. E.). 
[Amer. Refrac. Inst. Buli. (1927) Nr. 17; nach J. Am. Ceram. 
Soc. 11 (1928) Nr. 3, S. 169/70.]

Verhalten im Betrieb. A. J. D ale: U e b e r  d ie  schnelle  
Z e r s tó r u n g  d er  f e u e r f e s t e n  S t e in e  in  V erb ren n u n gs-  
k a m m ern .*  Untersuchung eines friihzeitig zerstorten Mauer- 
werks aus Steinen m it 88 °/0 S i 0 2 und hohem Eisenoxyd- und 
Alkaligehalt, dessen Druckerweichungskuryen fiir 4 und 10 lb/sq. 
in. groBe Abweichungen ergaben. Brenntechnische und kon- 
struktiye VorsichtsmaBnahmen. [Trans. Ceram. Soc. 26 (1927) 
Teil IV , S. 290/6.]

Schlacken.
Chemische Eigenschaften. A ugust Siillwald: W eitere  B e i

tr a g e  zu r  K e n n tn is  d e r  Z i t r o n e n s a u r e ló s l ic h k e i t  der 
P h o s p h o r s a u r e  d e r  T h o m a s s c h la c k e .  Verhalten der 
Zitronensaurelóslichkeit auf dem W ege vom  Konyerter zum 
Lagerplatz. Seigerungserscheinungen in der fliissigen Thomas
schlacke. EinfluB schroffer Abkiihlung einerseits sowie der Gliih- 
hitze anderseits auf die zitronensaurelósliche Phosphorsaure. 
[Arch. Eisenhuttenwes. 1 (1927/28) H . 9, S. 565/70 (Gr. B: 
Stahlw.-Aussch. 136).]

Feuerungen.
Allgemeines. Schlicke: D e r  w ir t s c h a f t l i c h e  L u ftu b e r

schu B .*  Schaden zu geringen Luftuberschusses. Feuerraum- 
cmperaturen. Kostenberechnung fiir Ausmauerungs- und Rost- 

material. Betriebsstunden bei yerschieden groBem LuftuberschuB. 
ersparnisse bei gro Berem LuftuberschuB. [Warme 51 (1928) 
Nr. 11, S. 184/5.] L

D. Aufhauser, Prof. Dr.: B r e n n s t o f f  u n d  V erbrennung. 
±ierhn: Julius Springer. 8°. —  T. 2: Verbrennung. Mit 13 Abb. 
™  1 9 2 8 ' ( 2  B 1 -  1 0 7  S -> 4 , 2 0  JUl. =  B S

Kohlenstaubfeuerung. K . Jaroschek: N e u e  K o h len sta u b -  
le i ie r u n g  fiir  F la m m r o h r k e s s e l  o h n e  B rennkam m er.*

Zeitschriftenyerzeichnis nebst A b k u rzu ^ e n  sreKe 3 . 113/6. -  H in » bedeutet: AbbiUun,„.n
in  der Qu.elle.
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Feuerungs- und Verdampfungsversuch an einer von der Kohlen- 
staub-G. m. b. H . Aachen fiir Braunkohlenstaub ausgefiihrten  
Feuerung. [Warme 51 (1928) Nr. 12, S. 197/9.]

Fritz Hinz, S r .^ n g ., $ ip l.=§n g .: U e b e r  w a r m e t e c h n is c h e  
V o r g a n g e  d er  K o h le n s t a u b f e u e r u n g  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  ih r e r  V e r w e n d u n g  fu r  L o k o m o t iv -  
k e ss e l . Mit 28 Textabb. Berlin: Julius Springer 1928. (V, 77 S ) 
8°. 7,50 JlJl. -  B  S

Torffeuerung. Koschm ieder: U e b e r  Z u s a tz f e u e r u n g e n .*  
Zuschrift von K irst. [Warme 51 (1928) Nr. 11, S. 193.]

Schornsteine. H. K olbe: E in e  y e r e in f a c h t e  u n d  e in e  
g e n a u e  B e r e c h n u n g  d e s  S c h o r n s t e in v e r lu s t e s .*  [Brennst. 
Warmewirtsch. 10 (1928) Nr. 5, S. 91/8.]

Feuerungstechnische Untersuchungen. G. Jungę: U n t e r 
s u c h u n g  u b e r  d ie  V e r b r e n n u n g  d er  K o h le  a u f  d em  
R o s t  m it  v o r g e w a r m te r  O b e r lu ft .*  [Centralbl. H iitten  
Walz w. 32 (1928) Nr. 4, S. 45/8; Nr. 6, S. 84/9; Nr. 8, S. 110/23.]

Indu strie lle  O efen im  a llgem ein en .
(Einzelne B au a rten  Biehe u n te r  den  betreffend  cn F achgebieten .)

Elektrische Oefen. K. von K erpely: F o r t s c h r i t t e  im  B a u  
e le k t r is c h e r  G liih o fe n .*  Vergleich der Raum verhaltnisse m it 
gasgefeuerten Oefen. Ausbildung und Anordnung der Heizele- 
mente. Schaltbilder. [Centralbl. H iitten  W alzw. 32 (1928) Nr. 10, 
S. 145/52.]

C. L. Ipsen: E le k t r i s c h e  O e fe n  u n d  ih r e  K o s te n .*  [H eat 
Treat. Forg. 14 (1928) Nr. 2, S. 175/8.]

W arm t w irtschaft.
Allgemeines. E. C. E vans: D e r  E in f lu B  d er  B r e n n s to f f -  

k o s te n  a u f  d ie  G e s a m t k o s t e n  in  d er  E is e n in d u s t r ie .  
Kurzer Bericht aus einer die verschiedenen Industrien umfassen- 
den Gesamterorterung vor der Chemical Society, eingehend auf 
die Yerhaltnisse in den verschiedenen Landern. [Iron Coal Trades 
Rev. 116 (1928) Nr. 3133, S. 381.]

Warmetheorie. W . Schiile, Prof. ®ipt.=3rig.: L e it f a d e n  d er  
T e c h n is c h e n  W a r m e m e c h a n ik . Kurzes Lehrbuch der Mecha
nik der Gase und Dam pf e und der mechanischen W armelehre.
5., verm. u. verb. Aufl. Mit 132 Textfig. u. 6 Taf. Berlin: Julius 
Springer 1928. (V III, 323 S.) 8°. 7,50 JlJl, geb. 9 JlJl. — 
Gegeniiber der 4. Auflage —  vgl. St. u. E . 45 (1925) S. 1797 —  
ist die vorliegende Ausgabe des Buches durch drei neue Abschnitte 
iiber Dampf betrieb und Dam pfwirtschaft vermehrt worden; die 
Tabellen fiir W asserdampf und K altdam pfe sind auf den neuesten  
Stand gebracht worden. 5  B 5

Abwarmeverwertung. A b w a r m e r e r w e r tu n g  b e i  G roB -  
g a s m a s c h in e n , I n d u s t r i e o f e n  u n d  G a s g e n e r a to r e n .*  
[Demag-Nachrichten 2 (1928) Nr. 2, S. 31/7.]

Warmespeicher. W . Pauer, '3)r-=Qng., a. o. Prof. a. d. Tech
nischen Hochschule Dresden: E n e r g ie s p e ic h e r u n g . Mit 57 
Abb. Dresden und Leipzig: Theodor Steinkopff 1928. (V III, 
179 S.) 8°. 12 JtJH, geb. 13,50 JłJl. (W armelehre und Warme- 
wirtschaft in Einzeldarstellungen. Hrsg. vom  Geh. H ofrat Prof.
H. Pfiitzner. Bd. 6.) E B S

Dampfwirtschaft. G. A. Orrok: B e tr ie b s e r f a h r u n g e n  m it  
D a m p f an la g e n  v o n  h o h e m  D r u c k  u n d  h o h e r  T e m p e r a tu r .  
Zusammenstellung von H óchstdruckanlagen. Anfangsschwierig- 
keiten, die aber iiberwunden erscheinen, anscheinend keine 
Hindernisse bei Driicken bis 140 at und rd. 500°. [Power 67 (1928) 
Nr. 8, S. 339/41.]

Dampfleitungen. Friedrich Fischer: B e r e c h n u n g s -  u n d  
K o n s t r u k t io n s g r u n d la g e n f i i r  D a m p f  r o h r le i t u n g e n ,  in s 
b e so n d e r e  f iir  H o c h d r u c k d a m p f . [Rohrenindustrie 21 
(1928) Nr. 1, S. 8/10; Nr. 2, S. 25/7; Nr. 5, S. 111/3; Nr. 6, 
S. 133/5.]

Dampfspeieher. H . E . W itz: W e it e r e  A n w e n d u n g s m ó g -  
l i c h k e i t e n  d er  G le ic h d r u c k s p e ic h e r .*  Beschreibung der 
Anlage fiir das Stadtische W erk Buch bei Berlin. [E. T. Z. 49 
(1928) Nr. 11, S. 437/8.]

Gasreinigung. C. H ahn: E n t s t a u b u n g  u n d  E n t n e b e lu n g  
v o n  G a se n  d u r c h  E le k t r o f i l t e r  * W esen und W irken des 
Elektrofilters im allgem einen. Energieverbrauch, Reinigungsgrad  
und Betriebskosten. Anwendungsgebiete und Vorteile der Elek- 
troreinigung. [Gas W asserfach 71 (1928) Nr. 12, S. 269/76.]

J . W . Thom pson: G a s r e in ig u n g  m it  t r o c k e n e m  O x y d .  
Erfahrungen m it der Schwefelreinigung durch E isenerz m it nur 
2,5 °/0 Feuchtigkeit. [Gas J . 180 (1927) S. 743/4; nach Chem. 
Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 6, S. 865/6.]

K rafterzeugu ng und -verte ilu n g .
Allgemeines. John H . Barker: W ir k u n g s g r a d . Der Carnot- 

ProzeB und Anwendung auf Sonne, Zeiten, W ind, W asserkrafte, 
Dampf maschinen, Transportw esen; SchluBfolgerungen. [Proc. 
Inst. Mech. Engs. 2 (1927) S. 1063/72.]

Kraftwerke. Schlicke: D ie  A u f s t e l lu n g  d er  S p e is e p u m -  
pen .*  Aufstellung im Schwerpunkt der Dampferzeugung. GroBer 
Druckverlust durch zu lange Speisewasserleitungen. Vorteilhafte 
Auf steli ungsart fur verschiedene K raftwerkstypen. [Warme 51 
(1928) Nr. 12, S. 200/1.]

Dampfkessel. F . Seufert: V e r d a m p fu n g s v e r s u c h  a n  
e in e m  m it  K o k s o f e n g a s  g e h e iz t e n  W a s s e r r o h r k e s s e l  
m it  H i l f e  v o n  s c h r e ib e n d e n  M e B in s tr u m e n te n .*  [Cen
tralbl. H iitten  W alzw. 32 (1928) Nr. 10, S. 153/7.]

T. A. Marsh: B a u a r t  u n d  A n w e n d u n g  v o n  W a n d e r -  
r o s te n .*  [Power 67 (1928) Nr. 8, S. 328/31.]

T. A. Marsh: W a n d e r r o s te  m it  Z u f iih r u n g  v o n  D r u c k 
lu f t .*  [Power 67 (1928) Nr. 10, S. 414/7.]

E in ig e  n e u z e i t l i c h e  K r a f  t w e r k s a u s r i is tu n g e n .*
Einige Photographien von wassergekiihlten Kesselfeuerungen. 
[Power 67 (1928) Nr. 12, S, 503.]

Speisewasserreinigung und -entólung. E. M. Partridge: K a lk - 
S o d a -B e h a n d lu n g  v o n  S p e is e w a s s e r .  [Power 67 (1928) 
Nr. 12, S. 507/9.]

S. W. Parr und Frederick G. Straub: D ie  K e s s e lb le c h -  
s p r ó d ig k e i t .  Der Zusatz von Phosphat zur Herabsetzung der 
kaustischen Spródigkeit. [Power 67 (1928) Nr. 10, S. 444/5.] 

Dampfturbinen. Jr. D . Dresden: D a m p fv e r b r a u c h s -  
m e s s u n g e n  a n  e in e r  12 0 0 0 -k W -Z o e l ly -D a m p f-T u r b in e  
in  d er  s t a d t i s c h e n  Z e n tr a le  L e id e n .*  H auptabm essungen  
der eingehausigen Turbinę. Beschreibung der Verluste. Ueber- 
sichtstabelle der Ergebnisse. [Warme 51 (1928) Nr. 11, S. 181/3.] 

Edwin H . Brown: D e r  E in f lu B  d er  Z w is c h e n d a m p f -  
l ib e r h it z u n g  u n d d e r V o r w a r m u n g d e s S p e i s e w a s s e r s m i t  
A n z a p fd a m p f  a u f  d ie  E n t w ic k lu n g  d er  T u r b in ę . [Power 67 
(1928) Nr. 10, S. 443/4.]

Kondensationen. O. GroBbruchhaus: D ie  E in s c h a l t u n g  
y o n  G e n e r a t o r - L u f t k i ih le r n  in  d ie  W a s s e r v e r s o r g u n g  
d er  K r a f tw e r k e .*  Physikalische Zusammenhange bei der 
Kreislaufkiihlung. Bestim m ung der erforderlichen Kiihlwasser- 
menge, ihr EinfluB auf Kuhlflachę und Lufttemperaturen. Richt- 
linien und praktische W inkę fiir den Einbau der Kreislaufkiihler 
bei yerschiedenen Kondensationsarten. [Elektrizitatswirtsch. 26
(1927) Nr. 440, S. 392/9.]

Elektromotoren und Dynamomaschinen. R . Pohl: F o r t b i l -  
d u n g  d e s  T u r b o - I n d u k to r s .*  Bei der Bauart der A. E . G. 
angewandte Neuerungen. Steigerung der einphasigen Belastbar- 
keit. Selbsttatige Schnellentregung bei E ntstehung eines Erd- 
schlusses. Neuerungen in der Isolation. [Elektrizitatswirtsch. 27
(1928) Nr. 453, S. 105/9.]

Elektrische Leitungen und Schalteinrichtungen. G. Dressler: 
F e r n s t e u e r u n g  u n d  F e r n s c h a lt u n g .*  Beschreibung eines 
Hochfreąuenz- und eines M ittelfreąuenz-System s nach einem  
Vortrag von C. A. B o d d ie . [Elektrizitatswirtsch. 27 (1928) 
Nr. 454, S. 141/2.]

Edwin L. U pp: E le k t r i s c h e  V e r t e i lu n g s a n la g e  d er  
N a t io n a l  T u b e  Co., G a r y , In d .*  [Iron Steel Eng. 5 (1928) 
Nr. 3, S. 117/20.]

Sonstige elektrische Einrichtungen. B. Kartbauser: T r a n s -  
fo r m a to r e n -O e lk iih lu n g .*  [Elektrizitatsw irtsch. 27 (1928) 
Nr. 454, S. 137/41.]

Ferdinand Muller: F o r t s c h r i t t e  in  d er  A n w e n d u n g  d er  
E l e k t r i z i t a t  in  d e r  E i s e n h i i t t e n in d u s t r i e .  [E . T. Z. 49 
(1928) Nr. 12, S. 453/4.]

Riemen- und Seiltriebe. H ans N ow sky, $ipI.=Q'ng.: R ie m e n -  
s c h lu p f  u n d  R e ib u n g s z a h l  y o n  G u m m i-  u n d  L e d e r tr e ib -  
r ie m e n . Mit 38 Textabb. Miinchen und Berlin: R . Oldenbourg
1927. (56 S.) 4°. (Versuchsergebnisse des Versuchsfeldes fiir 
M aschinenelemente der Technischen H ochschule zu  Berlin.
H . 8.) S  B S

Schmierung und Schmiermittel. John Goodman: U n t e r 
s u c h u n g e n  i ib e r  d ie  V e r t e i lu n g  u n d  d ie  D ic k e  d e s  O e l-  
f i lm e s  in  e in e m  in  O el s c h w im m e n d e n  T r a g la g e r . [Ses- 
sional N otices of the Inst. Civ. Engs., 1927/28, Nr. 3, S. 79/80.] 

K . H opfer: S c h m ie r m it t e l -  u n d  L a g e r m e t a l l f r a g e n  
im  H i i t t e n b e t r ie b e .*  [St. u. E . 48 (1928) Nr. 13, S. 408/10.] 

J . Boge, Obering.: Z w e c k m a B ig e  S c h m ie r v e r f  a h r e n  f iir  
G le i t la g e r .  Auf Anregung und m it U nterstiitzung des Aus- 
schusses fiir Energieleitung beim  A W F ausgearbeitet. (Mit

Zeitschriftenuerzeichnis nebst Ablciirzungen siehe S . 113/6. — E in  * bedeutet: Abbildum jen in  der Qu,elle.
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25 Bildern u. 2 Taf.) Berlin (S 14): Beuth-Verlag, G. m. b. H „  
(1928). (44 S.) 8°. 1,50 JlJU. (Richtlinien fiir wirtschaftliche 
Schmierung. T. 2. R.-K .-W .-Veróffentlichungen. [Hrsg. v .] 
Reichskuratorium  fiir W irtschaftlichkeit. Nr. 15.) S  B S

A llgem ein e  A rb eitsm asch in en .
Pumpen. K a p s e lp r e B p u m p e f i ir v e r a n d e r l ic h e F ó r d e r -  

m e n g e n .*  Kurze Beschreibung der Bauart von W illiam s-Janney. 
[Engg. 125 (1928) Nr. 3243, S. 288/90.]

Kompressoren. Karl Linek: L u f tk o m p r e s s o r  g e k u p p e lt  
a n  S t a h lw e r k s g a s g e b la s e .*  [St. u. E . 48 (1928) Nr. 10, 
S. 313/5.]

Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. N e u e r e  H o b e lm a -  
s c h in e n .*  [St. u. E . 48 (1928) Nr. 10, S. 316/7.]

M aterialbew egung.
Hebezeuge und Krane. D ie  P a h r b e w e g u n g  v o n  L a u f-  

k r a n e n  o h n e  B r e m se n .*  [Mechanical World 83 (1928) Nr. 2149, 
S. 163/4.]

D . R . Paddock: G le ic h m a B ig e  L a s t e n y e r t e i lu n g  b e i  
A u f z u g s s e i le n .*  [Power 67 (1928) Nr. 11, S. 472/3.]

Hebemagnete. L a s tm a g n e te .*  [Demag-Nachrichten 2 
(1928) Nr. 2, S. 42/4.]

N e u z e i t l i c h e  L a s th e b e m a g n e te .  [St. u. E . 48 (1928) 
Nr. 11, S. 350.]

Forder- und Verladeanlagen. G. Stern, Obering., Frankfurt
a, M .: B e h e lf s m a B ig e  F ó r d e r m it t e l  in  d er  F lie B a r b e it .  
Im  Auftrage der Aussehiisse Fórderwesen und FlieBarbeit beim  
AW F bearbeitet. (Mit 86 Bildern.) Berlin (S 14): Beuth-Verlag,
G. m. b. H „ (1928). (68 S.) 8°. 3 JIM. (R .-K . W .-Veróffentli- 
chungen. [Hrsg. vom ] Reichskuratorium fiir W irtschaftlichkeit. 
Nr. 21.) S B S

Sonderwagen. V e r w e n d u n g  v o n  E le k tr o k a r r e n  in  d er  
G ieB er e i.*  Aufzahlung der Yerwendungsmoglichkeiten von  
Elektrokarren und Beispiele dafiir. [Foundry 56 (1928) Nr. 6 
S. 222/5.]

G. Lucas: D er  E le k t r o k a r r e n  in  H o c h o fe n w e r k e n ,  
G ie B e r e ie n , S ta h l-  u n d  W a lz w e r k e n .*  [Centralbl. H utten  
W alzw. 32 (1928) Nr. 11, S. 170/3.]

W erkein richtu ngen .
Sonstiges. H il f s b u c h  f iir  d ie  E le k t r o t e c h n ik .  Unter 

Mitwirkung namhafter Fachgenossen bearb. u. hrsg. von  Dr. Karl 
Strecker. 10., umgearb. Aufl. S c h w a c h s t r o m a u s g a b e  (F e r n -  
m e ld e t e c h n ik ) .  Mit 1057 Abb. Berlin: Julius Springer 1928. 
(X X I, 1137 S.) 8°. Geb. 42 JtM. B B S

R oheisenerzeu gun g.
HoehofenprozeB. W ilhelm Lennings: G e s te l l -  u n d  R a s t -  

u n te r s u c h u n g  e in e s  H o c h o fe n s  u n te r  b e s o n d e r e r  B e -  
r i i c k s ic h t ig u n g  d er  V e r b r e n n u n g s v e r h a lt n is s e  v o r  d en  
B la s fo r m e n .*  Entnahm e von etw a 1100 Gasanalysen und  
Stoffproben aus der Hauptwindformen- und Notformenebene 
sowie aus dem K ohlensack eines 600-t-Ofens. Verfolg der Gas- 
strómung vor den Formen durch Im pfung des Geblasewindes m it 
W asser. Beschreibung eines wassergekiihlten Gasentnahmerohres 
und Napfrohres zur Entnahm e von Stoffproben. Yerbleib des 
Sauerstoffs, Gasverlauf und Gasstrómung vor den Formen. 
Aenderung der Eisen- und Schlackenzusammensetzung von der 
Notform enebene bis zum Gestell. Verbrennungsverlauf und 
Oxydationszone vor den Hauptwindformen und ihr EinfluB auf 
Leistung und Koksverbrauch. D ie Stoffbewegung im Unterofen  
und die Reduktionsarbeit in Sehacht, R ast und Gestell. Einwir
kung der GestellgróBe auf Leistung und Koksverbrauch des 
Ofens. [Arch. Eisenhiittenwes. 1 (1927/28) H. 9, S. 549/64 (Gr. A: 
Hochofenaussch. 92).]

W ilhelm  Lennings: G e s te l l -  u n d  R a s t u n t e r s u c h u n g  
e in e s  H o c h o f e n s  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 er  
V e r b r e n n u n g s v e r h a lt n i s s e  y o r  d en  B la s fo r m e n . (Mit 
24 Abb.) Dusseldorf: Verlag Stahleisen m. b. H. 1928. (16 S.) 
4°. —  Aachen (Techn. Hochschule), 3)r.»Qtig.-Diss. —  Vgl. die 
vorstehende Inhaltsangabe. S B S

Fritz W iist: T h e o r ie  d e s  H o c h o fe n s .*  D ie Oxydations- 
zone vor den W indformen. Aufnahme der Begleitelem ente durch 
das Eisen vor dem Schmelzen. Erórterung: Versuchsergebnisse 
des Bureau of Mines und des Jernkontoret. [ J. Iron Steel Inst. 116
(1927) S. 65/89; vgl. St. u. E . 48 (1928) Nr. 4, S. 109.]

C. S. Gili: D ie  W ir k u n g  v e r s c h ie d e n e r  K o k s a s c h e n -  
g e h a l t e  a u f  d e n  H o c h o f e n b e tr ie b .*  EinfluB des Aschen
gehaltes auf Koksverbrauch, Ausbringen und Schwefelgehalt des

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkiirzungen siehe S . 11

Roheisens nach Betriebsversuchen. [J . Iron Steel Inst. 116 (1927) 
S. 91/101; vgl. St. u. E . 48 (1928) Nr. 2, S. 46/7.]

Geblasewind. Edwin H. Lewis: V e r w e n d u n g  y o n  S i l ik a -  
G e l zu m  T r o c k n e n  v o n  H o c h o fe n w in d .*  Anlage und B e
triebsergebnisse der Glasgow Iron and Steel Co., L td., in W ishaw. 
Erórterung iiber ZweckmaBigkeit der W indtrocknung im  allge
meinen und m it Kieselsaure-Gel im  besonderen. [J . Iron Steel 
Inst. 116 (1927) S. 43/63; vgl. St. u. E . 48 (1928) Nr. 3, S. 85.]

E isen - und StahlgieBerei.
GieBereianlagen. Herbert R . Simonds: D e r  U m b a u  d er  

B u ild e r s  I r o n  F o u n d r y , P r o v id e n c e  (R .I .) .*  Gegeniiber- 
stellung der alten und neuen Anlage. K eine Besonderheiten bei 
der neuen GieBerei. [Foundry 56 (1928) Nr. 6, S. 206/11.] 

GieBereibetrieb. C. A. Otto: N e u z e i t l i c h e r  G ie B e r e ib e -  
tr ie b .*  H eutiger Stand der Einrichtungen zum  Schmelzen, 
Formen, Aufbereiten des Sandes, Trocknen der Formen und 
K em e sowie zum GuBputzen. [Mech. W orld 83 (1928) Nr. 2150 
S. 187/99.]

Metallurgisches. Em il Knoppick: D ie  H e r s t e l lu n g  der  
T r o c k e n z y l in d e r  u n d  W a lz e n  f i ir  P a p ie r m a s c h in e n .*  
EinfluB der chemischen Bestandteile auf die GuBeigenschaften. 
ZweekmaBige Gattierung. Form- und GieBtechnik. [GieB.-Zg 25 
(1928) Nr. 6, S. 188/91.]

A. J. Meissner: Y e r b e s s e r u n g  d e s  G u B e ise n s  d u rch  
Z u s a tz  y o n  S t a h ls c h r o t t .  Betriebserfahrungen uber Steige
rung der Festigkeit infolge des durch Stahlschrottzusatz erzielten 
geringeren K ohlenstoffgehaltes. [Foundry 56 (1928) Nr 6 
S. 229/30.]

Formstoffe und Aufbereitung. Th. W . Kleinsorge: F o r m s a n d  
u n d  F o r m t e c h n ik  in  a m e r ik a n is c h e n  S ta h lg ie B e r e ie n .  
Anwendung des NaBgusses. Sandbindem ittel und Zusammen
setzung der Schlichte. EinguBtechnik. [GieB. 15 (1928) Nr 12 
S. 272/4.]

W. R eitm eister: V e r fa h r e n  z u r  P r u fu n g  y e r d ic h t e t e r  
g e t r o c k n e t e r  F o r m s a n d e .*  EinfluB des Wassergehaltes im 
unyerdichteten Formsand auf die getrocknete Form. Abhangig
keit der physikalischen Eigenschaften der Form von dem Sand 
und seiner Verarbeitung. Beschreibung des Priifyerfahrens. Unter - 
suchungsergebnisse. [GieB. 15 (1928) Nr. 11, S. 245/8.]

Formerei und Formmaschinen. F . C. Edwards: H e r s te l lu n g  
e in e s  s c h w ie r ig e n  G u B s tu c k s .*  D as Anfertigen des Modells, 
der Form und der Kerne fiir eine allseitig zu bearbeitende hohle 
Vierkantsaule von 4 t  Gewicht. [Foundry Trade J . 38 (1928) 
Nr. 606, S. 219/20.]

Graue: D ie  S c h le u d e r f  o r m m a s c h in e .*  Die Entwicklung 
der Schleuderformmaschinen. Konstruktionseinzelheiten. W irt
schaftlicher Vergleich der Beardsley & Piper-Schleuderf ormma
schine und der PreBluftschleudermaschine der Badischen Ma- 
schinenfabrik. [GieB.-Zg. 25 (1928) Nr. 6, S. 181/7.]

J. L ongden: D a s  F o r m e n  u n d  G ie B e n  k le in e r  S e il-  
s c h e ib e n  u n d  Z a h n r a d k ó r p e r .*  D as Formen auf der Abhebe- 
und Durchziehformmaschine. Yerwendung von Schreckeinlagen 
und sonstige MaBnahmen zur Erzielung dichter GuBstiicke. 
[Foundry Trade J . 38 (1928) Nr. 605, S. 205/10.]

Daniel Sharpe: D a s  F o r m e n  m it  d er  S a n d s c h le u d e r -  
m a sc h in e .*  Die Eignung der Beardsley-Piper-M aschine fiir die 
yerschiedenartigsten GieBereien. Beispiele aus Amerika. Erórterung. 
[Foundry Trade J. 38 (1928) Nr. 606, S. 221/3; Nr. 607, S. 242.]

H . Sutcliffe: P r a k t i s c h e s  F o r m e n .*  H inweise allgemeiner 
Art auf Punkte, die beim Formen beriicksichtigt werden miissen. 
[Foundry Trade J . 38 (1928) Nr. 604, S. 185/8.]

Schmelzen. G. F. Tegan: K u p p e ló f e n - B e g ic h t u  n g sa n -  
la g e .*  Begichtung durch H angebahn bei der U nion Switch  
& Signal Co. in Swissvale (Pa.). [Iron Age 121 (1928) Nr. 7.
S. 461/2.]

E. Springorum: U e b e r  B e t r ie b s e r f a h r u n g e n  u n d  B e 
t r ie b s e r g e b n is s e  m it  d em  S c h iir m a n n -O fe n .*  Aufbau und 
Em richtung einer Schiirmann-Ofenanlage. Betrieb des Ofens. 
Koksyerbrauch, Abbrand. M óglichkeit des Erschm elzens von  
EdelguB. [GieB.-Zg. 25 (1928) Nr. 4, S. 105/13.]

i  la m m o fe n  m it  K o h le n s t a u b f e u e r u n g .*  Beschreibung 
der Brenner m it Mahl- und Aufgebevorrichtung fiir einen Temper - 
guBschmelzofen. Anfiihrung der Yorteile gegeniiber iiblichem  
Ofen. [Iron Age 121 (1928) Nr. 9, S. 600/1.]

Johannes Schumacher: D ie  T e c h n ik  u n d  d ie  O e k o n o m ie  
d e r S c h m e lz u n g  im  K u p p e lo f e n b e t r ie b e ,  d i e T h e o r ie ,  d ie  
K u n s t  u n d  d ie  P s y c h o lo g ie  d e s  G ie B e n s . Bem essung der 
Koks- und Eisengichten. Bauliche Abm essungen des Kuppelofens. 
Der Schmelzvorgang. Berechnung der erforderlichen W indm enge.

16. — E in  * bedeuteł: Abbildungen in  der Quelle.
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Frage des Geblases. W irkungsgrad des gewohnlichen K uppelofens 
urid des Schurmann-Ofens. Das GieBen. [GieB.-Zg. 25 (1928) 
Nr. 5, S. 148/52.]

Hesse u. H. Pinsl: E in  k ip p b a r e r R e g e n e r a t iv - F la m m -  
o fe n  fu r  G ie B e r e iz w e c k e .*  Beschreibung des ólgefeuerten  
Ofens, bei dem auch die Kammern zur Luftyorwarmung m it 
gekippt werden. Betriebsergebnisse iiber Brennstoffyerbrauch, 
Lebensdauer des Ofens, Schmelzkosten. EinfluB der Ueberhitzung  
auf phosphorreichen RóhrenguB. [GieB. 15 (1928) Nr. 13, S. 281/9.] 

GrauguB. Edwin Bremer: E is e n k u n s tg u B .*  Beispiele fiir 
die architektonische Verwendung des Kunstgusses in der fruheren 
und Neuzeit. [Foundry 56 (1928) Nr. 5, S. 166/70; Nr. 6, 
S. 217/21.]

Ellis W hitaker: H o c h s i l i z iu m h a l t ig e s  o d e r  s a u r e b e -  
s ta n d ig e s  G u B e ise n . ZweckmaBige Zusammensetzung und 
MaBregeln zur einwandfreien H erstellung des GuBstiickes. E r
órterung. [Foundry Trade J . 38 (1928) Nr. 604, S. 189/90.]

SchleuderguB. V e r b e s s e r u n g  a n  S c h le u d e r g u B fo r m e n  
fiir  la n g e  H o h lk ó r p e r  m it  k le in e m  D u r c h m e ss e r .*  Ver- 
hindern des Durchbiegens der GieBrinne durch Stutzen des Aus- 
guBendes auf einer Kugel, die auf der Innenwand der GieBform 
abrollt. [Rev. Fonderie mod. 22 (1928) 25. Marz, S. 106/8.]

D er S p r itz g u B  u n d  s e in e  A n w e n d u n g . Bearb. vom  
AusschuB fiir SpritzguB beim  AW F unter M itarbeit der Deutschen  
Gesellschaft fur Metallkunde. 2. Aufl. (Mit 27 Bildern.) Berlin 
(S 14): Beuth-Verlag, G. m. b. H „ (1928). (48 S.) 8°. 1,50 JUt. 
(R.-K.-W.-Veróffentliehungen. [Hrsg. yom ] Reichskuratorium  
fur W irtschaftlichkeit. Nr. 18.) — B —

Sonstiges. B e r e c h n u n g  v o n  G ie B e r e ib a la n c ie r s .*  B ei
spiele fiir die Berechnung der Formkasten-Aufhangeyorrichtungen. 
[GieB.-Zg. 25 (1928) Nr. 6, S. 192/6.]

Franz Roli: A b k i ih lu n g s y e r s u c h e  a n  y e r s c h ie d e n e n  
G u B eisen p ro b en .*  Abweichungen in der Abkuhlungsgeschwin- 
digkeit verschieden dicker Querschnitte in Griin- und Warmform, 
ihr EinfluB auf Gefiige und Hartę. [GieB.-Zg. 25 (1928) Nr. 5, 
S. 153/5.]

Stah lerzeugung.
Metallurgisches. C. H . H erty jr. und J . M. Gaines jr .: 

E n ts c h w e fe lu n g  d e s  R o h e is e n s  d u r c h  M a n g a n .*  U nter
suchung iiber den Grad der Entschwefelung des Roheisens in der 
Pfanne bei yerschiedenen Mangan- und Schwefelgehalten. EinfluB 
yon Temperatur, Zeit und etw a yorhandener Schlacke. Gleich- 
gewichtskonstante bei 1315° fiir das Produkt Mangan X Schwefel 
=  0,07. Kurze Erórterung. [Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs. 75
(1927) S. 434/9; vgl. St. u. E . 47 (1927) S. 802.]

GieBen. E. H . W illiam s: K o k i l le n h a l t b a r k e i t  u n d  
c h e m isc h e  Z u s a m m e n s e tz u n g . A is zweckmaBige chemische 
Zusammensetzung fiir GrauguBkokillen wird em pfohlen: etwa
1,75 % Si, 0,8 bis 1,0 % Mn, rd. 0,10 % P , m óglichst niedriger 
Schwefelgehalt. Fehlerursachen. EinfluB des Graphits und der 
Art seiner Ausscheidung. Ergebnisse m it Sondereisen. [Blast 
Fumace 16 (1928) Nr. 1, S. 29/30.]

Siemens-Martin-Verfahren. Fr. Berger: A n la g e  e in e s  a u s 
la n d is c h e n  S ie m e n s - M a r t in - S ta h lw e r k e s .*  [St. u. E . 48
(1928) Nr. 12, S. 374/5.]

G. Bulle: E in f lu B  y e r s c h ie d e n e r  S c h r o t t -  u n d  R o h -  
e is e n v e r h a .ltn is s e  a u f  d ie  W ir t s c h a f t l i c h k e i t  d e s  S ie -  
m e n s -M a r t in -B e tr ie b e s .*  A llgem eines. Arbeitsplan. Unter- 
suchungsyerfahren. Untersuchungsergebnisse beim Arbeiten m it 
yerschiedenen Schrott- und Roheisensorten bzw. -mengen. Folge- 
rungen. [Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 137; vgl. St. 
u. E. 48 (1928) Nr. 11, S. 329/38; Nr. 12, S. 368/71.]

Martin J . Conway: U e b e r  d e n  S ie m e n s -M a r t in -O fe n -  
b e tr ie b  (in  A m er ik a ).*  Allgem eines iiber den Bau von Siemens- 
Martin-Oefen, die Beheizung m it yerschiedenen Brennstoffen und 
EinfluB der Betriebsfiihrung auf die Ofenhaltbarkeit. [Blast 
Fumace 16 (1928) Nr. 1, S. 18/9 u. 30.]

Henry D . Hibbard: D ie  E r z e u g u n g  v o n  b a s is c h e m  
S ie m e n s - M a r t in - S ta h l  in  e in e m  1 ,5 - t-O fe n . Zustellung 
des basischen bzw. sauren Herdes. Ergebnisse der Versuchs- 
schmelzungen. [Fuels Furn. 6 (1928) Nr. 2, S. 205/7.]

John D . K nox: D a s  S ie m e n s - M a r t in - W e r k  d er  F o r d  
M otor Co.* (A n w e n d u n g  e in h e i t l i c h e r  y e r f a h r e n  zu r  
E r z e u g u n g  y o n  b a s is c h e m  S ie m e n s - M a r t in - S ta h l . )  B e
schreibung der Stahlwerksanlage m it besonderen GieB- und  
Transporteinrichtungen; vgl. hierzu St. u. E . 47 (1927) S. 407/9. 
[Iron Trade R ey. 81 (1927) Nr. 26, S. 1603/6.]

B. M. Larsen und J . W . Campbell: O p t is c h e  T e m p e r a tu r -  
m e ssu n g e n  im  S ie m e n s -M a r t in -O fe n .*  Fehlermoglichkeiten

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S .

bei optischen Temperaturmessungen. Temperaturyerlauf im  
Gewólbe und in  der Riickwand. Vergleich der thermoelektrisch  
gem essenen bzw. der durch Extrapolation bestim m ten Tempera
turen m it optisch gem essenen Temperaturen bei an- und abgestell- 
ter Flam m e. Ueber den Schwarzegrad des Siemens-Martin-Ofens 
und die Temperaturyerteilung im Herdraum. [Trans. Am. Inst. 
Min. Met. Engs. 75 (1927) S. 245/59; ygl. S t. u. E . 47 (1927)
S. 463/4.]

W illiam J. Priestley: E n t w ic k lu n g  d e s  a m e r ik a n is c h e n  
S ie m e n s - M a r t in - B e t r ie b e s  im  J a h r e  1927. Kurze U eber
sicht iiber die Anwendung der physikalischen Chemie, iiber Fort
schritte im Ofenbau, die Erzeugung von  saurem Stahl, die Ver- 
wendung hochmanganhaltigen Roheisens im  Einsatz, Giiteyer- 
besserungen durch Betriebsiiberwachung und Priifverfahren. 
Zunahme der Verwendung leichtlegierter Stahle. [Iron Age 121 
(1928) Nr. 1, S. 37/9.]

C. H . H erty jr.: F o r t s c h r i t t e  im  S ie m e n s -M a r t in -  
B e tr ie b  im  J a h r e  1927. Kurzer Bericht iiber Fortschritte auf 
dem Gebiete wissenschaftlicher Untersuchungen, z. B . die A n
wendung der physikalischen Chemie bei der Stahlerzeugung, die 
Loslichkeit von Eisenoxydul in E isen u. a. m. Technische Fort
schritte in bezug auf Einsatz, Schmelzfiihrung, Brennstoffyer- 
brauch und Ofenbauweise. [Fuels Furn. 6 (1928) Nr. 1, S. 69/72  
u. 80.]

Elektrostahl. D . F . Campbell: H o c h f r e q u e n z - I n d u k -  
t io n s ó fe n .*  Anwendung des Hochfreąuenz-Induktionsofens im  
Stahlbetriebe. Betriebsbericht einer Anlage m it 100 kVA Gene- 
ratorleistung. Das Feinen. Beschreibung eines Stahlofens. An- 
wendungsmóglichkeiten. Erórterung. [J. Iron Steel Inst. 116
(1927) S. 103/15; ygl, St. u. E . 48 (1928) Nr. 2, S. 45/6.]

K . v . Kerpely: D e r h e u t ig e  S ta n d  d e s  E le k t r o - S c h m e lz -  
o fe n s  in  d er  E is e n in d u s tr ie .*  Entwicklung der Elektrostahl- 
erzeugung. D ie H auptofensystem e und die Entw icklung der 
neuzeitlichen Hochleistungsofen. Elektrische Ausriistung. Neue 
amerikanische und deutsche Ofenschaltungen. Zukunft des Hoch- 
frecjuenzofens. [GieB.-Zg. 25 (1928) Nr. 5, S. 135/47.]

W . E. Lewis: K u r z e  U e b e r s ic h t  i ib e r  d e n  E le k t r o -  
s t a h lo f e n b e t r ie b  w a h r e n d  d e s  J a h r e s  1927. Erhohung der 
Ofenspannung. Arbeiten m it yerschiedenen Spannungen beim  
Einschmelzen und Feinen. Mechanisches Beschicken bei abgeho- 
benem Deckel. Einfiihrung des Elektroofens in der GieBerei 
an Stelle von K onyertern. [Iron Steel Eng. 5 (1928) Nr. 1, S. 7 /8.]

C. L. Mantell: F o r t s c h r i t t e  in  d er  E le k t r o d e n h e r s t e l -  
lu n g  w a h r e n d  d er  l e t z t e n  f u n f  J a h r e .*  Kurzer Bericht 
iiber die Fortschritte hinsichtlich GróBe, H erstellungsw eise und 
Beschaffenheit der Kohle- und Graphitelektroden. [Chem. Met. 
Engg. 35 (1928) Nr. 2, S. 84/5.]

H . S. Primrose: A n w e n d b a r k e i t  d e s  E le k t r o o f e n s .  
Verschiedene Ofenbauarten. Kurze Beschreibung yerschiedener 
Heroult-Oefen zur Erzeugung gewóhnlicher und legierter Stahle. 
Yerwendete Elektroden. Soderberg-Elektrode. Betriebsergeb
nisse. Der Ajax-W yatt-O fen zum Schmelzen von  Bronze und der 
Ajax-Northrup-Hochfrequenzofen zur Erzeugung hochlegierter 
Sonderstahle, Kupferlegierungen usw. Betriebsergebnisse. E r
órterung. [Foundry Trade J. 38 (1928) Nr. 598, S. 81/4; Nr. 599, 
S. 101.]

V erarbeitung des Stahles.
Walzen. G. B . Lobkowitz: D ie  p r a k t i s c h e  K r a f tb e d a r f  s- 

b e s t im m u n g  v o n  W a lz w e r k e n .*  U nzulanglichkeit theoreti- 
scher Berechnung. Praktische K raftbedarfsbestim m ung durch 
K om bination von Rechnung und Messung. [Róhrenindustrie 21
(1928) Nr. 1, S. 5 /7; Nr. 6, S. 131/3.]

Walzwerksantriebe. W . T. Berkshire und H . A. W inne:
S y n c h r o n m o t o r e n  f iir  W a lz w e r k e .*  Zunahme geschweiBter 
Konstruktionen. Hoher W irkungsgrad in Yerbindung m it groBem 
Anzugsm om ent. [Iron Age 121 (1928) Nr. 8, S. 529/30.]

Walzwerkszubehor. Harold J . P ratt: D a s  H e r r ic h t e n  v o n  
W a lz e n  d u rch  S c h le ife n .*  Geschichtliche Entw icklung. 
Vorteile. Schleifmaschinen. Einrichtungen zum  Balligschleifen. 
[B last Furnace 16 (1928) Nr. 2, S. 242/4.]

Walzwerksófen. L e u c h t g a s g e f e u e r t e r  B r a m m e n -  u n d  
K n u p p e l-W a r m o fe n .*  Beschreibung eines auf der N orth  
Shields W erft der Sm ith-D ock Co., L td ., stehenden Kniippelofens 
m it 9,45 m  Lange und 3,05 m  Breite bei 1,2 m H óhe und eines 
Brammenofens m it 8,23 m  Lange, 1,2 m Breite und 1 m Hóhe. 
D ie Oefen sind m it ihren K ópfen zusam m engebaut, so daB sie 
Stiicke bis 17,7 m Lange aufnehm en konnen. Vorwarmer fiir Gas 
und Luft in Regenerativkam mern. Frischluft- und Abgasyentila- 
toren. [Iron Coal Trades R ev. 116 (1928) Nr. 3133, S. 386.]

13jS. — E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.
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B l o c k w a l z w e r k e .  F. A. W iley: 1016er B lo c k s tr a B e  d er  
W is c o n s in  S t e e l  Co.* [Iron Steel Eng. 5 (1928) Nr. 3, S. 120/6.]

T r a g e r w a l z w e r k e .  A. Lobeck: B e a r b e i tu n g  v o n  S c h ie n e n  
u n d  S o h w e H e n *  [Centralbl. H iitten  W alzw. 32 (1928) Nr. I I , 
o . 163/70.]

B a n d e i s e n -  u n d  P l a t i n e n w a l z w e r k e .  L a s tm a g n e t e  in  
B a n d e is e n w a lz  w e r k e n . Zwischen Magnet und Bandeisenrollen  
wird zweckmaBig ein  Blech gelegt, damit die Rollen wagerecht 
hangen bleiben. [Iron Trade R ev. 82 (1928) Nr. 7, S. 447.]

F e i n b l e c h w a l z w e r k e .  A u fr e iB m a s c h in e  f iir  F e in b le c h e  * 
[Demag-Nachrichten 2 (1928) Nr. 2, S. 45.]

R o h r w a l z w e r k e .  Charles A. Colgate: E in  n e u k o n s t r u ie r t e s  
R o h r e n w a lz w e r k .*  Kurze Beschreibung des von der Mesta 
Machme Company ausgefiihrten Schragwalzwerkes fur die S tan
dard Seamless Tube Company. Rd. 1300 Walzendurchmesser 
fur Rohre von 380 (j) (15") und eine groBte Lange yon 9,45 m. 
[Blast Furnace 16 (1928) Nr. 2, S. 240/1 u. 248.]

S c h m i e d e n .  W. Kalkhof: R a t io n a l i s ie r u n g  im  B e tr ie b  
m i t  S c h m ie d e o fe n .*  [St. u. E. 48 (1928) Nr. 10, S. 316.]

S c h m i e d e a n l a g e n .  R. W . Peck: E in ig e  e n g l i s c h e  G e s e n k -  
s c h m ie  de y e r fa h r e n .*  Ausbildung von Hammera und Ge- 
senken. Hammerfundamente. [H eat Treat. Forg 14 (1928) 
Nr. 2, S. 152/6.] '

S o n s t i g e s .  Friedrich Kórber und Erich Siebel: 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 ltn is s e  b e im  S c h m ie d e n  u n d  W a l
z e n  * Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Beanspruchungs- 
yerhaltnisse. Untersuchungsverfahren. Recken und W alzen. 
lUastische Spannungsverteilung und Gleitliniensysteme beim  
Keeken m it sehmalen PreBbahnen. FlieBerscheinungen beim  
Keeken. W irkung schmaler und breiter PreBbahnen. Ueber
tragung der Versuchsergebnisse auf den Schmiedevorgang.
-b iieBerscheinungen und Beanspruchungsverhaltnisse beim W al
zen. Querschmieden und Friemeln. Elastische Spannungsyertei- 
iung und G leitliniensysteme bei der Querstauchung zylindrischer 
Korper FlieBerscheinungen. Friemelwirkung und Lochbilduncr. 
JJas Schragwalzverfahren. Querspannungen beim Drahtwalzen. 
yuerstauchung im Spitzsattel. Breitungserscheinungen. Stauch- 
yersuche m it Bleirechtkanten. Reckyersuche m it eingesagten  
Staben. Randspannungen und ihre Folgen. StofffluB und Lanes-
S T , bei,ni ^ iem eln' [M itt' K -W -I n s t . Eisenforsch. 10 (1928) Lis. 2, Abhdlg. 97, S. 15/22.]

Weiterverarbeitung und Verfeinerung.
A U g e m e i n e s .  K . Gottwein, o. Prof. a. d. Techn. Hochschule 

Breslau: K u h le n  u n d  S c h m ie r e n  b e i d er  M e ta l lb e a r b e i-  
u n g . Bearb im Auftrage des Ausschusses fiir wirtschaftliche 
ertigung (AW F) beim Reichskuratorium fiir W irtschaftlichkeit 

^  * 7n  Abb" 1 Zahlentaf- u- 1 Taf. Berlin
« g ’ G‘ m ' b' H -’ 1928- (4 B1-> 93 S.) 8°.
o JtM, fiir Mitglieder des Yereines deutscher Ingenieure 5,40 JUt.

K a l t w a l z e n .  M. yon Schwarz und H. Goldschm idt” r)a”
S 26^/8 ] n V° n E ls e n d r a h te n -* [S t- u. E. 48 (1928) Nr. 9,

Ziehen. R. Papier, Ingenieur des Arts et Metiers: E t u d e  su r  
la  T r e f l le r ie  (2me partie: e t  s e s  d e r iy e s ) .  (1., bzw. 2 Aufl 1
Paris (IXe, 15, Rue Bleue): Editions de „ L ’U sine“ . 8°. —  lri

Fabncation du Fil d’Acier Doux. (Ayec 33 fig.) (2meed ) 
(1926.) (96 p.) [In  1. Aufl. u. d. T .: Essai sur le Trefilage 1922 
/a  ,7^ 7me Partle: Fabncations des Pointes, Clous, R iyets 
(Aveo  145 fig.) (1927.) (191 p.) 20 Fr. -  Der erste Band des 
W erkes ist in dieser Zeitschrift kritisch besprochen worden —  
vgl. St. u. E. 44 (1924) S. 583 — . Die yorliegende Neuauflage des 
ersten Bandes ist —  abgesehen von dem Titel —  bis auf san? 
wenige unwesentliche Zusatze ein unyeranderter Abdruck "der 
ersten. M

S o n s t i g e s .  W. K alkhof: Z w e c k m a B ig e  B e a r b e i tu n g  y o n  
S p in d e ln .*  [S t. u. E. 48 (1928) Nr. 9, S. 268.]

Schneiden und SchweiBen.
P r e B s c h w e i B e n .  H. E. Rockefeller: N e u e  R o h r y e r b in d u n g  

h o h e r  F e s t ig k e i t .*  K raftlm ienyerlauf in StoB- und V  
SchweiBstellen. Versuche iiber die Festigkeit yerschieden aus- 
gefuhrter BronzeschweiBen, yon denen bei der V-Form m it Wulst
w Sti j 10o der W erkstoffestigkeit erreicht wurden. [J  Am  
Weld. Soc. 7 (1928) Nr. J, S. 38/45.] L

W. A. H akin und R . G. Richards: W in d y e r b a n d e  m it  
L ic h tb o g e n s c h w e iB u n g .*  [W elding Engineer 12 (1927) Nr. 9, 
S. 40/4.]

D ie  H e r s t e l lu n g  v o n  D r u c k b e h a l t e r n  m it  32 mm 
W a n d sta r k e .*  Beschreibung der H erstellung von Druck
behaltern yon 1829 mm Durchmesser, 7,92 m Lange fiir 21 at 
durch autogene SchweiBung und des bei der SchweiBung an- 
gewandten SchweiByerfahrens. Zugelassene Beanspruchun^
6,3 kg/m m 2. Nach der Wasserdruckprobe Prufung m it 32 at 
Druckluft. [Iron Trade R ev. 82 (1928) Nr. 10, S. 622/3.]

H e r s t e l lu n g  w a g e r e c h te r  S ch  w e iB n a h te  s e n k r e c h t  
s t e h e n d e r  P la t t e n .*  [W elding Engineer 12 (1927) Nr. 9 
S. 48/9.]

H. H oller: A u s b e s s e r u n g e n  a n  G u B e is e n  m i t t e l s  der  
A z e t y le n - S a u e r s t o f f  - S c h w e i B fla m m e.*  [Autogene Metali 
bearbeitung 21 (1928) Nr. 7, S. 93/5.]

A. W. M oulder: D a s  S c h w e iB e n  v o n  K r a f tw e r k s r o h r  
l e i t u n g e n .*  [J . Am . W eld. Soc. 7 (1928) Nr. 2, S. 8/20.]

Ph. Pothm ann: U e b e r  S c h w e iB d r a h te .*  Form der Drahte 
Oberflache und Abm essungen. U ebersicht iiber die einzelnen 
JJrahtsorten. Gutepriifung fur SchweiBdrahte. Vielheit der er- 

(1928) Nr!n3, Sgch^ e/iJ 1dr]ałltlegierungen - [SchmelzschweiBung 7

W. L. Warner: L ic h t b o g e n g e s c h w e iB t e  R o h r le i-  
tu n g e n .*  [J . Am . W eld. Soc. 7 (1928) Nr. 2, S 40/8  ]

Schmelzschneiden. W ir t s c h a f t l i c h e  S c h n e id y e r f a h r e n *
Vorrichtungen fiir die Fiihrung des autogenen Brenners. [Weldine 
Engineer 12 (1927) Nr. 9, S. 35/7.] Lweioing

Sonstiges. H . H oller: G a s g e s c h w e iB te  W e r k s t i ic k e  a is  
E r s a tz  f i ir  g e g o s s e n e .*  Einige Beispiele. [Autogene Metali- 
bearbeitung 21 (1928) Nr. 6, S. 78/80.]

Raym ond J. Roark: S t a t i s c h e  u n d  S c h la g p r o b e n  m it 
e l e k t r i s c h e n  S c h w e iB u n g e n .*  Priifyerfahren. Schlaofesticr.

ZCrreiBfeStigkelt- [ J - A m ‘ Weld.°Soc.°7

Alan G. W ikoff: Z u s a m m e n s c h  w e iB e n  v o n  PreB  
s t i ic k e n . Beschreibung der Herstellung,, y on Kiihlschranken
[Iron Age 121 (1928) Nr. 5, S. 321/4.]]

O berflachenbehandlung und R ostschutz. 
Allgem eines.® W. Pfanhauser: N e u e r u n g e n  a u f  dem  

S e  Gva lZ an0teC Jh n ik 'ł  Selbsttatig  arbeitende FlieB-
u f?  * ° rtseh n tte  ln der Verchromung. Kadmiumnieder

schlage ais R ostschutz. [W erkst.-Techn. 22 (1928) Nr. 6, S. 161/4.]
Schulz: O b e r f la c h e n b e h a n d lu n g  ,u n d  IR e in ig u n s

u n d  B a rs^  S,tah ,l s a n d  o d e r  r o t ie r e n d e  H am m er
I n l f  u  u  Beschreibung der yerschiedenen Arten yon
B e tr th  lf. I"' • DrUCk‘ Und Saugsystem e. Angabe yon 
teile y i n ao  lgo Df " 8re Elnri"htungen. Vor- und Nach-
Riirstl S ? rZ' ™ d Stahlsand. Anwendung der Reinigung mit 
Bursten. [Chem. Fabrik 1928, Nr. 12 S 146/50 ]

Verzinnen. E. Bertl: D ie  g a ly a n i s c h e  Y e r z in n u n g  und  
ih r e  A n w e n d u n g  in  E le k t r o b e t r ie b e n .  Yergleich der Feuer- 
™ Ungr]“ f  der galvanischen Yerzinnung mit alkalischen

Techn. 22n( 1 9 S r ^ r s  ai t / n7af  ^  S c h ló U e r ' tWerkst-

F e l1lSOnSlt ig e MMefal!UberZUge- D ' J - Macnaughtan: H iiu fig e  
f r e s s i n ^ 1 ^ ' c ^ e lu b e r z u g e n . Porositat. Punktformige An- 

f lr^ Ing 7 0n Verunreinigungen und Schmutz.
S. 326 /J  u S 6] Un Abschalen- [Metal lud- 32 (1928) Nr. 13,

s e h , ^  Pl t nhuUSJer: K a d m iu m n ie d e r s c h la g e  a is  R o s t-  
eeolniihpr ? edingUngen des Kadmiums. Vorzuge
fahrens w an^ err  .  !,et ÛberzUgen- K ritik des Udylite-Ver- 
Ki l ii' 'rr- lg Entgasung yon  Zwischenschichten aus
Kadmium. [Korr. M etallsch. 4 (1928) Nr. 3, S. 58/9.]

mienino-ćs f ^  •LlemPt: D a s  e l e k t r o l y t i s c h e  W o lfra -  
S. 339/40 ] [M etaliwirtschaft 7 (1928) Nr. 12,

s n r i t 7 v!.ZVferiahren* A ‘ Parkes: N e u e r u n g e n  im  M eta ll-
yercrloicli h 1 p6 f1’ Beschreibung der apparativen Ausrustung. 
der°[T(^iP U er' und der Drahtverwendung. Homogenitat 
Verfnhro IZU^e’ ^u^es Anhaften, Porositat, Verunreinigungen. 
u n J  , t  V ZUr BeStimmung der Porositat yon Metallublrzugen 
besserun r T u " 8 d®S Porositatsgrades. Prufung und Ver- 

r  ^ Hft grade8' Korrosionswiderstand. Zinn-, Blei-, 
in d  32 «  »~d Cr. [M „ dSchmelzschweiBen. R .’ t .' G illette: E le k t r i s c h e  P u n k t -  f n f 'M  Spritzen m it Al, Cd und Cr.’’[Metai

śe« , ; r " ’ r " • u u - ■*“ * * E"8i“ ' 12
u rch  S e e w a s s e r . Yersuche m it Standard-Eisenoxyd-

Zeitschriftenverzeichnis nehsl A bkurzunaen siehe 8  1 1 V fi ,---------------------------------------- ---------------------------------------------siene a. UJ/ ę,  _  « bedeutet.- Abbildungen in  der Quelle.
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Rotfarben, Pb-Farben, Bleichrom atanstrichen, iiber Anwendung  
yon Farben auf heiBen Stahlplatten, iiber die W irkung der Walz- 
haut mit Steinkohlenteeren, bitum inósen Anstrichen und ver- 
zinkten P latten. [Farbę und Lack 1928, S. 39/40; nach Chem. 
Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Xr. 12, S. 1578.]

H H ettner: A n s t r e ic h v e r f a h r e n  im  G r o B b e tr ie b .*  
[Werkst.-Techn. 22 (1928) Nr. 6, S. 167/71.]

Kienzle: E in  V e r fa h r e n  z u r  A u fb r in g u n g  y o n  H o lz -  
m a seru n g  a u f  S ta h lm ó b e l .*  [Stah l iiberall 1 (1928) Nr. 3,
S. 26/32.]°

Fr. Kolkę: D ie  E n t w ic k lu n g  d e r  m o d e r n e n  N it r o -  
z e l lu lo s e la c k e  (P r o t o l -L a c k e )  u n d  ih r e  A n w e n d u n g .*  
[Werkst.-Techn. 22 (1928) Nr. 6, S. 171/3.]

Beizen. P. Perls: N e u z e i t l i c h e  M e t a l lb e iz e r e i  f iir  
M a sse n g e g e n s ta n d e .*  [W erkst.-Techn. 22 (1928) Nr. 6,
S. 173/6.]

Sonstiges. W . Philippi: S c h u tz  y o n  K o n d e n s a t o r e n  u n d  
D a m p fk e s s e ln  d u r c h  e l e k t r i s c h e  S tr o m e  g e g e n  K o r 
r o s io n  u n d  A n fr e s s u n g e n . Verhinderung von  Korrosion und  
Kesselsteinablagerung durch elektrische Strome. GróBe der 
Oberflachen-Schutzenergie. ZweckmaBige Anordnung der Anoden. 
Betriebsuberwachung. [Korr. M etallsch. 4 (1928) Nr. 3, S. 62/3.] 

D a s U e b e r z ie h e n  m it  M e t a l le n  n a c h  e in e m  n e u e n  
V erfa h ren . Hinweis auf ein  Yerfahren, beliebige Stoffe m it fast 
allen gewunschten M etallen zu iiberziehen, das darin besteht, daB 
die zu uberziehenden Stoffe m it H ilfe eines fliissigen M ittels 
{frapariert und dadurch leitend gem acht werden. [Iron Trade 
Rev. 82 (1928) Nr. 8, S. 501/2.]

W arm ebehandlung von  E isen  und Stahl. 
Allgemeines. W alter Rosenhain, R . G. B atson und N . P . 

Tucker: D er  E in f lu B  d er  M a sse  b e i  d e r  W a r m b e h a n d -  
lu n g  v o n  N ic k e l s ta h l .*  Yersuche an drei N ickelstahlen m it 
yerschiedener Starkę der Probestucke. ZerreiB-, Kerbschlag- und 
Hartebestimmungen. Mikroskopische Untersuchung. Ergebnisse. 
[J. Iron Steel Inst. 116 (1927) TL II , S . 385/453.]

Oberflachenhartung. D ie  N i t r ie r h a r t u n g .*  R ichtlinien  
fur die Herstellung nitrierter W ellen, Kurbelwellen usw. R icht- 
linien fur die H erstellung nitrierter Lehren. R ichtlinien fur die 
Herstellung nitrierter Gleitbahnen usw. [Kruppsche M onatsh. 9 
(1928) Marz, S. 46/52.]

Katsumi Inouye: D e r  E in f lu B  y o n  S a u e r s t o f f  im  S ta h l  
au f s e in e  E ig n u n g  zu r  Z e m e n ta t io n .*  Beschreibung des an- 
gewandten Sauerstoffbestimmungsverfahrens durch R eduktion  
im W asserstoffstrom, das sich eng an das yon  Oberhoffer ent- 
wickelte anlehnt. W irkung yon Zeit, Temperatur und Wasser- 
stoffgeschwindigkeit auf das Ergebnis. EinfluB des Sauerstoff- 
gehaTtes auf die Struktur und die Tiefe der gekohlten Schicht. 
Zementationsmittel 60 % H olzkohle und 40 % Bariumkarbonat. 
Herstellung yon  Proben m it Sauerstoffgehalten von 0,042 bis 
0,232 %. Versuche uber die zur Yerhinderung der Zementation  
notige Dicke der Kupferschicht. D ie KorngroBe wachst von
0,09 % O ab betrachtlich m it dem Sauerstoffgehalt. D ie kritischen 
Punkte werden nicht beeinfluBt. D as Gefuge der zem entierten  
Schicht ist stark yom  Sauerstoffgehalt abhangig. Ihre Tiefe ist 
bei den Proben m it hóherem O-Gehalt und gróBerem K om  etwas 
groBer ais bei solchen m it kleinem O-Gehalt und kleinem K om . 
[Mem. of the College of EDgg. 5 (1928) Nr. 1, S. 1/69.]

EinfluB auf die Eigenschaften. R . H ay und R . H iggins: A n -  
la B y o r g a n g e  in  K o h le n s t o f f  s ta h le n .*  Der EinfluB der Zeit 
bei der W armbehandlung yon  Stahl. Neuere ArbeiteD. Aus- 
fuhrung eigener Versuche iiber die AnlaB- oder Sekundarhartung. 
Bestimmung von Brinellharte, Zugfestigkeit, Proportionalitats- 
grenze, Kerbzahigkeit, Dehnung, Em schnurung und GróBe des 
Elastizitatsm oduls in  A bhangigkeit yon  der AnlaBtemperatur. 
Gegenuberstellung der Brinellharte und des spezifischen Volumens 
dreier Stahle in Abhangigkeit yon der Abschrecktemperatur bei 
Auswirkung der Zeithartung und ohne dieselbe. [Iron Coal 
Trades R ev. 116 (1928) Nr. 3133, S. 375/7.]

E igen sch aften  von E isen  und Stah l und ihre 
P ru fu n g .

Allgemeines. Ch. Frem ont: D ie  W a h l  d er  % e r s u c h s -  
m e th o d e n  f i ir  d ie  P r u fu n g  v o n  K o n s t r u k t io n s m a t e r ia l .*  
Statische Versuche m ussen durch dynam ische erganzt werden. 
[Genie ciyil 92 (1928) Nr. 12, S. 280/3.]

P . Martell: W e r k s to f f w i r t s c h a f t .  Einige heryorragende 
Beispiele fiir die Erfolge neuerer W erkstofforechung. [GieB. 15
(1928) Nr. 10, S. 229/31.]

Zeitschriftenverzeichnis nehsl Ahkurzungen siehe S.
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Prufmaschinen. H y d r a u l i s c h e  U n iy e r s a lp r i i f m a s c h in e  
fur 500 t.* Ausfiihrung der Em ery-Tatnall Co. fiir die Sym ington  
Co., Rochester, N . Y ., insbesondere zur Prufung von Rahmen, 
K upplungen, F ed em  und anderer Teile von  Eisenbahnwagen. 
[Iron Age 121 (1928) Nr. 7, S. 471.]

Probestabe. J . G. Pearce: D ie  F r a g e  d er  P r o b e s t a b e  u n d  
e in ig e  n e u e r e  E r g e b n is s e .  GróBe der GuBeisen-Probestabe. 
Angegossene und getrennt gegossene Stabe. Prufung der einzelnen  
mechanischen Eigenschaften. Beziehungen zwischen den yer
schiedenen Prufergebnissen. [Foundry Trade J. 38 (1928) Nr. 605,
S. 201/3.]

ZerreiBbeanspruchung. H . B . Maris: P h o t o e la s t i s c h e  
U n t e r s u c h u n g e n  a n  Z e r r e iB p r o b e n , K e r b s c h la g p r o b e n ,  
S t r e b e n s t u t z e n  v o n  S c h i f f s p r o p e l le r w e l le n  u n d R in g e n  
z u m  D r e h e n  v o n  G e s c h ii t z t i ir m e n . Untersuchung der Span
nungen in einem flachen ZerreiBstab m it yerschieden breiten  
Schultem  und yerschiedenen Uebergangen zu diesen, ferner an  
Izod-Proben m it yerschieden tiefem  Kerb und yerschiedenen  
Kerbformen unter statischer Belastung. D ie H óchstspannung  
im  Kerbgrunde ist unabhangig von  der Abrundung, solange ihr 
Kriimmungshalbmesser klein bleibt. [Journ. Opt. Soc. Amer. 15
(1927) Nr. 4, S. 203/37; nach Phys. Ber. 9 (1928) Nr. 6, S. 441.] 

H aits. D . L . M athias: E in  V e r g le ic h  d e r  y e r s c h ie d e n e n
H a r t e p r  uf y e r fa h r e n . W ichtigkeit der genauen Angabe der 
jeweiligen Versuchsbedingungen im  Schrifttum. Beschreibung 
und Ausfuhrung der gebrauchlichen Pnifyerfahren. Grenzen der 
Anwendung und Vorteile der einzelnen Yerfahren. [Instrum ents 1
(1928) Nr. 2, S. 87/91.]

Dauerbeanspruchung. H . J . Gough: E r m u d u n g s e r s c h e i-  
n u n g e n . Versuche an Einkristallen. Zusammenhang zwischen 
Gleitflachenbildung und Lastwechselzahlen. Gleitlinienausbildung 
in Zwei- und Dreikristallproben. Aussichten fur die Aufstellung 
einer Theorie der Ermiidung. [Engg. 125 (1928) Nr. 3242, S. 264.]

H . F . Moore und N . J . Allem an: E r m u d u n g s v e r s u c h e  
m it  z e m e n t ie r t e m  S ta h l .  Ergebnisse yon  Ermudungs- und 
statischen Zugversuchen m it einem  K ohlenstoffstahl, einem  
Nickel- und einem  Chrom-Nickel-Stahl. Zementierte und geeignet 
warmbehandelte Stahle zeigten erhohten W iderstand gegen Er
mudung, abgeschreckte starker ais solche, die im Ofen abgekiihlt 
waren. [Trans. Am . Soc. Steel Treat. 13 (1928) Nr. 3, S. 405/19.] 

J. H . Sm ith und F . V. W am ock: E in e  M a s c h in e  fu r  
D a u e r z u g y e r s u c h e  u n d  V e r s u c h s e r g e b n is s e  a n  L o w -  
m o o r -E is e n .*  Beschreibung der Maschine. —  Versuche an  
einem  Eisen m it 0,085 % C, 0,14 % Si, 0,01 % Mn, 0,136 % P
und 0,012 % S m it fiinf yerschiedenen Bargewichten und yer
schiedenen Fallhóhen. [J . Iron Steel Inst. 116 (1927) Tl. II , 
S. 323/56; ygl. St. u. E . 48 (1928) Nr. 4, S. 110/1.]

VersehleiB. Edward G. Herbert: D ie  K a l th a r t u n g  d e s
S t a h le s  im  B e tr ie b  d u r c h  d e n  A b n u tz u n g s v o r g a n g .*  
Yergleich der im  Betrieb erzeugten K althartung m it der nach  
einem besonderen Verfahren m it dem Pendelhartepriifer erzeug- 
baren Hóchstharte. Prufung yon  Schienen und Automobilzahn- 
radgetrieben. Ergebnisse. H inweis auf ein vom  Yerfasser ent- 
wickeltes „Cloudburst-Verfahren“ zur Nachhartung der Ober
flache kalthartbarer Metalle durch die dynamische Einwirkung 
von  harten Kugeln. [J . Iron Steel Inst. 116 (1927) Tl. U , S.265/91; 
ygl. St. u. E . 48 (1928) Nr. 3, S. 86/7.]

EinfluB der Temperatur. T. M cLean Jasper: D ie  F e s t i g 
k e i t  y o n  S t a h l  b e i  h o h e r e n  T e m p e r a tu r e n  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 er  z u la s s ig e n  B e a n 
sp r u c h u n g .*  [Power 67 (1928) Nr. 10, S. 446/7.]

S ch neidfah igkeit und B earbeitbarkeit.
F . R apatz und K . Krekeler: D ie  P r u fu n g  d er  B e a r b e i t 

b a r k e it .*  Untersuchungen iiber die Eignung der yerschiedenen  
Bearbeitbarkeitsprufungen fiir die Praxis. [S t. u . E . 48 (1928) 
Nr. 9, S. 257/61.]

G. Schlesinger: D ie  B e a r b e i t b a r k e i t  d e r  K o n s t r u k -  
t i o n s s t a h l e  im  A u to m o b ilb a u . Erm ittlung der zweckmaBi- 
gen Schnittgeschw indigkeiten und Vorschube fiir die Bearbei
tung yon  Einsatz- und Vergutungs-Norm stahlen. Yergleichende 
Untersuchung zur Einreihung der Siem ens-M artin-Stahle. E in 
fluB der W asserkuhlung. R ichtlinien fiir zweckmaBige und w irt
schaftliche Bearbeitung. W ichtigkeit der Norm ung unlegierter 
und legierter Baustahle. [S t. u . E . 48 (1928) Nr. 10, S. 307/12; 
Nr. 11, S. 338/45.]

Sonderuntersuchungen. Arthur B. E verest, T . H enry Turner,
D . H anson: D e r  E in f lu B  y o n  N ic k e l  u n d  S i l i z iu m  a u f  
e in e  s y n t h e t i s c h e  E i s e n - K o h le n s t o f f - L e g ie r u n g .*  Aus- 
gangslegierungen. H erstellung der Proben. Gefiigeuntersuchun-

113/6. — Hin * bede’iłeł: Abbildungen in der Quelle. j
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gen. Bearbeitbarkeit, Harteprufung, Veranderung des Ma<metis-
^ iU tt o eStimmungen' [J ‘ Iron Steel In st- 116 "(1927) 
11. 11, S. 185/221; vgl. St. u. E . 48 (1928) Nr. 2, S. 48/9.]

Amedeo N ob ile; U e b e r  d ie  V e r la n g e r u n g e n  v o n  M e ta ll-  
d r a h te n  b e i T o r s io n . Verlauf der K uryen der Langenanderung 
in  Abhangigkeit vom  Torsionswinkel. Charakteristisches Ver° 
halten von Cu, Fe, N i, Al, einer Legierung Fe-N i und Stahl. 
y  n n /' Scienze Fisiche, m at., Napoli 34 (1927) Nr. 3,
S. 99/105; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 12, S. 1492 ] 

W alter Lose, Dr. phil.: D er  E in f lu B  d er  m it t l e r e n  
H a u p t  s p a n n u n g  a u f  d a s  F lie f ie n  d er  M e ta lle .  M it
te llung aus dem Institu t fur angewandte Mechanik der Uniyersitat 
Gottingen. Mit 12 Abb. Berlin: V.-D.-I.-Verlag, G. m. b. H „  
1928. (15 S.) 4°. 2,50 JlJl, fiir Mitglieder des Yereins deutscher 
Ingenieure 2,25 JlJl. (Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des 
Ingenieurwesens. Hrsg. vom  Yerein deutscher Ingenieure. H. 303.)

K . Requa, 2)r.=3ng.: B e it r a g  zu r  B e u r te i lu n g  y o n  
l e m p e r a t u r f e ld  u n d  W a r m e sp a n n u n g e n  in  m e c h a n is c h  
a b g e b r e m s te n  S c h e ib e n . Mit 1 Abb. und 14 Zahlentaf. 
Berlin: V.-D .-I.-Verlag, G. m. b. H ., 1928. (2 BI., 13 S.) 4°. 
2,50 JlJl, fiir Mitglieder des Vereins deutscher Ingenieure 2,25 JlJl. 
(Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens. Hrsg. 
vom  Verein deutscher Ingenieure. H . 301.) S  B Z

Eisenbahnmaterial. Louis Pichard: D ie  H e r s t e l lu n g  y o n  
S c h ie n e n  n a c h  d em  W a lz y e r fa h r e n  C o u r th e a u x .*  
Unterteilung des Blockes, so daB die geseigerte Zone in den FuB 
zu liegen kommt. [Genie civil 91 (1927) Nr. 27, S. 671/4.]

Federn. G. A. Hankins, A. R . C. S., B. Sc.: T h e  E n d u r a n c e  
o l S p r in g  S t e e l  P la t e s  u n d e r  R e p e t i t i o n  o f R e y e r s e d  
B e n d in g  S tr e s s . (W ith 5 fig.) London: H is M ajesty’s Statio- 
nery Office 1928. (26 p.) 8°. 9 d. (Engineering Research. [Ed. 
by the] Department of Scientific and Industrial Research. Special 
Report No. 5. Researches on Springs.) SS B 5

Bleche und Rohre. B e r ic h t  iib e r  U n te r s u c h u n g e n  e in -  
f a c h  g e s c h w e iB te r  g e g e n iib e r  d o p p e lt  u b e r la p p t  g e -  
s c h w e iB te n  R o h r e n . Untersuchungen m ittels der Aufweitprobe 
zeigen keine Ueberlegenheit doppelt geschweiBter Rohre. [Proc 
Am. Soc. Test. Mat. 27 (1927) S. 115/9.]

Dampfkesselbaustoffe. E in ig e  E r fa h r u n g e n  m it  H ó c h s t -  
d r u c k k e s s e ln  b e i  d em  E d g a r k r a f tw e r k .*  AufreiBen von  
Wasserrohren und Ursachen. [Power 67 (1928) Nr. 11, S. 459/61.] 

Friedrich Kórber und Anton Pomp: V e r g le ic h e ń 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  y o n  u n le g ie r t e n  u n d  
l e g ie r t e n  K e s s e lb le c h e n  b e i e r h ó h te 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 is t a l l i s a t io n .*  
yersuchsstoffe. Yersuchsausfiihrung und Versuchsergebnisse 
Mechamsche Eigenschaften bei erhóhten Temperaturen. Dehn- 
grenzenmessungen und Zugyersuche bei 20 bis 500°. Dauerstand- 
festigkeit bei 300, 400 und 500°. Kerbzahigkeit bei 0 bis 500° 
Statische Kerbbiegeversuche bei 0 bis 200°. Verhalten hinsichtlich  
Alterung. Naturliehe und kiinstliche Alterung. Aenderung der 
festigkeitseigenschaften und der Kerbzahigkeit durch Altern. 
Temperaturabhangigkeit der Kerbzahigkeit kiinstlich gealterter 
Proben. Yerhalten hinsichtlich grobkórniger Rekristallisation  
Aenderung der Festigkeitseigenschaften, der Kerbzahigkeit und 

der reknstallisierten Proben. Zusammenfassung 
S 3 3 9 /4 0 o T  Eisenforsch. 9 (192S) Lfg. 22, Abhandlg. 95,

Draht und Drahtseile. H. Herbst: A n sp r iic h e  a n  F ó r d e r -  
s e i le  u n d  ih r e  P r iifu n g .*  Bedeutung groBer Betriebslasten  
und Eigengewichte fur das Flechten und die Verwendung aus. 
reichender Drahtdicken. Dynam ische Zugbeanspruchungen. 
Rostgefahr. Vorschnften fur die Prufung und Ueberwachuna 
[Z. V. d. I. 72 (1928) Nr. 10, S. 345/9.]

Erich Scheffler: E in  B e i t r a g  zu  d en  t e c h n o lo g i s c h e n  
R r ii f u n g s y e r f  a h r e n  y o n  S c h a c h t f  ó r d e r s e i le n .  Unter 
besonderer Beriicksichtigung des Verwindeversuchs an blanken 
fetahldrahten. (Mit Abb. und Diagrammen.) Berlin 1928: PreuB.
Druckerei- und Verlags-Aktiengesellschaft. (81 S.) 8°. __ Berlin
(Techn. Hochschule), ®r.=Qng.-Diss. 5  B "

Werkzeugstahle. B. H . De Long uud F. R. Palmer: D i"
\ o r g a n g e  b e im  A b s c h r e c k e n  y o n  S c h n e l ld r e h s t a h l .*  
Metallographische Untersuchungen eines Schnelldrehstahles mit

U 1 3 0/° ^ r’ %' ^  unc* 1>1 % der nach dem A b
schrecken auf yerschieden tiefe Temperaturen unter rd. 700° C 
auf rd. 590° angelassen wurde. Bestim m ung der Brinellharte 
wahrend des Abkiihlens in Luft. Beginn merklicher Hartesteio-e- 
rung bei 590°, hóchste H arte zwischen 300 und 400° die bei 
weiterem Abkiihlen bestehen bleibt. Wird Schnelldrehstahl yor

dem Anlassen nicht tief genug abgekiihlt (unm ittelbares Harten  
im Bleibad), so neigt er zum  ReiBen. [Trans. A m . Soe. Steel 
Treat. 13 (1928) Nr. 3, S. 420/34.]

Magnetstahle. N a m e n  u n d  B e g r i f f s b e s t im m u n g e n  
m a g n e t is c h e r  L e g ie r u n g e n . Kurze Beschreibung folgender
9 neueren Legierungen, dereń Eigenschaften durch ihren Namen 
ausgedriickt werden so llen : Perm alloy, H ipernick, Copemick, 
A-Metall, Thermalloy, K . S. M agnetstahl, K obaltchrom , Per- 
m anite, Nomag. [Iron A ge 121 (1928) Nr. 8, S. 534.]

Rostfreie Stahle. P eter Hidnert und W . T. Sweeney: D ie  
W a r m e a u sd e h n u n g  y o n  L e g ie r u n g e n  y o m  T y p u s  der  
r o s t f r e ie n  S ta h le .*  Untersuchung von 9 Stahlen m it Chrom- 
gehalten von 11,9 bis 16 ,4%  und K ohlenstoffgehalten von 0,09 
bis 0,13 %. Bestim m ung der W arm eausdehnung zwischen Raum 
temperatur und 1000° sowie der U m wandlungspunkte einiger 
Stahle. [Scient. Papers Bur. Standards 11 (1928) Nr. 570 
S. 639/47.]

F . R . Palmer: D ie  E in t e i lu n g  d er  k o r r o s io n s b e -  
s t a n d ig e n  S ta h le .  Kurze Zusammenfassung der Eigenschaften  
korrosionsbestandiger Stahle, hauptsachlich in tabellarischer 
Uebersicht. Einteilung in drei Gruppen: A m it weniger ais 14 0 
Cr und 0,4 % C, B  m it mehr ais 16 % Cr und weniger ais 0,4 % C 
sowie evtl. kleinen Gehalten an Cu, N i, Si, Mo, W  usf., sowie C 
unmagnetische austenitisehe Stahle m it Cr und N i, m eist zweimal 
soyiel Cr ais N i. W armbehandlung, Zahigkeit, Kornwachstum, 
Warm- und K altbearbeitungseigenschaften. Bearbeitbarkeit, 
Verhalten beim Vernieten und VersehweiBen, Korrosionswider- 
stand, W iderstand gegen Verzundern und F estigkeit bei hóheren 
Temperaturen. [Chem.'Met. Engg. 35 (1928) Nr. 3, S. 149.]

W. Rohn: S a u r e f e s t e  M e ta l le  u n d  L e g ie r u n g e n .*  
Begriff der Saurebestandigkeit. K lasseneinteilung yon  Metallen 
und Legierungen nach dem Verhalten gegen chem ischen Angriff. 
Notwendigkeit der Beriicksichtigung der jew eiligen Betriebsyer- 
haltnisse sowie der Durchfiihrung betriebsmaBiger Versuche. 
Bestandigkeit der chemischen Elem ente gegen einzelne Sauren. 
Rostfreie Stahle und widerstandsfahicre Legierungen. FKorr 
Metallsch. 4 (1928) Nr. 3, S. 49/53.]

K o r r o s io n s b e s t a n d ig e  L e g ie r u n g e n .*  Ursachen der 
Korrosion. Chemische Vorgange bei yerschiedenen Metallen und 
Lósungen. Anwesenheit yon E lektrolyten. K ritische Konzentra- 
tion. Fe-Si-, Fe-Cr- und Nichteisenlegierungen. W ahl der tre- 
eigneten Legierungen. [Mechanical W orld 83 (1928) Nr. 2141 
S. 30/1; Nr. 2142, S. 48/9; Nr. 2143, S. 64.]

GuBeisen. J. G. H ofm an: C h ro m - u n d  n ic k e lh a l t ig e s  
G u B eisen .*  EinfluB yon Chrom auf die mechanischen Eigen
schaften, die Bearbeitbarkeit und die H itzebestandigkeit. Mecha- 
msche Prufergebnisse yerschiedener Forscher. [Gieterii (1928)
Nr. 3, S. 36/40.] J 1 ’

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 te  des 
G u B e ise n s  II. Das PerlitguB-Verfahren yon Lanz, das Emmel- 
S 39/4™ ]Und daS Sch<iz‘Verfahren- [MetaUurgist (1928) 30. Marz,

i ^ ran„Z Roll: B e i t r ag  zu r  S tr e u u n g  d e r  B ie g e p r o b e  
a is  G u B e is e n -P r i i fu n g s a r t .*  Yersuch, die Streuungen der 
Biegeprobe durch Gefugeausbildung, Steigerung der Harte, 
(?928) Ni-68i  T m ™  ] K langanalyse zu erklaren. [GieB.-Zg. 25

R o n t g e n s t r a h le n  a is  H i l f s m i t t e l  f iir  d ie  G ieB erei.*  
Feststellung von Lunkern, Gasblasen usw. m it H ilfe von Róntgen- 
strahlen. Ersparnis an Bearbeitungskosten durch yorherige Fest-
n o o o ^ T  obraUchbarkeit des W erkstiicks. [Iron Age 121(1928) Nr. 10, S. 655/6.]

• E * Eu W0lf,! : D ie  m e c h a n is c h e  P r u fu n g  y o n  GuB- 
e is e n . H erstellung yon Zerreifistaben und ihre Behandlung. 
Maschinen fur die Biege-, ZerreiB-, Kerbschlag- und Harteprufung. 
[G ietenj (1928) Nr. 1. S. 7 /8; Nr. 3, S. 33/5.]

W illiam Herbert H atfield: C a s t  I r o n  in  t h e  L ig h t  of
e a r h' W ith fr°ntispiece and 210 iUustrations, 

neluding m any photomicrographs. 3>-d ed., revised and enlarged.

U d  T o l t  , y ^ r y .,L a n e ’ W ' C - 2 ):  C h a r le s  G r i f f in  & C o m p a n y .
L t d  > !928. (X V , 340 p.) 8°. Geb. 16 sh. S  B S

StahlguB. D ie  F e s t i g k e i t  v o n  S ta h lg u B  b e i h o h en  
m p e r a  u ren . G esichtspunkte fiir den Bau yon Turbinen- 

Zylindern. [B-B-C-Nachr. 15 (1928) Nr. 1, S. 32/3.]
7a,  „le  ^ e r r e iB p r iifu n g  y o n  S ta h lg u B .*  Das W esen der 

n . E lastlzltats- un<l Streckgrenze. Notwendige Vor- 
sma rege n zur Erzielung einwandfreier Ergebnisse. An- 

g gossene und gesondert gegossene Probestabe. Lunkerbildung

Nr 2 Sn g 163/6e ] e Pr° beStabe' rH eat Treat- For?- 14 <1928>
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Sonstiges. E in ig e  A n w e n d u n g e n  y o n  N ic k e l  u n d  
N ic k e l - E is e n - L e g ie r u n g e n . .  Neuere R ichtung auf dem  Ge
biete des Vem ickelns. M echanische und chem ische Eigenschaften  
hitzebestandiger Legierungen. Eisen-Nickel-Legierungen und  
ihre vielfachen Anwendungsgebiete. [M etal Ind. 32 (1928) Nr. 12,
S. 308/9; Foundry Trade J . 38 (1928) Nr. 604, S. 183.]

R e i d  L. K enyon: A r m c o -E is e n .  Analyse, Gefuge nach ver- 
s c h i e d e n e n  Behandlungen. W irkung der m echanischen Bear
beitung und W armebehandlung auf die yerschiedenen physi
k a l i s c h e n  Eigenschaften. Ergebnisse an warm- und kaltgewalzten  
Staben, Blechen und Drahten. Zug-, Druck-, Kerbschlag-, Harte- 
u n d  E r m u d u n g s Yersuche. Zusamm enstellung bisher im Schrifttum  
T o r h a n d e n e r  und neuer Angaben. [Trans. Am . Soc. Steel Treat. 
13 (1928) Nr. 2, S. 240/69; Nr. 3, S. 435/72.]

F . W intermeyer: D ie  B e d e u t u n g  d e s  C h ro m s f i ir  d ie  
M e t a l i  w ir t s c h  a f t .  Gewinnung des Chroms. Eigenschaften. 
Verbesserung der Eigenschaften von Legierungen, insbesondere 
yon Stahlen, durch Chromzusatz. D ie W irkung bei gleichzeitiger 
Anwesenheit von anderen Legierungsm etallen, w ie N i, Mo, V. 
Anwendungen. Chrom ais M ittel zur Korrosionsyerhiitung. 
[ M e t a l l w i r t s c b a f t  7 (1928) Nr. 11, S. 317/20.]

M etallographie.j 
Allgemeines. Francis F . Lucas: D ie  M ik r o s k o p ie  u n d  

ihre A n w e n d u n g  b e i  d er  W e r k s to f fu n t e r s u c h u n g .*  
Erzielung starkster YergróBerungen bei entsprechender Auflósung 
durch Entwicklung der optischen Einrichtungen. Anwendung 
kleinwelligen Lichtes. A ussichten fiir die weitere Entwicklung. 
Wichtigkeit der richtigen Vorbereitung der Proben. Beobach- 
tungen an gehartetem  Stahl. WeiBer M artensit. AnlaBvorgange 
im Martensit. [Mech. Engg. 50 (1928) Nr. 3, S. 205/12.]

R. Schenck: W a s  b i e t e t  d ie  w i s s e n s c h a f t l ic h e  M e ta ll-  
k u n d e d er  T e c h n ik ?  Entw icklung der M etallkunde. Grund
lage der Erkenntnisse uber den festen  Zustand. Vorgange in 
reinen Metallen. G efiigebestandteile in Zwei- und Mehrmetall- 
legierungen. Zustandsschaubilder. Thermische Analyse. E igen
schaften und stetige Yeranderlichkeit von  Mischkristallegierungen. 
Stabilisierung der M ischkristalle. EinfluB von KorngróBe, G estalt 
und Orientierung der K ristallite auf die technologischen Eigen
schaften. Einkristalle, Rekristallisation. Korrosion und ihre Ab- 
s c h w a c h u n t r .  Spezifisch m etallische E igenschaften und ihre Yer- 
wertung. [Z. MetaUk. 20 (1928) Nr. 3, S. 93/103; vgl. St. u. E . 48
(1928) Nr. 1, S. 23.] t

Apparate und Einrichtungen. W illi M. Cohn: U e b e r  W o lf -
r a m -Z ir k o n o x y d ó fe n . Erzeugungsm óglichkeiten hoher Tem 
peraturen. Beschreibung von  Laboratoriumsófen, bei denen  
Wolfram und Zirkonoxyd ais Baustoff verwendet werden. [Z. 
techn. Phys. 9 (1928) Nr. 3, S. 110/5.]

Rontgenographie. A ncel St. John: R ó n t g e n u n t e r -
su c h u n g e n  v o n  M e ta lle n .*  Beschreibung eines schnellen und 
beąuemen Untersuchungsverfahrens. W eite Anwendungsmóg- 
lichkeiten. Kurze B elichtungszeiten. Ergebnisse. [Trans. Am. 
Soc. Steel Treat. 13 (1928) Nr. 3, S. 485/92.]

F . W intermeyer: D e r  h e u t ig e  S ta n d  d er  W e r k s to f f -  
p riifu n g  d u r c h  R ó n t g e n s t r a h le n .  W issenschaftliche Grund
lagen, praktische A usgestaltung, yerschiedene Anwendungsmog- 
lichkeiten. [Centralbl. H utten  W alzw. 32 (1928) Nr. 7, S. 95/7.]

Physikalisch-chemische Gleichgewichte. Richard R . Garrau: 
G le ic h g e w ic h te  b e i  h o h e n  T e m p e r a t u r e n  in  d em  
S y ste m  E i s e n - S a u e r s t o f f - K o h le n s t o f f .*  Kurze Bespre- 
chung friiherer Arbeiten. Untersuchung der Gleichgewichte in 
dem System Fe-FeO -G as im  Tem peraturgebiet von 646 bis 1290 
und des System s F e 0 -F e 30 4-Gas im  Tem peraturgebiet yon  620 
bis 1216°. Versuchsanordnung. Vergleieh der Ergebnisse m it 
denen anderer Forscher. [Trans. Faraday Soc. 24 (1928) Teil 3, 
S. 201/7.]

J. H . W h ite ley : D ie  L ó s l i c h k e i t  v o n  Z e m e n t i t  in  
a -E is e n  u n d  s e in e  W ie d e r a u s s e h e id u n g .  K ohlenstoff ist 
in a-Eisen oberhalb 630° lóslich  und kann durch Abschrecken in 
Lósung gehalten werden. Beim  Anlassen erfolgt Ausscheidung 
bei 250° oder darunter. Bei 720° betragt die Lóslichkeit 0,03 0. 
Diffusionsgeschwindigkeit des K arbids. \  organge beim Anlassen. 
[J. Iron Steel Inst. 116 (1927) Tl. I I , S. 293/310; vgl. St. u . E . 48
(1928) Nr. 3, S. 87.]

G. Tammann und A. Sworykin: Z u r D y n a m ik  d er  R e 
d u k tio n  d er  O x y d e  d u r c h  K o h le . R eduktionsbeginn un 
-yerlauf fiir yerschiedene Oxyde, wie MnOa, F e 20 3, CoO, N i20 3. 
[Z. anorg. Chem. 170 (1928) Nr. 1 u. 2, S. 62/70.]

Gefiigearten. Zay Jeffries: E in  B e i t r a g  zu r  T h e o r ie  
der H a r tu n g  u n d  K o n s t i t u t i o n  d e s  S ta h le s .*  Betrach-

Zeitschriftenverzeichnis nebst A bkiirzungen siehe S.

tung des A ustenits ais y-Eisen, in  dem K ohlenstoffatom e ais solche 
yerteilt sind. Frisch gebildeter M artensit is t  a-E isen, das den 
Kohlenstoff hauptsachlich in atomarer Verteilung enthalt. ,,Ge- 
alterter“ M artensit dagegen, der einige Zeit bei Raum tem peratur 
oder wenig daruber bestanden hat, enthalt M yriaden von  Eisen- 
karbidteilchen und ist harter ais frisch erzeugter M artensit. Die 
Orientierung der M artensitnadeln richtet sich nach der Orien- 
tierung des Austenits, aus dem sie entstanden sind. [Trans. A m . 
Soc. Steel Treat. 13 (1928) Nr. 3, S. 369/404.]

K . v . K erpely: E n t s t e h u n g s f o r m e n  u n d  E in f lu B  d e s  
G r a p h it s  a u f  d a s  G e fu g e  d e s  G u B e ise n s .*  Zusamm en
stellung des Schrifttum s iiber die Graphitbildung im  GuBeisen. 
Yersuchsergebnisse und Anschauungen yon  Bardenheuer, H ane
mann, Piwowarsky, Mac K enzie und Scott. EinfluB der U eber - 
hitzungstem peratur. Bedingungen fiir die E ntstehung der yer
schiedenen Graphitformen. Einwirkung der Schlacke auf die 
Gute des GuBeisens. [Centralbl. H utten  W alzw. 32 (1928) ^ r . 5,
S. 59/62; Nr. 7, S. 98/101; Nr. 9, S. 139/43.]

Rudolf Vogel: U e b e r  d ie  S tr u k t u r f  o r m e n  d e s  M e te o r -  
e is e n s .*  Gefugeumwandlung meteorischer und kunśtlicher L e
gierungen durch Erhitzungsversuche. D eutung und kiinstliche 
Nachbildung der Gefiigeformen des m eteorischen Eisens an H and  
der System e E isen-N ickel und Eisen-Nickel-Phosphor. [Arch. 
Eisenhiittenw es. 1 (1927/28) S. 605/11.]

D . H anson: D ie  K o n s t i t u t i o n  d er  S i l i z iu m - K o h le n -  
s t o f f - E i s e n - L e g ie r u n g e n  u n d  e in e  n e u e  T h e o r ie  d es  
G u B e ise n s .*  Unzulanglichkeit des E isen - K ohlenstoff - Dia- 
gramms, das keine ausreichende Erklarung fiir yiele \  organge des 
GuBeisenaufbaues gibt. D as entw ickelte neue Schaubild beriick- 
sichtigt die gleichzeitige Bestandigkeit von Graphit und Karbid. 
Erórterung. [J . Iron Steel Inst, 116 (1928) S. 129/83; vgl. St. u. E; 
48 (1928) Nr. 7, S. 211/4; ausfuhrliche Uebersetzung: GieB. 15
(1928) Nr. 7, S. 148/58.]

Kaltbearbeitung. R . M. Brown: D e r  E in f lu B  d e s  K a lt -  
z ie h e n s  a u f  w e ic h e n  S ta h l.*  Versuche uber die W irkung 
des K altziehens auf die inneren Spannungen, die Beziehung 
zwischen Querschnittsverminderung (Ziehgrad) und GróBe und  
Verteilung dieser Spannungen, ihre Yeranderung durch den 
Richtyorgang, die W irkung der Anfangsdruck- und -zugspan
nungen auf die Dauerfestigkeit, auf den EinfluB der Lage und die 
R ichtung der Kóroer auf die Ergebnisse der ZerreiB-, Dauer-, 
Kerbschlag- und Hartepriifung und iiber die Veranderungen der 
Eigenschaften iiber den Querschnitt eines ungleichmaBig kalt- 
bearbeiteten Profilstabes. Zusammenfassung der Ergebnisse. 
[Iron Coal Trades R ev. 116 (1928) Nr. 3132, S. 341/2.]

C. A. Edwards und K . K uwada: D e r  E in f lu B  d e s  K a l t -  
w a lz e n s  u n d  n a c h f o lg e n d e n  G liih e n s  a u f  d ie  H a r tę  
v o n  k o h le n s t o f f  ar m e m F lu B s ta h l .*  Yersuche an Blech- 
streifen yon  1,3 m m  nach einer Starkenyerminderung zwischen
0 und 40 °/0 und nach dem Gluhen zwischen 500 und 750°. Harte- 
yerlauf und Abhangigkeit yon Gluhtemperatur und Starkenyer
minderung. Beziehungen zwischen K althartung, Kaltyerform ung, 
K om w achstum  und Gluhtemperatur. [J . Iron Steel Inst. 116 
(1927) Tl. II , S. 245/63; ygl. S t. u. E . 48 (1928) Nr. 2, S. 47 /8 .]

G. Tam m ann und A. Straum anis: D ie  A e n d e r u n g e n  d er  
S tr u k t u r  u n d  d e s  e l e k t r i s c h e n  W id e r s ta n d e s  b e i  d er  
K a lt b e a r b e i t u n g  y o n  M e ta lle n .*  Bestim m ung der Kri- 
stallitenorientierung in  yerschieden stark yerform ten Kupfer- 
drahten. D ie Aenderung des W iderstandes und der K ristall- 
orientierung beim  Erhitzen yon  Kupfer- und Silberdrahten. 
Unterschied im  V erhalten yon  Kupfer und Aluminium . Die 
Aenderung der elastischen Eigenschaften hangt y iel enger m it 
der Bildung des neuen K om es zusam m en ais die des W iderstandes. 
[Z. anorg. Chem. 169 (1928) Nr. 4 , S. 365/80.]

Rekristallisation. M. yon  Moos, P . Oberhoffer t  und W .
Oertel: R e k r i s t a l l i s a t io n s u n t e r s u c h u n g e n  a n  S t a h l  fu r  
T r a n s f  o r m a to r e n b le c h e .*  Fruhere Arbeiten. R ekristalli
sation nach K altyerform ung. E in  R ekristallisationsschaubild. 
Keim wirkung bei der Rekristallisation. Form  und Art des K ohlen- 
stoffs im  Stahl fiir Transformatorenbleche. Rekristallisation  
nach W annverform ung. [S t. u . E . 48 (1928) Nr. 13, S. 393/403.] 

Sonstiges. B . Buffet und H . Thyssen: B e i t r a g  z u r  V e r -  
e r b u n g  b e i  G u B e ise n . Beispiel aus dem  Betriebe fiir die Er- 
haltung der Graphitform trotz Um schm elzens. [R ey. U n iv . Mines 
M et., 7. Serie, 18 (1928) Nr. 1, S. 5 /7 .]

E . K o r d e s :  R e a k t io n e n  im  k r i s t a l l i s i e r t e n  Z u s ta n d e .  
Polym orphe Um wandlungen, M ischkristallbildung durch D iffusion, 
R ekristallisation, S in tem , H erstellung yon  Einkristallen. D ie  
Temperatur des beginnenden P latzw echsels der A tom e ais Funk- 
tion  der Schmelztem peratur. A bhangigkeit der hóchst erreich-

11316. — Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle. i
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baren Schmelzpunkterniedrigung von den Schmelzpunkten der 
beiden reinen Stoffe. Chemische Reaktionen im festen Zustand. 
Zementation von Eisen. [Metaliwirtschaft 7 (1928) Nr. 11, S. 311/4.j

F eh ler  u n d  B ru ch u rsa ch en .
Allgemeines. John D. Gat: V e r s u c h e  zu r F e s t s t e l lu n g  

d er  A r t  v o n  B e h a n d lu n g s f e h le r n  b e i S ta h l .  Fehler in 
Schmiedestiicken. Fehler beim Gluhen, W eiehgliihen und Be- 
arbeiten. Verbrennen. Bruchursachen und ihre Behebung  
[H eat Treat. Forg. 14 (1928) Nr. 2, S. 146/9.]

Briiche. Oscar E . Harder: B r u c h u r s a c h e n  v o n  B o h r -  
s ta h le n .*  Untersuchung eines infolge fortschreitender Er
mudung zerstórten Hohlbohrers. Arten der Beanspruchung eines 
Bohrers. UnzweckmaBige Analyse. Zeilenstruktur, ungleich- 
maBige Verteilung des Kohlenstoffs, Sulfidseigerungen. Der 
Bruch erfolgt langs der nichtm etallischen Einschliisse. Ursprung 
der Briiche an der inneren W and des Hohlbohrers, Ursache Kerb- 
wirkung oder Korrosionsermiidung. [Iron Age 121 (1928) Nr. 8, 
S. 532/4.]

Spródigkeit. H. A. Dickie: M a g n e t is c h e  u n d  a n d e r e  
V e r a n d e r u n g e n  in fo lg e  d er  A n la B s p r ó d ig k e it  v o n  
N ic k e l-C h r o m -  S ta h l.*  Untersuchung der magnetischen Eigen
schaften und des elektrischen Widerstandes sowie des spezifischen  
Volumens und der Harte von sehr anlaBempfindlichen Nickel- 
Chrom-Stahlen. Erklarungsversuch der AnlaBspródigkeit [J  
Iron Steel Inst. 116 (1927) Tl. II , S. 223/43; ygl. St. u. e !  48 (1928) 
Nr. 2, S. 50.] ' ’

W . Rosenhain und D. H anson: D a s  V erh  a lt e n  v o n  
w e ic h e m  S ta h l  u n te r  D a u e r b e la s tu n g  b e i  300°.*  Fiinf- 
jahrige Dauerbelastung eines in 4 verschiedenen Behandlungen  
vorliegenden Stahles m it 0,11 % C bei 300° zur Aufklarung der 
Entstehung von Nietlochrissen an Dampfkesseln. Bruch und  
RiBbildung nicht festgestellt. Hartepriifung ergab deutliche 
Verfestigung. [J. Iron Steel Inst. 116 (1927) Tl I I  S 117/27- 
vgl. St. u. E. 48 (1928) Nr. 3, S. 87.] ’

Korrosion. U . R . Evans: P a s s i v i t a t  u n d  K o r r o s io n  * 
Filmbildung, dunne und dickere Film e. Griinde fiir die Passivitat 
von Stahlen. Verteilung der Korrosionszonen aus einem in Wasser 
eingetauchten Probekórper. [Metal Ind. 32 (1928) Nr. 9, S. 231/2.] 

Bernward Garre: D ie  E in w ir k u n g  v o n  S a lz e n  a u f  
M e ta lle  b e i h o h e n  T e m p e r a tu r e n . W ichtigkeit der B e
achtung der Korrosionen durch feste Stoffe. Beispiel fiir R eak
tionen im festen Zustand. Grundsatzlicher Unterschied zwischen 
Reaktionen im festen und fliissigen Zustand. Vorgang der Re- 
aktion. Beispiele. Angriff von Eisen durch Kesselstein. TKorr 
Metallsch. 4  (1928) Nr. 3, S. 53/5.]

W- B- Lewis und G. S. Irving: K o r r o s io n  v o n  E is e n  u n d  
o t a h l .  D ie verschiedenen Theorien der Korrosion. Hauptarten  
der Korrosion. Beispiele. [Iron Steel Ind. 1 (1928) Nr: 6, S. 185/6.1 

H. F. Richards: S ta r k ę  K o r r o s io n  b e i g a ly a n i s i e r t e n  
W a s s e r b e h a lt e r n  a u s  w e ic h e m  S ta h l.*  Anwesenheit von  
Chloriden und freier C 0 2 im Wasser sowie Temperaturerhóhuno- 
die die Reaktionsgeschwindigkeiten steigerte. Angriff des Zn 
unter Bildung von basischem Zinkkarbonat. Angabe der fiir solche 
M ile  besten Schutzm ittel. [Iron Steel Ind. 1 (1928) Nr. 6, S. 183/4.1 

Otto Tiedem ann: K o r r o & io n ssc h u tz . Begriff und Ur- 
saehe der Korrosion. Bisher verwendete SchutzmaBnahmen. 
Einzelheiten. EinfluB der Menge der veredelnden Bestandteile 
und des entstehenden Gefuges auf die W iderstandsfahigkeit gegen  
Zerstorung. Schutzwirkung und Atomverhaltnis. Anwendung 
von passm erbaren M etallen m it groBer chemischer A k tm ta t  
Behandlung von Kesselspeisewasser, Enthartung. Deaktivierungs- 
verfahren zum E ntfem en gelóster Gase. Schutz von Eisenteilen  
durch Zn- und M g-Platten sowie durch kiinstliche Stromquellen 
[M etallwirtschaft 7 (1928) Nr. 10, S. 285/9; Nr. 11, S. 314/6.] ’

Seigerungen. Louis Pichard: N e g a t iv e  o d e r  u m g e k e h r te  
S e ig e r u n g  u n d  d ie  „ r e in e  K e r n z o n e “ .* Yorgange beim  
Erstarren des Blockes. Arten der Erstarrung und Vorgange bei 
S ^ S  4*]"g der reinen Kernzone- [Genie c m l 92 (1928) Nr. 6.

C h em isch e P ru fu n g .
Allgemeines. O. Schm itz-Dum ont: D ie  B e d e u tu n g  d er  

in n e r e n  K o m p le x s a lz e  fu r  d ie  a n a ly t i s c h e  C h e m ie  d er  
M e ta lle . Brauchbarkeit einer Reihe innerer K om plexsalze  
Eignung und Auswahl yerschiedener organischer Verbindungen  
zu analytischen Zwecken. Anwendungsbeispiele. rMetallwirt- 
schaft 7 (1928) Nr. 10, S. 281/5.]

Probenahme. Josef Mika: T h e o r e t is c h e  B e it r a g e  zu r  
P r ó b  e n a h m e . Zusammenhang zwischen M indestgewicht der

A/eitschrifłenverzeichnis nebst Abkiirzungen siehe <S\ 113/6. — Hin

Durchschnittsprobe und dem  Zerkleinerungsgrad m it Hilfe der 
W ahrscheinlichkeitsrechnung. Zuverlassigkeit der im  Achat- 
mórser fein zerriebenen Probe ais Durchschnittswert. Praktische 
Nachprufung der an grobstuckigen Proben erzielten Ergebnisse 
[Z. anal. Chem. 73 (1928) Nr. 7 /8 , S. 257/64.]

MaBanalyse. E . J . Kraus: R e c h e n t a f e ln  z u r  E r m it t lu n g  
d er N o r m a l i t a t s - F a k t o r e n  u n d  d e r  T i t e r  n e b s t  L og-  
a r ith m e n . Tafel II  bis X X X V I: P e r m a n g a n a t m e th o d e n .  
Aussig: Stephan Tietze 1928. (35 S.) 8°. S  B S

Brennstoffe. B e r ic h t  d e s  A u s s c h u s s e s  D -5  d e r  A m e r i
c a n  S o c ie t y  fo r  T e s t in g  M a te r ia ls  f i ir  K o h le  u n d  K ok s. 
Vorschlage fur Ausfiihrung der Probenahm e und Siebanalyse, 
Feuchtigkeitsbestim m ung und Aschenuntersuchung. [Proc. Am ’ 
Soc. Test. Mat. 27 (1927) Bd. I, S. 492/502; vgl. S t u E  47
(1927) Nr. 49, S. 2088/9.]

H elm ut Piatscheck: W a s s e r g e h a l t s b e s t im m u n g  von  
B r a u n k o h le  n a c h  d em  K a r b id v e r fa h r e n .*  Erm ittlung des 
Nassegehaltes aus der Gasmenge, die beim  Vermischen fein ge- 
pulverter Kohle m it fein gem ahlenem  Kalziumkarbid entsteht. 
Dauer der Bestimm ung etw a 6 bis 9 min. Fehlerąuellen. EinfluB 
der KorngróBe auf die Ergebnisse. Vergleich m it den Ergebnissen 
nach dem Xylolverfahren. [Braunkohle 27 (1928) Nr. 3, S. 49/53.] 

Gase. E. O tt: N e u e  g e s c h lo s s e n e  V o r r ic h tu n g
z u r  A u s f i ih r u n g  d e r  v o l l s t a n d i g e n  t e c h n is c h e n
G a s a n a ly s e  u n te r ' V e r m e id u n g  d e r  s c h a d lic h e n
R a u m e.*  Beschreibung eines Apparates bestehend aus 
einer von emem W asserm antel umgebenen Bunte-Biirette in 
Verbindung m it Orsat-Pipetten. Arbeitsweise. Vorziige des 
neuen Apparates durch bequeme Handhabung. Vermeidung 
schadlieher Raume, M oglichkeit der direkten Stickstoff bestim
mung sowie der Lósung von Sonderaufgaben. [Monats-Bull. 
Schweiz. V. Gas W asserfachm. 8 (1928) Nr. 2, S. 25/30.]

E in e  p r a k t i s c h e  V o r r ic h t u n g  z u r  G a su n te r -  
su c h u n g .*  Beschreibung eines Orsat-Apparates m it Absorptions- 
geiaBen zur Bestim m ung schwerer Kohlenwasserstoffe, Kohlen
saure, Sauerstoff und K ohlenoxyd sowie einer Quarzkapillare mit 
Jrlatmdraht zur Verbrennung von W asserstoff und Methan 
[Gluckauf 64 (1928) Nr. 8, S. 255/6.]

W . Hessenbruch: I n t e r n a t io n a le  Z u s a m m e n a r b e it  bei 
S g ^ a s b e s t im m u n g  in  M e ta l le n . [St. u. E . 48 (1928) Nr. 11,

P. RaBfeld: F o r t s c h r i t t e  in  d e r  G a s a n a ly s e  in  den  
J a h r e n  1922 b is  1927. Ruckblick und Ausblick. Auszogliche 
Schrifttumsangaben uber die Bestim m ung von Kohlensaure, 
K ohlenoxyd, Sauerstoff, Ozon, W asserstoff, M ethan und Homo- 
1°g®n’ Aethylen, A zetylen, Benzol und sonstigen Kohlenwasser- 
stoffen, Stickstoff und Schwefel sowie ihren Verbindungen, von 
Edelgasen Chlor, Phosphor, Arsen und Quecksilber, Staub-,
i.chwebestoffen und W asserdampf. N eue Apparate fiir Probe- 
nahme und Gasanalyse. [Chem.-Zg. Fortschrittsberichte 1928, 
iNr. 1, fe. 1/10.]

Legierungen. S. A. Tschernichof: Z ur B e s t im m u n g  d es  
A n t im o n s  in  B r o n z e ,  M e s s in g  u n d  a n d e r e n  L e g ie -  
r u n g e n  Nachteile des Schwefelaufschlusses des in Salpetersaure 
unloslichen, antim onhaltigen Ruckstandes. Lósen des gegluhten 
R uckstandes durch konzentrierte Schwefelsaure in Gegenwart 
organischer Reduktionsm ittel, wobei das A ntim on ais drei- bzw. 
vierwertiges Salz in Lósung geht und m it Bromatlósung titriert 
werden kann. Beleganalysen. Bestim m ung kleinster Mengen

Nr 77811 ^  2Z615/70e]en LegierUngCn’ [Z' anaL Chem- 73 ( 1928>

r  , W ' KoHrepp: A n a ly s e n - S c h n e l lm e t h o d e  f iir  g e w ó h n -  
ic h e s  M e s s in g  u n d  R o tg u B . Analyse von Legierungen, die

N r D18 S g 1 8 3 7 d Ph° Sphor enthalten- [Chem.-Zg. 52 (1928)

Feuerfeste Stoffe. Alfred Thurmer: Z ur S i l ik a t - A n a ly s e .  
urze Wiedergabe verschiedener Arbeitsvorschriften fur das Ein- 

dampfen bzw. zum Trocknen abgeschiedener Kieselsaure. Weitere 
" T T  ™ Ẑ . , Bestlm m unS von A120 3, F e20 „  T i0 2, Z r 0 2,

S 537/8 ]g lm a t' [C lastechnische Berichte 5 (1928) Nr. 11,

Schmiermittel. v. d. H eyden und Typke: U e b e r  d ie  B e- 
. . . , U' l ? ®r V e r te e r u n g s z a h l .  Vergleichsuntersuchungen 

ber die Ergebnisse nach der Schiedsm ethode und der Arbeits
weise nach M a r c u s so n  und B a u e r s c h a f e r ,  bei der 50 g Oel 
9d ’c"enwar* I® P m it Aetznatron getranktem  Bimsstein
S ISfri1" a' erhitzt werden. [Chem.-Zg. 52 (1928) Nr. 15,

• r? 0n*tlges.-, P ug °  Freund: K o lo r im e t r i s c h e  M e th o d e n  
( j ie B e r e  1 la b o r a to r iu m .*  Beschreibung einiger Yerfahren
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zur kolorimetrischen Bestim m ung von gebundenem  Kohlenstoff, 
Mangan, Kupfer und T itan im GuBeisen. [GieB. 15, N . F . 1 (1928) 
Nr. 6, S. 133/5.]

V o r s c h la g e  d e r  A m e r ic a n  S o e i e t y  fo r  T e s t in g  
M a te r ia ls  fu r  d ie  A r b e i t s v o r s c h r i f t e n  z u r  c h e m is c h e n  
A n a ly se  v o n  z u  e l e k t r i s c h e n  H e iz z w e c k e n  b e n u t z t e n  
M e ta llen . A rbeitsvorschriften zur Bestim m ung des Nickels 
durch Fallen m it D im ethylglyoxim , des Chroms nach der Persul- 
fatmethode, des Eisens durch Fallung m it Kupferron, des Mangans 
nach dem Chloratverfahren, des K ohlenstoffs auf volumetrischem  
We^e sowie des Siliziums und des unlóslichen R iickstandes nach 
dem ubliehen Verfahren. Angewandte Lósungen und dereń 
Bereitung. [Proc. Am. Soc. Test. Mat. 27 (1927) S. 761/73.]

E in z e lb e s t im m u n g e n .

Sauerstoff. W . Hessenbruch u n d P . O berhofferf: E in  v e r -  
b e s s e r te s  S c h n e l lv e r f a h r e n  z u r  B e s t im m u n g  d er  G ase  
in  M e ta l le n , in s b e s o n d e r e  d e s  S a u e r s t o f f s  im  S ta h l.*  
Entwicklung der H eiBextraktionsverfahren. Untersuchungen iiber 
die Vorgange bei der H eiBextraktion. Verbesserungen an der 
Apparatur in den letzten  zwei Jahren. Entw icklung eines neuen  
Yerfahrens. K ontrolle der Apparatur. R eduktion der reinen 
Oxyde. EinfluB der Probenoberflache und der Temperatur auf 
die Gasbestimmung. Vergleich der yerschiedenen HeiBextrak- 
tionsverfahren. [Arch. Eisenhiittenw es. 1 (1927/28) H . 9,
S. 583/603 (Gr. E : Chem.-Aussch. 54); vgl. S t. u. E . 48 (1928) 
Nr. 15, S. 486/7.]

Werner Hessenbruch: E in  v e r b e s s e r t e s  S c h n e l lv e r -  
fa h r e n  zu r  B e s t im m u n g  d e r  G a se  in  M e t a l le n ,  i n s 
b e so n d e r e  d e s  S a u e r s t o f f  s i m S ta h l .  (Mit 17 Abb.) D ussel
dorf: Verlag Stahleisen m. b. H. 1928. (21 S.) 4°. —  Aachen  
(Techn. Hochschule), $r.=3ng.-D iss. —  Ygl. die vorstehende 
Inhaltsangabe. ■■ B —

Kohlenstoff. Johann Ciochina: B e i t r a g  z u r  B e s t im m u n g  
des K o h le n s t o f f g e h a l t e s  im  R o h e is e n  u n d  S t a h l  d u r c h  
V e r b r e n n u n g  im  S a u e r s t o f f s t r o m .*  Fehler durch unvoll- 
kommene Verbrennung bzw. D issoziation der entstandenen  
Kohlensaure. Vermeidung des Fehlers durch Hindurchleiten der 
Verbrennungsgase durch ein  erhitztes, gegebenenfalls m it Kupfer- 
oxyd beschicktes Quarzrohr. Beleganalysen. [Z. anal. Chem. 72
(1927) Nr. 11/12, S. 435/9.]

Mangan. S. W . Lipin: U e b e r  d ie  M a n g a n b e s t im m u n g  
in  E is e n  u n d  S t a h l  n a c h  d em  S i l b e r n i t r a t - P e r s u l f a t -  
V erfa h ren . K ritische U ntersuchung iiber die Bestim m ung des 
Mangans in Abwesenheit und A nwesenheit von Chrom nach den 
Verfahren der A m e r ic a n  S o e ie t y  fo r  T e s t in g  M a t e r ia ls ,  
nach S w o b o d a  und nach den Vorschriften des C h e m ik e r a u s -  
s c h u s s e 3 d e s  V e r e in s  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e ,  welch 
letzteren der Vorzug gegeben wird. Untersuchungen iiber den  
gróBtmóglichen Fehler und die Genauigkeit nach dem letzteren  
Verfahren. Erklarung fiir die Abweichung des empirischen Titers 
vom theoretischen. Vorschlag, die T itration m it arseniger Saure 
bis zur unveranderlichen gelblich-griinen Farbung fortzusetzen. 
[Z. anal. Chem. 72 (1927) Nr. 11/12, S. 401/16.]

Phosphor. P . Carre: U e b e r  d ie  j o d o m e t r i s c h e  B e 
s t im m u n g  d er  P h o s p h o r s a u r e  u n d  d ie  A n w e n d u n g  v o n  
N a tr iu m b ik a r b o n a t  in  d er  J o d o m e tr ie .  Arbeitsweise nach  
R u p p  m it Jodlosung. U ntersuchung der Ursachen fiir die bei 
der maBanalytischen Phosphorsaurebestim m ung auftretenden  
Fehler. Abanderung der Arbeitsweise. [Comptes rendus 186
(1928) Nr. 7, S. 436/8.]

Schwefel. P. Pawlow: B e s t im m u n g  v o n  S O /' in
L ó s u n g e n  d e s  d r e iw e r t ig e n  C h ro m s. U nvollstandigkeit der 
Ausfallung von Sulfat durch Barium salze in  Chromisalze ent- 
haltenden Lósungen. Vermeiden des Fehlers durch yorheriges 
Abscheiden von Chrom hydroxyd m ittels M agnesium hydroxyd  
oder -karbonat. [Journ. chim . Ukrainę 2 (1926) S. 353/4; nach  
Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 2, S. 230.]

D. Tarassenkow: U e b e r  d ie  B e s t im m u n g  v o n  S c h w e f e l 
sa u re  in  G e g e n w a r t  v o n  C h r o m sa u r e . D ie Fallung m it 
Bariumchlorid ergibt in Gegenwart von C r 0 3 viel zu hohe W erte, 
ebenso die gleichzeitige Fallung von  Sulfat und Chromat m it 
nachfolgender jodom etrischer Bestim m ung der Chromsaure. 
Genauere Bestim m ung durch Titrieren des Gemisches m it A lkali 
und Bestimm ung der Chromsaure in  besonderer Probe durch 
Jodkalium. [Trans. Inst. pure chem . R eagents 6 (1927) S. 31/4; 
nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 2, S. 230.]

Wolfram. Johann Ciochina: D ie  T r e n n u n g  d e s  W o lf -  
ram s v o n  S i l iz iu m  u n d  Z in n . Trennung von  Silizium und

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe 8.

W olfram durch Lósen der W olframsaure durch K ochen m it 
N atriumwolfram atlósung. Bestim m ung des Silizium s in  Ferro
wolfram, W olfram atstahlen und W olframerzen. Trennung des 
W olframs vom  Zinn. Titrim etrische W olframbestim m ung. Ge
nauigkeit. [Z. anal. Chem. 72 (1927) Nr. 11/12, S. 429/34.]

Zinn. E . Rupp: U e b e r  Z in n t i t r ie r u n g  m it  C h lo r a m in  
(H e y d e n ) . H erstellung der Chloraminlósung ais Ersatz fiir Jod- 
lósung. Arbeitsvorschrift. Vorteile gegenuber der T itration m it 
Jodlosung. Beleganalysen. [Z. anal. Chem. 73 (1928) Nr. 1/3,
S. 51/3.]

Wismut. R- Strebinger und W . Zins: D ie  B e s t im m u n g  
d e s  W is m u ts  a is  B iO J. Untersuchungen iiber die E ignung des 
W ism utoxyjodids ais Fallungs- und W agungsform in  der Ge- 
wichtsanalyse. Arbeitsvorschrift. Beleganalysen. Trennung des 
W ism uts von Blei durch Fallung ais Oxyjodid. [Z. anal. Chem. 72
(1927) Nr. 11/12, S. 417/29.]

Titan. Johann Ciochina: E in e  n e u e  g r a v im e t r is c h e  
M e th o d e  zu r  B e s t im m u n g  d e s  T i t a n g e h a l t e s  in  E i s e n 
l e g ie r u n g e n . T r e n n u n g  v o n  E is e n .  Ergebnisse nach den  
gebrauchlichen Analysenverfahren. Neutralisieren der nach der 
ubliehen Vorschrift erhaltenen Losung m it Natriumkarbonat, 
Versetzen m it wenig Schwefelsaure und Fallung des Titans durch 
N atrium thiosulfat. Beleganalysen. [Z. anal. Chem. 73 (1928) 
Nr. 1/3, S. 40/6.]

Arsen, Antimon, Zinn. A. Thiirmer: Q u a n t i t a t iv e  T r e n 
n u n g  y o n  A r s e n , A n t im o n , Z in n . Nacheinander folgende 
Abscheidung von Arsen, Antim on und Zinn. Trennung der ge
nannten M etalle, wenn sie ais gelóste Sulfosalze oder aus der 
Sodaschmelze in salzsaurer Losung vorliegen. Beleganalysen. 
[Z. naal. Chem. 73 (1928) Nr. 5 /6 , S. 196/200.]

P . Ed. W inkler: V o lu m e tr is c h e  B e s t im m u n g  d e s
A n t im o n s  u n d  A r s e n s . R eduktion des fiinfw ertigen A nti- 
m ons und Arsens zu dreiwertigem m ittels Jodidlósung und  
Titration des ausgeschiedenen Jods m it Natrium thio- 
sulfat. [Buli. 'Soc. chim . Belg. 36 (1927) S. 491/501; nach  
Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 2, S. 231.]

Chromeisenstein. E . D ittler: Z ur a n a ly t i s c h e n  U n t e r 
s u c h u n g  d e s  C h r o m e is e n s te in s .  AufschluB des fein zer- 
riebenen Minerals m it Natrium superoxyd im  Silbertiegel. N ach  
Abscheiden des Silbers und der K ieselsaure wird Chrom zu
sammen m it A luminium  und Eisen nach T r e a d w e l l  m it A m m o
niak gefallt und F iltrat und R iickstand in bekannter W eise 
weiterbehandelt. [Z. angew. Chem. 41 (1928) Nr. 5, S. 132/3.] 

Ammoniak. J. M. K olthoff und A. Laur: D ie  m a B a n a -  
l y t i s c h e  B e s t im m u n g  v o n  A m m o n ia k  m it  H y p o b r o m it  
n a c h  d er  g e w ó h n l ic h e n  u n d  n a c h  d e r  p o t e n t io m e -  • 
t r i s c h e n  M e th o d e . Kurze Schrifttumsangaben. Fehlermóg- 
lichkeit durch Nitritbildung. Ergebnisse der T itration nach dem  
gewóhnlichen Yerfahren. D ie potentiom etrische Bestim m ung, 
bei der Hypobrom itlósung zugegeben und dereń UebersehuB m it 
arseniger Saure oder N atrium thiosulfat zunicktitriert wird. 
[Z. anal. Chem. 73 (1928) Nr. 5 /6 , S. 177/95.]

W arm em essu n g , M eBgerate und R egler. 
Temperaturmessung. F. A. Foerster: D ie  M e ssu n g  h o h e r  

T e m p e r a tu r e n  u n d  d a s  v e r b e s s e r t e  e l e k t r i s c h e  G liih -  
fa d e n p y r o m e t e r .  D ie fiir die Messung hoher Temperaturen  
maBgebenden Prinzipien werden erlautert und eine neue Aus- 
fuhrungsform des elektrischen Gliihfadenpyrometers beschrieben. 
[Metali (1928) S. 29/32, Berlin; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) 
Bd. I, Nr. 13, S. 1681.]

W . F u n k :  U e b e r  P y r o m e t e r r o h r e  u n d  G a s e n tn a h m e -  
r o h r e  f i ir  g a s a n a ly t i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n .  Anforderungen  
an obengenannte Rohre hinsichtlich Gasdichtheit, Lnem pfind- 
lichkeit gegen Temperaturwechsel, chemische Angriffe usw. MaB- 
nahme gegen das Zusetzen durch RuB bei Gasentnahmerohren. 
[Feuerfest 4 (1928) Nr. 1, S. 1/3.]

Warmeiibertragung. M ax Jakob: W a r m e iib e r tr a g u n g .*  
W armeiibertragung (ohne Zustandsanderungen) durch natiirliche 
und kiinstliche K onvektion. W armeiibertragung (m it Zustands- 
anderung) durch W arm eleitung und durch K onvektion. W arme- 
strahlung, Gesamtstrahlung. Spektralverteilung der W arme- 
strahlung. [Z. V. d. I. 72 (1928) Nr. 10, S. 341/4.]

Spezifische Warme. F. M. Jaeger und R . Rosenbohm : U e b e r  
d ie  g e n a u e  B e s t im m u n g  d e r  s p e z i f i s c h e n  W a r m e  t e s t e r  
S t o f f e  z w is c h e n  0 u n d  1625°. —  I. Apparatur und Methode. 
Eingehende Beschreibung eines Kalorimeters, das in der H aupt- 
sache aus einem  m it warmeisoliertem W asserm antel konstanter 
Temperatur umgebenen, konisch ausgebohrten A l-B lock m it 
innerer Pt-Verkleidung und eingesetztem  ebenfalls ausgebohrtem

1316. -  Ein * btdeulel: Abbildunyen in der Quelle.
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Pt-K onus besteht. MeBbereich bis 1625° Genauigkeit l ° /00. 
[Koninkl. Akad. W etensch. Amsterdam, wisk. natk. Afd. 36 (1927) 
S. 763/78; naeh Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 8, S. 1072.] 

Warmetechnische Untersuchungen. J. D. Keller: U e b e r  d ie  
a u s  O e f fu u n g e n  a u s g e s t r a h lt e  W arm e.*  Berechnung der 
durch kreisfórmige und rechteckige Oeffnungen direkt aus- 
strahlenden W armemengen bei verschieden groBer W andstarke. 
Ueber die GróBe der Zusatz- bzw. Riickstrahlung. Unterschiede 
in den rechnerischen und praktisch erm ittelten Warmemengen. 
Rechnungsbeispiele. [Fuels Furn. 5 (1927) Nr. 12, S. 1591/8.] 

P r iif  u n g s la b o r a to r iu m  d er  E l l i o t t  C o m p a n y  in  
J e a n n e t t e ,  Pa.* Untersuchungen von Kondensatoren, Ejek- 
toren usw. Getrennt gefeuerte Ueberhitzer. [Power 67 (1928) 
Nr. 8, S. 326/7.]

Sonstiges. Karl GroB: G r u n d z iig e  u n d  A n w e n d u n g s -  
g e b ie t e  d er  F e r n m e s su n g e n .*  I. Allgemeines. II . Die Arten  
der Fernmessungen: a) Mechanische Uebertragung. b) Elektrische 
Uebertragung: 1. Anzeigegerate. 2. Schaltungen. 3. Fernleitungen  
und Stromąuellen. 4. Elektrische Uebertragung ohne besondere 
Gebergerate: a) Thermostróme. [3) W iderstandsmessung. 5. E lek
trische Ferniibertragung m it Gebern. III . MeBzentralen. [Mitt. 
Warmestelle V. d. Eisenh. Nr. 109; ygl. St. u. E . 48 (1928) Nr. 10 
S. 297/306.]

Sonstige MeBgerate und R egler.
Gas-, Luft- und Dampfmesser. G. Unterhuber: Y e r g e s s e n e  

M e B m e th o d e n  in  d er  G ieB ere i.*  W indmengenmessung m it 
Pitot-Rohr, Staurand, Venturi-Rohr und Prandtl-Róhre. Feuch- 
tigkeitsmessung des Windes. Theoretische Grundlagen. [GieB - 
Zg. 25 (1928) Nr. 5, S. 160/4.]

StrommeBgerate. F. Bergtold: M e B b e r e ic h  u n d  N e n n la s t  
b e iE le k t r iz i t a t s z a h le r n .*  [E. T. Z. 49 (1928) Nr. 11, S.425/7.] 

Indikatoren. H o c h d r u c k in d ik a to r ,  B a u a r t  L e o n a r d  G.
P. T h r in g . Indikator zur Messung des Druckverlaufes beim  
Abfeuern yon Geschiitzen. Der Indikatorkolben bewirkt ela- 
stische Dehnung von Stahlrohren, die zur Drehung eines Spiegels 
und damit zur optischen Aufzeichnung des Druckyerlaufes be
nutzt wird. Drucke in der GróBenordnung von  3500 at, zeitliche 
GróBenordnung tausendstel Sekunden. [Eng. 145 (1928) Nr 3766 
S. 298/9.]

Darstellungsverfahren. C. v. Dobbeler: B e is p ie le  fu r  
N o m o g r a m m e  m it  v ie r  Y e r a n d e r lic h e n .*  [E. T. Z 49(1928) 
Nr. 12, S. 467/70.]

Sonstiges. A. Guillet: D ie  A n w e n d u n g  d er  s t r o b o s k o -  
p is c h e n  B e o b a c h tu n g  f iir  t e c h n is c h e  U n te r s u c h u n g e n .*  
Stroboskopische Beobachtung m it N eon - Lampen, durch 
schwingende Seiten gesteuert. Feststellung von synchronem  
Lauf. Feststellung der RegelmaBigkeit von Teilungen, Prufung 
von Anzeigeapparaten in Serie. [Techn. mod. 20 (1928) Nr 7°
S. 249/54.] ' ~ ’

A r b e it s a n z e ig e g e r a t .*  Beschreibung des sogenannten  
„worksmeter" der Work Meters Ltd., London, zur Arbeitsuber- 
wachung. [Eng. 145 (1928) Nr. 3767, S. 328/30.]

E isen , Stahl und son stige B au stoffe.
Eisen und Stahl. H. Bleibtreu: U e b e r  f lu B s ta h le r n e  

L o k o m o t iy - F e u e r k is t e n  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 es  W e r k s to f fe s  u n d  d er  A u sf iih r u n g .*  Erfah
rungen in den Vereinigten Staaten. Vergleieh m it den wahrend 
des Krieges in Deutschland festgestellteu Betriebserfahrungen. 
Baustoff- und Ausfiihrungsfragen. Im  Auftrage des Vereins 
deutscher Eisenhiittenleute entworfene eiserne Feuerkiste fur die 
P-8- und G-10-Lokomotive der Reiehsbahn. [Arch. Eisenhiitten- 
wes. 1 (1927/28) H. 9, S. 571/81.]

B a u s ta h l  u n d  E is e n b e to n  im  I n g e n ie u r b a u . Hervbr- 
hebung der Vorteile des Eisenbaues in einem amerikanischen 
Vortrag yon Ralph Modjeski. [Der Stahlbau 1 (1928) Nr. 1, S. 12; 
Beilage zu Bautechnik 6 (1928) Nr. 15.]

Paul Debo: S ta h lm ó b e l .*  [Stahl uberall 1 (1928) Nr 3 
S. 2 /18 .] ’ ’

Heinrich Lohmann: S ta h lm ó b e l  in  K r a n k e n a n s t a l t e n  * 
[Stahl uberall 1 (1928) Nr. 3, S. 20/3.]

E is e n g e r ip p e -K o n s tr u k t io n e n .*  [Bauwelt 19 (1928) 
Nr. 11, S. 273/4.]

Carl Louis: S ta h lm ó b e l  im  D ie n s t e  d e s  H o l le r i th -  
S y s te m s .*  [Stahl uberall 1 (1928) Nr. 3, S. 18/20.]

y. L iittw itz: S ta h lk u e h e n m ó b e l.*  [Stahl uberall 1 (1928) 
Nr. 3, S. 23/4.]

K urt Orbanowski: D ie  w ir t s c h a f t l i c h e  B e d e u t u n g  d er  
S t a h lm ó b e l - I n d u s t r ie .  [Stahl uberall 1 (1928) Nr. 3, S. 1/2.]

Eisen im Hochbau. Ein Taschenbuch m it Abbildungen,
Zusammenstellungen, Tragfahigkeitstafeln, am tliehen und 
sonstigen technischen Vorschriften, Berechnungen und Angaben 
iiber die Verwendung von Eisen im  Hochbau. Begriindet vom  
Stahlwerks-Verband, A .-G ., Dusseldorf. 7., vóUig neuhearb. u. 
wesentlich erweit. A ufl., hrsg. vom  Verein deutscher Eisen-
hiittenleute, Dusseldorf. Dusseldorf: Yerlag Stahleisen m. b. H .__
Berlin: Julius Springer 1928. (X X , 762 S.) 8°. Geb. 12 JłM.

F. W . Dencer, C. E ., Oberingenieur im  W erk Gary der 
„American Bridge Company": A m e r ik a n is c h e r  E is e n b a u  in  
B u r e a u  u n d  W e r k s ta t t .  D eutsche U ebersetzung von S ip l.^ n o . 
R . M itzkat, Hórde. Mit 328 Textabb. Berlin: Julius Springer
1928. (X II, 366 S.) 8°. Geb. 32 JłM. S  B^S

Eisenbeton. Fritz Eiser, ©ipl.^gng., Regierungsbaumeister
a. D ., Rheinhausen, N d rh .: U n t e r s u c h u n g e n  i ib e r  d ie  E in -  
b r u c h s s ic h e r h e i t  d e u t s c h e r  B a n k t r e s o r e  u n d  V erb esse -  
r u n g s y o r s c h la g e .  (Mit 50 Abb.) Essen: G. D . Baedeker (1928). 
(77 S.) 8°. —  Hannoyer (Techn. H ochschule), S r . ^ n g . - D i s s .  (Im 
Buchhandel erschienen u. d. T .: N e u z e i t l i c h e r  T r eso rb a u .)

Schlackenerzeugnisse. Robert Schónhófer: B e to n  aus 
H o c h o f e n s c h la c k e  n a c h  d em  W e c k y e r fa h r e n  (W eck b e-  
to n ). Rohstoffe fiir den W eckbeton und seine Zusammensetzung. 
Herstellung, Verarbeitung und K osten des W eckbetons nach 
Erfahrungen beim Bau der Braunschweiger VersuchsstraBe. 
[Beton Eisen 27 (1928) Nr. 6, S. 129/33.]

Zement. H. W. Gonell: U e b e r  d ie  E r k e n n u n g  v o n  H o c h 
o f e n s c h la c k e  in  Z e m e n te n .*  Der Nachweis yon Schlacken- 
sand durch Behandlung m it essigsaurer Bleiazetatlósung und 
Beobachtung unter dem Mikroskop. [Zement 17 (1928) Nr 11 
S. 437/43.] ’

Sonstiges. M e r k b la t t  fu r  d e n  B a u  y o n  B e to n s tr a B e n .  
[Mitt. Studienges. AutomobilstraBenbau 1928, Nr. 5, S. 1/3,]

N orm ung und L ieferun gsvorschriften .
Normen. Rudolf Stotz: G e a n d e r te  V o r s c h la g e  f iir  d ie  

N o r m u n g  y o n  T e m p e r g u B . [GieB. 15 (1928) Nr. li" S. 248/9.]
ISi e u e  e n g l i s c h e  N o r m a lp r o f i le .  Schwierigkeiten bei der 

Einfiihrung der neuen Profile. [Iron Coal Trades R ev. 116 (1928) 
Nr. 3126, S. 123.]

L. Gazzaniga: N o r m u n g  d er  W a r m e b e h a n d lu n g  fiir  
L u f t f a h r z e u g s ta l i le .  Vorteile der Normung. Normungstafeln. 
Beispiele. Keine Normung fiir die Behandlung von Sonderstahlen 
fiir ganz bestim m te Teile. [Techn. mod. 20 (1928) Nr. 5, S. 191/4.] 

G ustay Fischer: D ie  N o r m u n g  v o n  M aB en  u n d  W erk 
s t o f f e n  im  L a n d m a s c h in e n b a u . Bericht iiber den heutigen 
Stand der Normung und uber die yorliegenden Aufgaben. TRuhr 
Rhein 9 (1928) Nr. 10, S. 359/62.]

B etriebsw irtschaft und Industrieforschung. 
Allgemeines. H a n d w ó r te r b u c h  d e r B e tr ie b s w ir t s c h a f t .  

Hrsg. von Prof. Dr. H. N icklisch in Verbindung m it zahlreichen 
Betnebsw irtschaftern an in- und auslandischen Hochschulen und 
aus der Praxis. S tu ttgart: C. E. Poeschel. 8°. —  Lfg. 21: Statistik
—  Textilbetrieb. 1928. (320 Sp.) 7 JIM. S  B 5

Betriebsfiihrung. H. Bleibtreu: L e u t e e r s p a r n is  d u rch  
o r t  ic h e  Z u s a m m e n fa s s u n g  y o n  B e d ie n u n a s g e r a te n .  
[St. u. E. 48 (1928) Nr. 11, S. 349.]

Betriebstechnische Untersuchungen. O. Cromberg: S c h n e lle  
E r m it t lu n g  v o n  A k k o r d z e it e n .*  [St. u. E. 48 (1928) Nr. 13,
o. 410/1.]

Franz H ahn: B e w e g u n g s s t u d ie n .*  Das Gilbreth-Ver- 
a iren. Beispiele von Bewegungsstudien. Studium m it einfacher 

.Stereokamera. Studien m it dem Film . Physikalische Studie yon 
ewegungen. Anvvendbarkeit von Bewegungsstudien in der 

“ Senhuttenindustrie. M itarbeit der Arbeiter. Erfolgskontrolle 
er W erkleitung. Voraussetzungen fur Bewegungsstudien. [Ber. 

Betriebsw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 18; St. u. E . 48 (1928)
Nr. 12, S. 361/8.]

Zeitstudien. S c h lo s s e r e i -  u n d  M o n t a g e -A r b e i t s z e i t -  
e r m it t lu n g  u n d  Z e it b e d a r f  v e r w a n d t e r  H a n d a r b e ite n .  
Bearb von Kalkulator M. Belke [u. a.]. Hrsg. yon K. Gottwein, 

-TL?' Techn- H ochschule zu Breslau. Mit 139 Textabb. u.
Wb Zahlentaf. Berlm: Julius Springer 1928. (V II, 312 S.) 8°.

e . 26 J(M. (Schriften der Arbeitsgem einscliaft Deutscher 
-Betriebsmgenieure. Bd. 5.) 5  B S

Psychotechnik. Hans Kellner: N e u n  J a h r e  P r iif e r fa h r u n -  
g e n  in  d er  B e r l in e r  M e t a l l in d u s tr ie .*  Beschreibung und 

r auterung der in der Berliner M etallindustrie eingefiihrten 
1 rufmethoden. [Ind. Psychotechn. 5 (1928) Nr. 2, S. 33/48.]

Zeitschriftenyerzeichnis nebst Abkiirzungen siehe S. 113/6. -  E in  * bedeutet: Abbildungen in der Qaelle.
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Sonstiges. A r b e i t s v o r b e r e i t u n g .  R ichtlin ien fiir Auf- 
t r a < * s v o r b e r e i t u n g ,  ausgearbeitet vom  FachausschuB fiir Arbeits- 
yorbereitung beim A W F, Gruppe: Auftragswesen. Hrsg. vom  
AusschuB fiir w irtschaftliche Fertigung (AW F). Berlin: Beuth- 
Verlag, G. m. b .  H ., (1927). (69 S.) 8°. 2 JłM. (R .-K .-W .-
Veróffentlichungen. [Hrsg. yom ] Reichskuratorium  fiir W irt
schaftlichkeit. Nr. 25.) S B S

V e r s c h l i is s e  u n d  S ic h e r u n g e n  f i ir  Y e r p a c k u n g s -  
zw ec k e . Bearb. u. hrsg. vom  AusschuB fiir w irtschaftliche  
Fertigung. (Mit 100 Abb.) Berlin (S 14): Beuth-Verlag, G. m.
b. H-t (1928). (64 S.) 8°. 2 JIM. (R.-K .-W .-Y eroffentlichungen. 
[ H r s g .  v.] Reichskuratorium fiir W irtschaftlichkeit. Nr. 20.) S B S  

S e e m a n n is c h e  Y e r p a c k u n g . Bearb. u. hrsg. v . AusschuB 
fiir Verpackungswesen beim  AW F. (Mit 35 Abb.) Berlin: Beuth- 
Verlag, G. m. b. H „ (1928). (67, X III  S.) 8°. 2 JIM. (R .-K .-W .- 
Veróffentlichungen. [Hrsg. v .] Reichskuratorium  fiir W irtschaft
lichkeit. Nr. 7.) “  B "

W irtsch aftlich es.
Allgemeines. H a n d w o r te r b u c h  d er  S t a a t s w is s e n s c h a f -  

ten . Hrs°-. von D. Dr. Ludwig Elster, Professor an der U niversitat 
Jena, Dr? Adolf W eber, Professor an der U niyersitat Miinchen, 
Dr. Friedrich W ieser ( f) , Professor an der U niyersitat W ien. 
4„ ganzlich umgearb. Aufl. Jena: G ustay Fischer. 8°. —  Bd. 8: 
Tarifvertrat' —  Zwecksteuern. Nachtrage und Sachregister zu 
Band 1— 8.° 1928. (V III, 1368 S.) Geb. 42 JIM. S B S

Paul Meesmann, Dr. rer. poi. h. c.: G r u n d fr a g e n  d er  
W ir tsc h a ft .  Vorlesungen, gehalten an der Landesuniversitat 
GieBen. Mainz: Verlag des M ittelrheinischen Fabrikantenvereins
1928. (140 S.) 8°. S  B S

Bergbau. D er  f r a n z o s i s c h e  K o h le n m a r k t  im  J a h r e  
1927. Denkschrift des Comite central des Houilleres de France 
uber die W eltkohlenfórderung, den Riickgang des Verbrauchs in 
Frankreich, den KohlenauBenhandel, die Lagerbestande, den 
englischen und deutschen W eil bewerb, Zoile, Arbeiterlohne, \  er- 
kaufspreise und Gestehungskosten. [Usine 37 (1928) Nr. 14, 
S. 15/7.]

C-arl Landauer: K o n z e r n  o d e r  S y n d ik a t .  Zum Schmalen- 
bach-Gutachten. In  seinem Gutachten iiber die m itteldeutsche  
Braunkohlenindustrie kom m t Schmalenbach zu dem Urteil, daB 
der Braunkohlenbergbau M itteldeutschlands sich iiber das gesunde 
MaB hinaus aufgeblaht hat und daB aus dem Nebeneinander der 
Syndikatsorcanisation und der W erkshandelsgesellschaften un- 
wirtschaftliche Erscheinungen entstehen, dereń Beseitigung die 
Fórderung verbilligen wiirde. [Der D eutsche Volkswirt 2 (1928) 
Nr. 26, s!  851/4.]

Einzeluntersuchungen. B e s t e u e r u n g  u n d  R e n t a b i l i t a t  
g e w e r b lic h e r  U n te r n e h m u n g e n . Bearb. im  Statistischen  
Reichsamt. Berlin (SW  61): Reimar H obbing 1928. (239 S.) 4 . 
16 JIM. (Einzelschrif ten  zur S tatistik  des Deutschen Reichs. 
Nr. 4.) =  ® =

Eisenindustrie. E is e n w ir t s c h a f t  u n d  A u s la n d s m a r k t .  
Eisenerzeugung. EisenauBenhandel. Internationale Rohstahl- 
gemeinschaft. Internationale Verkaufsverbande. W eltmarkt- 
preisentwicklung. [Der deutsche Volkswirt 2 (1928) Nr. 27, S. 891 
bis 893.] „

Handelsvertrage. F. Baare: D ie  B e d e u t u n g  d e s  b a a r -  
a b k o m m en s f iir  d ie  E is e n in d u s t r ie .  [St. u. E . 48 (1928) 
Nr. 12, S. 386/9.]

Verbande. J a h r e s b e r ic h t  [der] G e s a m t v e r e in ig u n g  
d erW eiB - u n d  S c h w a r z b le c h  v e r a r b e i t e n d e n  I n d u s tr ie n ,
e. V., 1927. (Mit 1 K artę.) Berlin (NW  87, A lt-M oabit 39): 
[Selbstverlag 1928.] (71, X X X  S.) 4°. —  Im  ersten Teil des 
Berichtes werden die R ohstoff-, H andels-, \  erkehrs- und Steuer- 
politik sowie Rationalisierung und sonstige A rbeitsgebiete des 
Verbandes behandelt. Im  zw eiten Teil nehmen fuhrende Wirt- 
schafter zu schwebenden w irtschaftspolitischen Fragen Stellung, 
u. a. beschreibt H iittendirektor H ugo K lein  (S. 43/50) H erstellung  
und Verwendung von F e in b le c h .  Der dritte Teil enthalt um " 
fangreiche statistische Angaben, z. B . iiber Blecherzeugung un 
Blechversorgung, iiber BlechauBenhandel, Blechpreise usw. Die 
beigegebene K artę yeranschaulicht die Standorte der ^Blech 
erzeugenden und der B lech yerarbeitenden Industrien. «» B ™ 

Wirtschaftsgebiete. Max Schlenker: D a s  b e d r o h te  D a n z ig .  
[St. u. E. 48 (1928) Nr. 11, S. 345/7.]

J a h r b u c h  d er  d e u t s c h e n  B r a u n k o h le n - ,  S t e m k o h - .  
le n - ,  K a l i - u n d  E r z in d u s t r i e ,  d e r  S a l in e n ,  d e s E r d ó l -  u n d  
A s p h a ltb e r g b a u s . 1928. Hrsg. yom  D eutschen Braunkohlen- 
Industrie-Verein, e. V ., H alle a. d. S. Jg. 19, bearb. von Dip  
Berging. H. Hirz und Dipl.-Berging. ®r.»3ng. W . Pothm ann,

H alle (Saale). H alle (Saale): W ilhelm K napp 1928. (X X X V I, 
436 S.) 8°. Geb. 16 JłM. —  Nahere Angaben iiber den yielseitigen  
Inhalt des Jahrbuches haben wir zu letzt bei Erscheinen des 
18. Jahrganges gem acht —  ygl. St. u. E . 47 (1927) S. 3 2 7 — ; diese 
Angaben treffen aueh fiir den yorliegenden Band noch zu. D as 
Jahrbuch bringt zum  Teil Verzeichnisse, die unseres W issens in  
keinem anderen deutschen W erke ahnlicher Art zu finden^sind.

J a h r b u c h  f iir  d e n  O b e r b e r g a m ts b e z ir k  D o r tm u n d .  
E in  Fiihrer durch die rheinisch-westfalischen Bergwerke und  
H iittenkonzerne und die m it ihnen in Verbindung stehenden  
GroBbanken und Elektrizitatswerke in wirtschaftlicher und finan- 
zieller Beziehung m it einer Darstellung aller in Betracht kommen- 
den Behórden und Organisationen yon  Alfred Baedeker. Jg. 27
(1926__1927). [N ebst Anhang:] D ie Bergwerke und Salinen im
niederrheinisch-westfalischen Bergbaubezirk 1926 (Gewinnung, 
Belegschaft usw.), bearb. im Verein fiir die bergbaulichen Inter- 
essen. Essen: G. D . Baedeker 1928. (X II , 638 S., Anhang: 142 S.) 
8°. Geb. 30 JłM. = B S

R e ic h s a d r e B b u c h  f iir  d a s  B a u g e w e r b e . Hrsg. in  Ver- 
bindung m it dem Bund Deutscher Architekten, Berlin. Ausgabe 
1927/28. Dusseldorf (Cecilienallee 65): Gebr. Mentzen & Sasse, 
Verlagsges. m. b. H ., [1928.] (1304 S.) 4°. Geb. 20 JłM. Das 
AdreBbuch ist in seinem inneren A ufbau der yorjahrigen Ausgabe
—  vgl. St. u. E . 47 (1927) S. 327 —  gleichgeblieben. Im  einzelnen 
sind bei der Auffiihrung der Firm en mannigfache Aenderungen  
festzustellen, die den heutigen Verhaltnissen R echnung tragen. 
D ie Verwendung eines diinneren Papiers hat das W erk trotz 
einer geringen Erhohung der Seitenzahl handlicher gem acht. m  B m 

R udolf Voss, $tpl.*3tig.: D ie  w ir t s c h a f t l i c h e  u n d  t e c h 
n is c h e  E n t w ic k lu n g  d er  o b e r s c h le s i s c h e n  S te in k o h le n -  
in d u s t r ie  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 er  p o l-  
n is c h - o b e r s c h le s i s c h e n  V e r h a l t n i s s e  s e i t  1922. Beitrage 
zur weltwirtschaftlichen Einschatzung des oberschlesischen Stein- 
kohlenyorkommens. (Abgeschlossen Ende April 1927.) (Mit 
20 Schaubildern.) K atowice 1927: Gebr. Bohm. (VI, 105, 43 SJ  
4°. —  Berlin (Techn. H ochschule), 35r.»3n8--;Diss- S B S

Handels- und Zollpolitik (Zolltarife). D ie  B e d e u t u n g  d er  
f r a n z o s is c h e n  Z o l l t a r i f r e fo r m  f iir  d ie  E is e n in d u s t r ie .  
[St. u. E . 48 (1928) Nr. 9, S. 294/6.]

Zusammenschllisse. Ludwig Gebhard: D ie  E n t w ic k lu n g  
d e s  E is e n p a k t s .  Auf derM arztagung der Internationalen Roh- 
stahlgem einschaft wurden Deutschland kleine Zugestandnisse 
gem acht, um den Fort bestand des Eisenpakts bis zur nachsten  
Kundigungsfrist zu sichem . In  der Schaffung von  Ausfuhrsyndi- 
katen wurden keine Fortschritte gem acht. [Magazin der W irt
schaft 4 (1928) Nr. 12, S. 455/7.]

V erkehr.
Eisenbahnen. W [ilhelm ] Ahrens: D ie  N e u g e s t a l t u n g  d er  

E is e n b a h n - V e r k e h r s o r d n u n g . BegriiBenswerte und bedenk- 
liche Neuerungen des Entwurfs. Bisher unberiicksichtigt geblie- 
bene W iinsche der W irtschaft. [Ruhr Rhein 9 (1928) Nr. 11, 
S. 391/5.]

Kiichler: D ie  G iite r b e w e g u n g  a u f  d e u t s c h e n  E i s e n 
b a h n e n  im  J a h r e  1925.* Der Gesamtyerkehr und sein Zusam
m enhang m it der allgem einen W irtschaftslage und -entwicklung. 
Der Verkehr nach Bezirken. Verkehr nach Giiterarten. Aus- 
landverkehr. [Arch. Eisenbahnwes., 1928, Nr. 1, S. 225/40; 
Nr. 2, S. 457/85.]

Kiichler: D ie  D e u t s c h e  R e ic h s b a h n  im  G e s c h a f t s 
ja h r  1926. Auszug aus dem Geschaftsbericht der Reichsbahn  
iiber das 2. Geschaftsjahr. [Arch. Eisenbahnwes., 1928, Nr. 1, 
S. 203/24; Nr. 2, S. 423/56.]

D ie  D e u t s c h e  R e ic h s b a h n - G e s e l l s c h a f t  im  G e 
s c h a f t s j a h r  1926. [St. u. E . 48 (1928) Nr. 10, S. 323/6.]

B . Schmidt: E is e n -  u n d  S t a h l s c h r o t t  im  d e u t s c h e n  
E is e n b a h n y e r s a n d  im  J a h r e  1926. [St. u. E . 48 (1928) 
Nr. 13, S. 426/8.]

S oziales.
i Allgemeines. V e r tr a u e n s k r is e  d e s  d e u t s c h e n  S c h l ic h -  

t u n g s w e s e n s  ? [S t. u. E . 48 (1928) Nr. 12, S. 372/4.]
H a n d w o r te r b u c h  d er  A r b e i t s w is s e n s c h a f t .  U nter  

Mitwirkung yon  280 Fachleuten des In- und Auslandes hrsg. von  
Privatdozent Dr. Fritz Giese. H alle a. S . : Carl Marhold. 4°. —  
Lfg. 6: England —■ Forstwirtschaft. 1928. (Sp. 1601— 1920^)
<AJłM. , „  ,“  B 1=

Arbeiterfrage. Josef W inschuh: R e fo r m  d e s  S c h l ic h -  
t u n g s w e s e n s  ? H ochkonjunktur der Schlichtung. D as deutsche

Zeitschriftenverzeichnis nebst Ablcurzungen siehe 8 . 11316. — E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.
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Sehlichtungswesen innerhalb der internationalen Schiedsverfahren. 
W eg und Wirkung des deutschen Sehlichtungswesens. Schlich- 
tungs- und „Arbeitsgem einschaftsgeist“. Vorschlage zur Umbil- 
dung des Sehlichtungswesens. [Ruhr Rhein 9 (1928) Nr. 13, 
S. 469/75.]

Unfallverhutung. John Eib: U n f a l lv e r h i i t u n g  a u f  d en  
J o l i e t  W o r k s , I l l i n o i s  S te e l  Co.* [Iron Steel Eng. 5 (1928) 
Nr. 3, S. 127/33.]

C. Haide: D ie  Z e ic h n u n g  im  D ie n s t e  d er  U n f a l lv e r h i i -  
tu n g .*  E in e  A n r e g u n g . Vorschlag, auf den Zeichnungen Stempel 
m it Hinweis auf Unfallyerhiitung anzubringen, m it moglichster 
Beriicksichtigung des jeweiligen Gegenstandes. [Reichsarb. 8
(1928) Nr. 8, S. I I I  54/5.]

U n fa llv e r h u tu n g sm a J 3 n a h m e n  f iir  H a m m e r le u te .*  
Auswechseln und Reparatur von Gesenken. Zangen. Instand- 
haltung von Keilen. [Iron Age 121 (1928) Nr. 9," S. 593.]

W alkhoff: U n f a l ly e r h i i t u n g  in  W a s s e r s to f f -  u n d
S a u e r s to f fy e r d ie h t u n g s a n la g e n .*  [Reichsarb. 8 (1928)
Nr. 8, S. III  50/1.]

D e u t s c h e s  A r b e it s s c h u tz m u s e u m , Berlin-Charlotten- 
burg, FraunhoferstraBe 11/12 (bisher Standige Ausstellung fiir 
Arbeiterwohlfahrt). Entwicklung seit 1924. (Mit Abb.) Berlin: 
[Selbstverlag] 1927. (43 S.) 8°. S  8  S

G esetz und R echt.
Gewerblicher Rechtsschutz. D ie  F a b r ik -  u n d  W a r e n z e i-  

c h e n  d er  y e r a r b e it e n d e n  E is e n -  u n d  M e t a l l in d u s tr ie  v o n  
1894 b is  1924. Hrsg. von Erich Beltz, Remscheid. Remscheid- 
Detmold: Deutscher Industrie-Verlag, G. m. b. H. 4°. —  Bd. 4.
1926. (348 S.) Geb. 15 JłM. —  Supplementband. Abt. 1 :  Fabrik - 
und Warenzeichen der yerarbeitenden Eisen-, Metali-, Gold- und 
Silberwaren- und der Maschinenindustrie. A bt. 2: Handbuch der 
deutschen Qualitats-Industrie. [1928.] (Getr. Pag.) Geb. 15 JłJl. 
—• Yon den beiden vorliegenden Banden fuhrt der vierte das 
Gesamtwerk, iiber das an dieser Stelle schon Naheres gesagt 
worden ist —  vgl. St. u. E. 45 (1925) S. 607 und S. 1516 —  in-

sofern (fiir die Zeit bis zum Jahre 1923) zu Ende, ais er die Zeichen 
enthalt, die Sachen (Gegenstande) darstellen, wahrend die 
friiheren Bandę die W ortmarken nebst den W arenzeichen aus 
dem Tier- und Pflanzenreiche enthalten. —  Der Supplementband 
bringt in der e r s t e n  A bteilung zunachst zu allen vier Banden 
Erganzungen fiir die Jahre 1924 bis 1927. Von der z w e it e n  
Abteilung, betitelt „H andbuch der deutschen Qualitats-Industrie“ 
enthalt dann der erste Teil ein nach Orten geordnetes und mit 
durchlaufenden Ziffern yersehenes Verzeiohnis der Warenzeichen- 
inhaber m it Hinweisen auf die zugehórigen Angaben uber die 
W arenzeichen usw. in den voraufgegangenen Banden, der zweite 
Teil ein sogenanntes „Branchenregister“ , das ais sehr umfassender 
Bezugscjueliennachweis der Solinger Stahlwaren-, der Werkzeug- 
und der Kleineisenindustrie bezeichnet werden kann. Das Ge
samtwerk hat ohne Zweifel v iel FleiB des Verfassers und hohe 
Aufwendungen fiir die Drucklegung erfordert. S B S

Arbeitsrecht. Georg Baum , Dr., R echtsanw alt und Notar, 
D ozent an der Handelshochschule, Geschaftsfiihrer des Arbeits- 
gerichtsverbandes, Vorsitzender am A rbeitsgericht in Berlin: 
W e r k m e is t e r r e c h t .  Dusseldorf: Yerlag der Werkmeister- 
Buchhandlung 1928. (IV , 265 S.) 8°. Geb. 6 JłJl. S B S  

Sozialgesetze. H ans Braetsch: D ie  G e s e tz g e b u n g  au f  
d em  G e b ie t e  d er  S o z ia ly e r s ic h e r u n g  s e i t  d em  1. J a n u a r
1927. [Arbeitgeber 18 (1928) Nr. 6, S. 120/4.]

B ildung und U nterricht. 
Arbeiterausbildung. Moisescu: L e h r l in g s a u s b i ld u n g  und  

R a t io n a l is ie r u n g .*  [Ind. Psychoteehn. 5 (1928) Nr. 2, S. 57 
bis 64.]

A u sste llu n gen  und M useen.
D ie  in t e r n a t io n a le n  V e r h a n d lu n g e n  u n d  V ere in -  

b a r u n g e n  iib er  A u s s t e l lu n g e n  u n d  M e sse n . E in Riickblick 
und ein Ausblick. Berlin (W 10, K ónigin-Auguita-StraBe 28): 
Selbstverlag des D eutschen Ausstellungs- und Messe-Amts, 
Marz 1928. (176 S.) 8°. 3,50 .TłJl. (Veróffentlichungen des Deut
schen Ausstellungs- und M esse-Amts H . 3.) S B S

Statistisches.
Brikett- und Koks- sowie Eisen- und Stahlerzeugung des 

Deutschen Reiches im Jahre 1926.
Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands im  Jahre 1926 

ist einerseits durch den langen wirtschaftlichen Druck gekenn- 
zeichnet, der nach der Deflationskrise des Jahres 1925 einsetzte, 
anderseits durch die Auswirkungen des britischen Bergarbeiter- 
streiks. Ausgehend vom Kohlenbergbau erfaBtc der Aufschwung 
nacheinander die Rohstoff- und Yerfeinerungsindustrie. In  der

+7S73 f/rema/fres /fe/cAsfffió/ef
A bbildung 1. D ie E n tw ick lung  der Kohlen- und  E isenindustrie 

im  V ergleich zum J a h re  1913.

gleichen Reihenfolge trat die Entlastung auf den Auslandsmarkten  
ein. D ie weiterverarbeitende Industrie wurde erst durch den 
im Verlauf des langen Streiks in England eingetretenen Kohlen- 
mangel vom britischen W ettbewerb befreit. Bei Beendigung des 
Streiks hatte sich die Aufwartsbewegung in der deutschen W irt
schaft allgem ein durchgesetzt. Sie hielt infolge der gestiegenen  
Aufnahm efahigkeit des Inlandes auch im Jahre 1927 an.

In  der K o h le n - ,  E is e n -  und H i i t t e n in d u s t r ie  sind im 
Jahre 1926 betrachtliche Erzeugungszunahmen wie im Bergbau 
nicht zu verzeichnen. D ie Herstellung der weiterverarbeitenden  
Betriebe der Eisenindustrie ist sogar unter die des Krisenjahresl925  
zuriickgegangen, ebenso die Erzeugung der Hochofenwerke und 
Kokereien. Abb. 1 g ib t einen Ueberblick iiber die Entwicklung  
in  den wichtigsten Zweigen der K ohlen- und Eisenindustrie 
in der Zeit nach 1924 im  Vergleich zu 1913. D ie Darstellung be-

zieht sich n ic h t  auf absolute Zahlen. F iir jeden Betriebszweig 
ist die im Jahre 1913 innerhalb der heutigen Reichsgrenzen er- 
zeugte Menge gleich 100 gesetzt. D ie Erzeugung des ehemaligen 
Reichsgebietes im Jahre 1913 und die der Jahre 1924 bis 1926 
ist durch Verhaltniszahlen gekennzeichnet. Abb. 2 gibt die 
Durchschnittszahl der in den wichtigsten Betriebszweigen wahrend 
des Jahres 1926 berufsgenossenschaftlich yersieherten Personen 
wieder.

7 a ć /s e n ( /r fr d e / fe r
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A bbildung 2. Zahl der berufsgenossenschaftlich Tersicherten 
P erson eii.

D ie  K o h le n in d u s t r ie .

W ahrend die Steinkohlenforderung im Jahre 1926 gegen 1925 
um 10 % gestiegen ist, hat die Gewinnung der K o k e r e ie n  an 
K oks und Nebenerzeugnissen abgenommen.

Zahlentafel 1. G e w in n u n g  d e r  K o k e r e ie n .

Bezeichnung
19I3») 1913«) 1924 1925 1926

1000 t

Koks insgesam t 
d a  v on  

Rheinland-W estfalen 
Oberschlesien . . . .
N iedersch lesien .................
Sachsen .....................
U ebriges D eutschland ’ 
ElsaB-Lothringen und 

Saargebiet . .

34 630

28 408 
2 265 

941 
67 

972

1977

31 668

28 408 
1 280 

941 
67 

972

24 885

21 852 
1 121 

893 
204 
815

28 397

25 256 
1075 

925 
198 
943

27 297

24 325 
1 049 

895 
177 
851

1) Alter Gebietsumfang.
) Jetziger Gebietsum fang ohne Saargebiet.
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Im Jahre 1926 betrug gegenuber 1913 (heutiges R eichs
gebiet) die Gewinnung von

fiir den
K o k s ..................................8^,2
Ammoniakverbindungen 90,4  
Teer und Teerverdik-

k u n g e n ........................ 94,1
Aus 1000 t eingesetzter Kohle wurden gewonnen:

Benzolen . 
Leuchtgas 

Absatz .

139.3

310.3

Koks
T eer und 
Teerver- 

dickungen
Benzole

Ammoniak-
verbin-
dungen

Leuchtgas 
fiir den 
Absatz

t 1000 m3

19131) .
1924 . .
1925 . .
1926 . .

788.6 
796,8 
790,2
788.7

25,6
26,1
27,3
27,9

4,4
6,2
6,9
7,1

10.5
10.5 
11,1 
11,0

3,8
11,2
13,3
13,6

Die deutschen Hochofenwerke, die Hauptverbraucher, 
nahmen im Jahre 1925 m it 10,5 Mili. t ,  1926 m it 9,7 Mili. t 
rd. 1.6 Mili. t  bzw. 2,4 Mili. t  K oks weniger auf ais im Jahre 1913 
(heutiges Reichsgebiet). Die Abnahme ist neben dem Zuriick-

Zahlentafel 2. E rzbleiben der deutschen Roh- 
eisenerzeugung hinter dem  
Vorkriegsstand in dem Riick- 
gang des Koksverbrauches 
je t  Roheisen begriindet, der 
in den Jahren 1925 und 1926 
gegenuber 1913 rd. 10% be
trug. Noch starker m aehte 
sich in den Jahren 1925 und 
1926 der verringerte Ver- 
brauch von deutschem  Koks 
in den westeuropaischen 
Eisenlandern geltend. W ah
rend Frankreich m it ElsaB- 
Lothringen, Belgien mit 
Lusemburg und das Saar
gebiet in den letzten  Yor- 
kriegsjahren m indestens 9 bis 
10 Mili. t  Koks aus dem  
heutigen D eutschland be- 
zogen, betrug der deutsche 
AusfuhruberschuB v*on Koks 
in diese Lander einschlieGlich 
der Reparationsleistungen an 
Frankreich und Belgien 1925 
nur rd. 6 Mili. t, 1926 rd.
7,7 Mili. t.

Die Koksabsatzfrage war 
zu Beginn des Jahres 1926 be
sonders brennend. Obgleich 
die Kokereiindustrie im  Jahre 
1925 nur reichlich einY iertel 
der deutschen Steinkohlen- 
fórderung aufnahm, betrugen 
Anfang Januar 1926 die an- 
gesammeltenKoksvorrate mit
3 Mili. t  etwa 0,5 Mili. t 
mehr ais die H aldenbestande 
an Steinkohlen. Der K oksvorrat sank infolge der Ausfuhrsteige- 
rung wahrend des Streiks der britischen Bergarbeiter is au 
0,9 Mili. t am Jahresende, war aber immer noch um 0,3 Mili.

Der Anteil der verkokten Kohlenmenge an der deutschen  
Steinkohlengewinnung ist zuriickgegangen. Von der deutschen  
Steinkohlenforderung wurden yerkokt:

im Jahre 19131) ..........................................28.5 %
„ „ 1924 .........................................  26,3 %
„ „ 1925 .........................................  27,1 %

„ 1926 .........................................  23 ,8%
Unter den deutschen Steinkohlengebieten steht R heinland- 

W estfalen in  der Koksgewinnung nicht nur mengenmaBig an  
erster Stelle, auch der Anteil der verkokten K ohle an der F orde
rung ist wesentlich gróBer ais in anderen Bezirken. Oberschlesien, 
dessen Kohle zur Gewinnung von Nebenerzeugnissen besonders 
geeignet ist, folgt erst hinter Niedersohlesien, das wie das R uhr
gebiet eine gute Kokskohle fórdert. Im Jahre 1926 wurden  
verkokt in

26,3%
20.8 % „

7,8%  „
5 ,5%  „

Die H erstellung der S te in p r e B k o h le n f  a b r ik e n  ist von  
5,6 Mili. t  im Jahre 1925 auf 5,9 Mili. t  im  Jahre 1926 oder um

n d  S c h r o t tv e r b r a u c h  d er  E i s e n in d u s t r i e  1 9 1 3 , 1 9 2 3  b is  192 6 .

Rheinland-W  estf alen  
N iedersch lesien . . . 
W estoberschlesien . 
Sachsen .......................

der Kohlenfórderung

---------------------- ---------------------------------------------------------------
Erzverbrauch3)

Eisen- und Eisenmanganerze Manganerze Yerbrauch an

daron
Yom Erzverbrauch d e r Hochofenwerke stam m ten 

in  % aus
ins-

gesamt

daron
Eisen-

und Mangan-
J a h r ins-

gesam t ofen-
werke

Schwe- 
den und Spa- Frank Luxem- ubrigen

dem
Aus-

mangan
erzen

erzen

Inlaude Nor- nien reich burg Landem lande im Yergleich zu

1000 t 0/
wegen

°//o °//o % o//o %
1000 t o//o

1913 (heutiges Ge
biet) =  100

19131)
19132)
1923
1924
1925
1926

38 131 
20 401 

8 041 
12 412 
16 399 
14 800

37 834 
•jn 162 

7 963 
12 265 
16 200 
14 627

68,54) 
33,75) 
45,5?) 
31,8 
31,1 

1 30,3

11,1
19,5
24.9 
35,0 
38,7
41.9

9,9
18,5

8,6
7.8 
9,3
5.9

5,94)
20,3*)

7,7’)
10,8

7,5
10,4

•
2 7 
2*3 
2,1 
2,3

4,6
8,0

10,6
12.3
11.3 

9,2

701
531
161
225
263
261

100,0 
100,0 

97,1 
99,5 

i 99,4 
99,7

186,9
100,0

39.4 
0,8

80.4
72.5

131,9
100,0

30.2
42.3
49.4 
49,2

S chro ttrerbrauch

davon in davon in

1 J a h r

ins-
gesamt Hoch-

ofen-
werken

GieBe-
reien

SchweiC-
stahl-

werken

FluC-
stahl-
werken

ins-
gesamt H och-

ofen-
werken

GieBe-
reien

SchweiB-
stahl-

werken

FluB-
stahl-

werken

1000 t
im  Yergleich zu 1913 (heutiges 

G ebiet) =  100

19131) 
! 19132) 

1923 
j 1924 
1 1925 

1926

678<i 
5572 
4460 
5838 

. 6977 
6761

208
138
516
722
637
651

894
806
759
781
997
755

19
18
33
40
54
31

5579
4531
3131
4278
5279
5311

121,8
100,0

80,0
104,8
125,2
121,4

150.9 
100,0
374.5
523.6
461.9 
472,5

110,9
100,0

94,2
96,9

123,7
93.7

107,6
100,0
182.9
222.3
303.3
175.4

123.1 
100,0

69,1
94,4

116,5
117.2

satz des Vorjahres leicht uberschritten. 
laBt sich der Gesamtabsatz wie folgt errechnen:
1------------------------- ------------ - “ 1925

i u a r  p .mfai i " Je tz ig er Gebietsumfang ohne Saargebiet. 3) Ohne uerucK sicntigung ueb jueiaugei.une*.
.)  E h U a l ^ e s Z o u "  ^ H e u t ig e s  Z ollgebiet,e inschL O stobe^chlesieu  undL uzem burg . •) H eutiges Zollgebiet. 7) Ab 
1923 heutiges Zollgebiet.

rd. 6 % gestiegen. Die Zunahme blieb um rd. 4 % hinter der 
gleichzeitig eingetretenen Erhóhung der Steinkohlenforderung 
zuruck. D ie SteinpreBkohlenherstellung erreichte 90,9 % derjeni- 
gen von 1913 (heutiges Reichsgebiet). Haupterzeugungsgebiet ist 
R heinland-W estfalen. 1926 wurden dort 3,2 % der Forderung 
brikettiert. In  den ubrigen Bezirken waren die Yerhaltnisse 
niedriger.

U , J  l Y l l I l .  t  d l i i  J d l l l C O C U U t ,  . .  1
gróBer ais die Steinkohlenbestande, die zur gleichen Zeit aut den 
Halden lagerten. Durch die Verringerung der Vorrate wurde im  
Jahre 1926 trotz des Riickganges der K oksgewinnung der Ab- 

.................  ’ •" Fiir die beiden Jahre

| 1926

1000 t

Haldenbestande am Jahresbegiiin 
+  Jah rese rzeu g u n g ..................

2 104 
28 397

Zusam men

-H aldenbestande am JahresschluB

30 501 
3 039

3 039 
27 297 
30 336 

872

J a h re s a b s a tz  | 27 462 | 29 464

Hiervon entfielen (in 1000 t)

Bei leicht zuriickgegangener Braunkohlenfórderung hat die 
Erzeugung der B r a u n k o h le n in d u s t r ie  im Jahre 192b zu- 
crenommen. Der Anteil des Rohbraunkohlenverbrauches der 
Brikettf abriken an der Rohbraunkohlenfórderung ist im Jahre 1926 
gegen 1925 in allen Gebieten leicht gestiegen. Von der deutschen  
Gesamtfórderung wurde annahernd die H alfte brikettiert. D ie  
beiden Zweige der Braunkohlenindustrie verarbeiteten im 
Jahre 1926 zusammen 69,3 Mili. t  Rohbraunkohle. Gegenuber 
dem Yorjahr ist ihr Yerbrauch um rd. 1 Mili. t  gestiegen. Der

im Jahre auf das 
I n la n d

davon
auf das 

A u s la n d

davon sehlieBlich auf die Industrie und GroBkraftwerke entfallt, betrug 
im Jahre 1926 dem nach bei einem  Fórderruckgang um 0,6 Mili. 
rd. 1.6 Mili. t  weniger ais im  Vorjahr.Hochofen

werke

iibrige In - 
landsver- 
braucher

Ausfuhr
Repara-

tions-
leistung

1925
1926

19 888 
18181

10 527 
9 662

9361
8519

7 574 
11 283

3776 379S 
7380 ! 3903 1) Jetziger Gebietsumfang ohne Saargebiet.

x v n .48
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D ie  E is e n in d u s tr ie .
Betrachtliche Vorrate aus dem Krisenjahr 1925 sowie der 

in der ersten Jahreshalfte daniederliegende Inlandsmarkt 
zwangen die deutsche Eisenindustrie im  Jahre 1926 zur Steige
rung der Ausfuhr. Die W eltmarktpreise fiir Eisen und Eisen
erzeugnisse zeigten dauernd sinkende Richtung, in der Haupt- 
sache eine Folgę der durch die Inflation gesteigerten W ettbewerbs- 
kraft Frankreichs, Belgiens und Luxemburgs. Das Abgleiten  
der W eltmarktpreise kam erst lange nach Ausbruch des britischen 
Bergarbeiterstreiks m it dem W iederanstieg des franzósischen 
Franken zum Stillstand. Bis dahin,stand die lothringisch-luxem- 
burgisch-belgische Gruppe trotz der wiedererrichteten Zoll- 
schranken in erfolgreichem W ettbewerb auf dem deutschen In- 
landsmarkt, hauptsachlich dem wichtigen siiddeutschen Absatz- 
gebiet. Der auslandische W ettbewerb verminderte die Wirk- 
sam keit der neugegriindeten deutschen Eisenverkaufsverbande.

Zahlentafel 3. R o h e is e n v e r b r a u c h  d er  G ie B e r e ie n  u n d  
S ta h lw e r k e  1 9 1 3 , 1 9 2 3  b is  1926 .

Davon in
SchweiB-

stahl-
werke

FluB
stah l
werke

J a h r In s
gesam t GieBe

reien
SchweiB-

stahl-
werken

FluB
s tah l

werken

Ins
gesam t

GieBe
reien

1000 t im  Vergleich zu 1913 (heutiges 
Gebiet) =  100

19131) 16 306 2756 223 13 327 146,7
100,0

106,9 147,3 158,9
19132) 11 114 2577 151 8 386 100,0 100,0 100,0
1923 5 057 1299 19 3 739 45,5 50,4 12,7 44,6
1924 7 813 1422 19 6 372 70,3 55,2 12,8

18,7
76,0

1925 10 041 2076 28 7 937 90,3 80,6 94,6
1926 9 596 1508 10 8 078 86,3 58,5 6,7 96,3

Jahre 1927 in verstarktem  MaBe fortgesetzt. Aus Frankreich 
(heutiges Gebiet) und Luxemburg wurden eingefuhrt: 
im Jahre 1925 1,56 Mili. t  =  13,5 % der deutschen Erzeinfuhr

„ 1926 1,84 „ „ =  19,3 % „
„ 1927 3,16 „ „ =  18,1 % „

Der S c h r o 11 a n t  e i 1 an der Rohstoff versorgung der deutschen
Eisenindustrie, der nach dem H ochstand in der Inflationszeit 
wahrend der Jahre 1924 und 1925 langsam  zuriickging, ist im 
Jahre 1926 wieder leicht gestiegen. Zur Erzeugung yon 100 t 
wurden verbraucht:

Im

Jahre

In  Hochofenwerken In  SchweiB- 
stah l w erken

In
FluBstahl

werken
In

GieBereien

Eisen-
erze1)

t ** 
S

eh
ro

tt Schlacken
und

S inter
t  ̂

K
ie

sa
b

br
an

de • sX3 oj 3 '■
Ph

t <*- 
S

eh
ro

tt

R
oh


ei

se
n

e* 
S

eh
ro

tt

A a"5 c'O to 
tó ‘5

t

S
eh

ro
tt

19131) 184,7 1,3 18,3 12,8 101,3 11,9 71,3 38,5 83,1 26,0
1923 161,2 10,5 20,3 12,5 41,5 70,2 60,2 50,4 72,9 42,6
1924 156,6 9,2 18,2 9,0 40,2 82,5 65,7 44,1 73,9 40,6
1925 160,6 6,3 20,5 9,5 41,7 79,9 65,9 43,8 74,7 35,9
1926 151,8 6,8 21,2 12,4 26,4 81,8 66,1 43,4 73,7 36,9

i) Ohne Beriicksichtigung des E isengehaltes.

Der anteilmaBige Ruckgang des Sehrotteinsatzes der FluB- 
stahlwerke 1926 gegeniiber 1925 erklart sich daraus, daB die Er
zeugung von Thom asstahl zugenommen, von Siemens-Martin- 
Stahl etwas abgenommen hat. Aus dem mengenmaBig erhóhten 
Schrottverbrauch der FluBstahlwerke (also hauptsachlich der 
Siemens-Martin-Werke) und der zuriickgegangenen Siemens- 
M artin-Stahlerzeugung ergibt sich, daB der Schrotteinsatz je

Zahlentafel 4. B e tr ie b s e in r ic h tu n g e n  u n d  P e r s o n e n z a h le n  in  d e n  H o c h o fe n -
1 9 1 3 , 1 9 2 4  b is  1 9 2 6 .

u n d  F lu B s ta h lw e r k e n

Jah r

Hochofenwerke FluBstahlwerke

Betriebe

Hochofen
Batriebs-
wochen

insgesam t

durch
schnittliche 
Leistung je 

Ofen und Be- 
triebswoche 

t

bam fsge- 
nossenschaft- 

lich ver- 
sicherte 

Personen

Betriebe

Am Jahresende w aren yorhanden berufs-
genossen-
schaftlich
Yersicherte
Personen

am
Jahresende
Yorhanden

in Betrieb 
gewesen

Thomas-
bim en

Besse-
mer-

b im en

Sie
na ens- 

M artin- 
Oefen

E lektro-
stahlófen

Tiegel-
ófen

19132) 70 216 204 9687 1127 27 078 85 59 13 362 17 112 32 395
1924 55 193 138 4733 1655 24 371 103 60 11 466 46 91 32 590
1925 56 200 141 5408 1866 23 266 106 62 17 470 51 105 34 762
1926 51 183 127 4456 2162 20 560 97 63 11 430 50 87 24 792

Zur Bekampfung ihrer Notlage verfolgte die deutsche Eisen
industrie im Jahre 1926 zwei Ziele: die Senkung ihrer Gestehungs- 
kosten und die Sicherung einer stetigen Preisgestaltung auf ihren 
In- und Auslandsmarkten. Der Erreichung des ersten Zieles 
diente der ZusammenschluB groBer Konzerne in den Vereinigten 
Stahlwerken, den Oberschlesischen Hiittenwerken und den M ittel
deutschen Stahlwerken. Mit der Beendigung des Verfalls der 
Franken wahrung und der damals

Tonne Rohstahl in den Siemens-M artin-W erken im  Jahre 1926 
etwas zugenommen hat.

Der erhóhte Schrotteinsatz je Tonne Erzeugung in allen schrott- 
verbrauchenden Betriebszweigen der Eisenindustrie diirfte zum Teil 
m it dem Ruckgang der Schrottpreise, die im Jahre 1926 im Monats
durchschnitt unter der Vorkriegshóhe lagen, zusammenhangen. Die 
Erzpreise blieben demgegeniiber nahezu unverandert. Die Preise fiir

bevorstehenden W iederaufnahme Zahlentafel 5.
der englischen Eisen- und Stahl
erzeugung ergab sich auch fiir 
die westeuropaischenEisenlander 
die Notwendigkeit, das drohende 
weitere Abgleiten der Eisenpreise 
zu verhindern. Die gemeinsame 
Gefahr fiihrte Ende September 
1926 zur Grundung der inter
nationalen Rohstahlgem ein
schaft. In Sonderabkommen mit 
der lothringisch-luxemburgischen 
und der Saargruppe wurde dereń 
Absatz auf dem deutschen In- 
landsm arkt geregelt und zu- 
gleich ein Rohstoffaustausch (Ruhrkoks gegen Minette) ver- 
einbart.

Der Verbrauch der wichtigsten R o h s t o f f e  der E isen
industrie hat trotz der raschen Erzeugungszunahme in der zweiten  
H alfte des Jahres 1926 den des Vorjahres nur annahernd erreicht 
(s. Zahlentafel 2 und 3).

Von dem gesam ten E is e n e r z y e r b r a u c h  der deutschen  
Hochofenwerke im  Jahre 1926 in Hohe von 14,6 (1925: 16,2)Mill. t  
entfielen auf f r a n z ó s i s c h e  und lu x e m b u r g is c h e  Erze 
1,9 Mili. t  =  12,7%  (1925: 1,6 Mili. t  =  9,6 %). D ie Zunahme 
des Verbrauchs franzósischer und luxem burgischerErze hat sich im

*) Alter Gebietsumfang.

E r z e u g u n g  v o n  R o h e is e n  u n d  
e in z e ln e n  B e z ir k e n .

R o h s t a h l  in  d en

Roheisen R ohstahl

B e z irk e
19132) 1926 19132) 1926 19132) 1926 19132) 1926

1000 t
im  Vergleich 

zu 1913
=  100

A n teilin  % 
d er Gesamt- 
erzeugung

1000 t
im  Yergleich 

zu 1913 
=  100

A nteilin  % 
der Ge sam t- 
erzeugung

Rheinland-W estfalen . . . .  
Siegerland, Lahn- und Dill- 

bezirk  . . . .
W estobersch les ien .................
Uebriges Deutschland (ohne 

Saargebiet) . . . .

8168

1059
381

1308

7769

539
233

1095

95.1

50,9
61.2

83,7

74,8

9,7
3,5

12,0

80,6

5,6
2,4

11,4

9722

426
398

1189

9736

284
431

1688

100,1

66,7
108,3

142,0

82,9

3,6
3,4

10,1

80,2

2,3
3,6

13,9

deutschen Sehrott und schwedisches Erz zeigt folgende Aufstellung.

Preise (M onatsdurchschn itt) je  t  fiir:
Schwedisches E rz 
(P -a rm , 60 %  Pe,

S tahl- und K ern- 
sch ro tt (Essen) '

Schrottpreis 
hoher ais Erz-

1925
1926

J U  1913 =  100 
64,29 111
53,20 92

cif O slebshausen) 
JUC 1913 =  100

23,99 123
23,61 121

preis
JU l

40,30
29,59

H o c h o f e n -  u n d  S ta h lw e r k e .  
r^ 'e R°heisengewinnung der Hochofenwerke ist 1926 gegen 

925 um 4,5 % zuriickgegangen, die Erzeugung der FluB- und

) Jetziger Gebietsumfang ohne Saargebiet.
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B r ik e t t -  u n d  K o k s -  s o w ie  E is e n -  u n d  S ta h le r z e u g u n g  
d e s  D e u t s c h e n  R e ic h e s  im  J a h r e  1 9 2 6 .

1. B r i k e t t s

1925 1926

S t e i n k o h l e n b r i k e t t s
Zahl der B e t r i e b e ...................................... 85 77l )
Zahl der berufsgen . y e rs ic h e rten  be-

2 854 2 771sch aftig ten  P e r s o n e n ............................
Y erarbeite te  S te in k o h le n ....................... t 5 197 437 5 522 262
Erzeugung an B r ik e t ts ............................ t 5 590 613 5 901 593

B r a u n k o h l e n - B r i k e t t s  u n d - N a B -
p r e B s t e i n e

Zahl d e r B e t r i e b e ...................................... 217 210
Zahl der beru fsgen . y e rs ic h e rten  be-

28 143 28 587sch aftig ten  P e r s o n e n ............................
Y erarbeite te  B rau n k o h len  fiir B r ik e tts  t 66 791 397 67 643 9352)
Erzeugung an B r ik e t ts ..........................t 33 506 866 34 232 742 1
Y erarbeite te  B raunkoh len  fiir NaBpreB-

196 085s t e i n e ........................................................ t* 244 820
Erzeugung an NaBpreBstelnen . . . t  | 156 581 125 301

2. K o k s

174 168
Zahl der beru fsgen . y e rs ic h e r ten  be-

28 448 24 847sch aftig ten  P e r s o n e n ............................
Koksófen am  Jah ressch luB  y o rh an d en :

20 840a) m it G ew innung der N ebenerzeugn isse 21 103
i b) ohne G ew innung d e r N ebenerzeugnisse 311 261

Koksófen, d u rch sch n ittl ich  im  B etrieb e :
15 369a) m it G ew innung d er N ebenerzeugn isse 16 871

i b) ohne G ew innung der N ebenerzeugn isse 246 139
I E ingesetzte  S te in k o h len  ................... t 35 935 479 34 612 075

Erzeugung an K oks  ..........................t 28 397 379 27 297 398
982 258 965 616
247 748 244 599

Erzeugung an  schw efels. A m m oniak
400 570 380 444

A bsatz an  L eu ch tg as  . . . .  M ili. m 3 478,7 470,1

3. E i s e n  u n d  S t a h l

H o c h o f  e n b e  t r i  e b e
51Zahl der B e t r i e b e ...................................... 56

Zahl der berufsgen. y e rs ich e rten  be-
23 266 20 560sch aftig ten  P e r s o n e n .............................

Hochofen am  Jahressch luB  y o rh an d en 200
i H ochófen d u rch sch n ittlich  im  B etrieb e 141 127
1 G esam tbetriebsdauer d iese r H ochófen

5 408 4 456W ochen
Y erbrauchte  R o h s to ffe :

16 200 487 14 627 399Eisen- u n d  E isen m an g an erze  . . t
M anganerze (m it iiber 30 %  M angan) t  
K iesabbrande u sw ................................. t

262 527 
961 368 1 198 782
637 003 651 588

Schlacken u n d  S in te r  a lle r  A rt . t 2 066 374 2 046 512
Zuschlage (K a lk s te in , P h o sp h a tk a lk

2 537 682 2 273 304
10 525 854 9 662 401

980
Koksrohe isen-E rzeugung ................. t 10 087 510
H o lzkoh len rohe isen -E rzeugung  t 1 241

9 636 054Gesamte Rohe isen -E rzeugung- • t 10 088 751
D a ru n te r :

1 966 916 1 650 286 
33GuBwaren I .  S chm elzung  . . . .  t 6o 152

39 209
5 941 956 5 997 529

S tahleisen  u . S piegeleisen , einschl.
2 053 687 | 1 961 340 

10 563 
779

E isenm angan , S iliz ium eisen  usw . t
P uddelrohe isen  (ohne S p iegeleisen) t 21 618
Bruch- u n d  W a s c h e is e n ................... t 213

Erzeugung an verw ertbaren S ch lacken  t 1 929 791 2 798 981

E i s e n -  u n d  S t a h l g i e B e r e i e n ,
e i n s c h l .  K l e i n b e s s e m e r e i e n

Zahl der B e t r i e b e ...................................... 1 655 1 557
Zahl der berufsgen . y e rs ic h e rten  be- 

schaftig ten  P e r s o n e n ............................ 163 050 118 637
B etrieb svo rrich tungen  am  Jah re ssch lu sse

yo rhanden :
3 310 3 124

13o
9394

809

105136
Y erbrauch te  R ohsto ffe : 1 508 2472 076 193

996 886 754 710

Erzeugung an G u B w a ren ......................t 2 779 848 2 045 813

D aru n te r:
EisenguB, T em perguB  u n d  S tah lguB  t 2 695 200 1 965 297
E m aillie rter oder au f a n d e re  W eise ver-

84 648 80 516

1925

S c h w e iB s ta h l -  ( P u d d e l - )  W e r k e
Z ahl d e r B e t r i e b e ......................................
Zahl der bern fsgen . y e rs ic h e rten  be-

sch a ftig ten  P e r s o n e n ............................
A m  Jahressch luB  y o rh an d en e  O efen . 

D avon :
P u dde ló fen  ...............................................
S c h w e iB ó fe n ...............................................

V erb rau ch te  R ohsto ffe:
R o h e i s e n ...............................................*
S c h r o t t ....................................................t
Zuschlage (E isenerze usw .) . . . t  

Erzeugung an:
Schw e iB stah l................. ....................... t
R a ff in ie r- und Zem entie rs tah l • t 
verw ertbaren S c h la c k e n ................. t

13 

1 025

19

28 204 
54 031 

507

67 512 
144 

16 256

1926

U 4)

7145)
53

46
7

10 0986) 
31 248 

120

38 093 
116 

8 090

F lu B e i s e n -  u n d  F l u B s t a h l w e r k e
Z ahl d e r B e t r i e b e ......................................
Z ahl der beru fsgen . y e rs ic h erten  be-

sch a ftig ten  P e r s o n e n ............................
A m  Jahressch luB  y o rh an d en e  B etriebs- 

e in r ich tu n g en :
T h o m a s b i r n e n ..........................................
B essem erb irnen  .....................................

S iem ens- ( m it bas. \ Zu- 
M artin-O efen  \ m it s au re r J s te llung
E le k tro s ta h ló fe n ........................................
T ie g e ló fe n ....................................................

Y erb rau cb te  R ohsto ffe:
R o h e i s e n ...............................................t
S c h r o t t ....................................................t
E i s e n e r z e ...............................................t
Z uschlage (K a lk s te in  usw .) . . . t  

Gesamte Erzeugung der FluBeisen- und
F lu B s ta h lw e rk e .................................. t

D ayon :
R o h b ló c k e ...............................................t

D a ru n te r  au s:
T h o m a s b i r n e n ..................................... t
B essem erb irnen  .................................t

Siem ens- )  m it bas . \ Zu- 
M artin-O efen  \  m it s au re r J s te llung
E le k t r o s t a h ló f e n .................................t
T i e g e ló f e n ...............................................t
StahlguB  ............................................... t

Sch lacken zu r Verm ah!ung zu Thom as-
mehl b e s t im m t .................................. *

Sch lacken anderer A r t ......................... t
W a lz w e r k e  ( m i t  o d e r  o h n e  

S c h m i e d e -  o d e r  P r e B w e r k e )
Zahl d e r B e t r i e b e .....................................
Z ah l der beru fsgen . y e rs ic h e rten  be-

s ch a ftig ten  P e r s o n e n ............................
Y e rb rau ch t w u rd en :

R o h b ló c k e ............................................... t
F lu B s ta h l h a lb z e u g ............................ t
S ch w e iB s ta h lh a lb z e u g ....................... t

A bfallerzeugnisse (A bfallenden  usw .) t

W a lz w e r k e  ( m i t  o d e r  o h n e  
S c h m i e d e -  o d e r  P r e B w e r k e )  

(ferner)
Gesamte Erzeugung der W a lzw erke , 

e insch l. der m it ihnen verbundenen 
Schm iede- und PreBwerke t

D avon :
H albzeug  (vorgew alz te  B locke, K niippel, 

P la tin e n  usw .), zum  A bsa tz  b e s tim m t t
F e r t ig e r z e u g n is s e ......................................t

D a ru n te r :
E isen b ah n o b erb au zeu g  (S ch ienen , 

S chw ellen, L aschen , U n te rlag sp la t-  
te n  u n d  K leineiscnzeug) . . . t  

T ra g e r  (F o rm eisen  von  80 m m  H óhe
u n d  d ariibe r) ................................. t

S tab e isen  u. sonst. F o rm eisen  u n te r  
80 m m  H óhe, U n iversa le isen  . t

B a n d e i s e n ...............................................t
W alz d r a h t ............................................... t
G robbleche (5 m m  u nd  d ariib er s ta rk )  
FeiD bleche (u n te r  5 m m ) . . . .  t
W eiBblech .......................................... t
R ó h r e n ....................................................t
ro llendes E isen b ah n zeu g  (A chsen,

R a d e r u s w . ) ......................................t
Schm iedestU cke .................................t
a n d e re  F ertigerzeugn isse  . . . . t  

A bfallerzeugnisse (A bfallenden  u n d  
y e rw ertb a re  S chlacken) . . . . t

106

34 762

62
17

439
31
51

105

7 936 788 
5 278 547 

198 678 
1 188 102

12 051 120

11 866 362

5 111 120
22 449

6 453 519 
153 448 
112 377

13 449 
184 758

1 302 890 
857 123

161

93 668

11 731 170
2 270 696

71 800 
10 201

977) 

24 792

63
11

395
35
50
87

8 078 1858)
5 310 779 

173 265
I  197 237

12 225 523

12 100 846 |

5 452 822 j

6 445 396 |
136 168 |

60 468 j
5 992 

124 677

1 397 131 
789 039

1569) 

77 61210)

I I  974 891
2 288 982

39 801 
12 910

14 037 604

2 187 209 
9 308 443

1 509 911 

670 047

2 831 320 
438 610

1 066 978 
836 570 
877 507

91 302 
581 889

118 779
186 885 

98 645

2 541 952

14 257 717

2 640 819 
9 016 941

1 576 968 

684 423

2 699 061 
379 717

1 049 527 
754 524 
790 598

97 562 
566 366

117 734 
193 694 
106 767

2 599 957

i) 6 B etrieb e  m it 231 897 t  S te in k o h len b rik e tts  g esch a tz t. —  *) D avon
au s  eigenen  G ruben  67 386 134 t ,  y o n  an d e ren  in lan d isch en  G ruben  257 801t. 
—  3) D avon au s  dem  In la n d  715 t ,  R uB land  150 977 t ,  R u m an ien  168 t, 
TJngarn 2387 t ,T U rk e i4 2 7 t, A sien79 6011, A frika 11 977 t ,  B rasilien  14 930 t ,
A u stra lien  10 t .  —  4) F u r  2 B etriebe s in d  die Zahlen  g esch a tz t. —  6) F u r  1 B e
tr ieb  s in d  die P erso n en  bei den  W alzw erken  nachgew iesen . —  «) 41 t
s tam m te n  au s  L u x em b u rg . — *) F iir  10 B etrieb e  s in d  d ie  Z ahlen  g esc h a tz t.
__8) D avon  a u s : S k an d in av ien  10 156 t ,  E n g lan d  122 t ,  L u x e m b u rg  3342 t ,
Schw eiz 789 t ,  S udslaw ien  185 t ,  H o llan d  4 t ,  O esterre ich  253 t ,  F ra n k re ic h
288 t ,  T schechoslow akei 21 t ,  A m erika  6 091, u n b e k a n n te r  H e rk u n ft 4 t .  —
») F iir  13 B e triebe  s in d  d ie Z ah len  g esc h a tz t. — l0) F iir  1 Schw eiB stahl-
b e tr ieb  s in d  d ie  P erso n en  m it angegeben .
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Sc h wei (ist ah 1 werke gleichzeitig um 1,2 % gestiegen. Die Zunahme 
betragt bei Rohstahl (ohne StahlformguJB) 1,7% .

Ueber die W irkung der Rationalisierungsmafinahmen in der 
deutschen Eisenindustrie unterrichtet fiir ihre beiden wichtigsten  
Betriebszweige Zahlentafel 4. Besonders zu beachten ist die ge- 
stiegene Leistung der Hochofen je Betriebswoche, die sich gegen
uber der Vorkriegszeit nahezu verdoppelt hat.

Von den Roheisen- und Rohstahlsorten hat im Vergleich 
zum Vorjahre nur die Erzeugung von Thomasroheisen (um 0,9 %) 
und Thom asstahl (um 6,7 %) zugenommen. Thomaseisen ist  
zugleich die einzige Roheisensorte, dereń Erzeugung im Jahre 1926 
iiber der Vorkriegshóhe (heutiges Reichsgebiet) lag. Auch die 
Thomasstahlerzeugung war —  neben der Gewinnung von Siemens- 
Martin- und Elektrostahl —  gróBer ais in der Vorkriegszeit. 
Stark an Bedeutung yerloren haben Puddel- und Bessemer- 
roheisen, SchweiB- und Tiegelstahl. Die Herstellung von Roh- 
blócken aus Bessemerbirnen war im  Jahre 1926 zum ersten Małe 
seit Einfuhrung des Verfahrens in Deutschland ganz eingestellt.

Die Roheisengewinnung drangt sich in der Nachkriegszeit 
immer starker auf Rheinland-W estfalen zusammen (s. Zahlen
tafel 5). D ie Rohstahlerzeugung zeigt dagegen Neigung zur De- 
zentralisation. Der Grund liegt in der gestiegenen Schrottverwen- 
dung. Thom asstahl wird nur in Rheinland-W estfalen hergestellt. 
Haupterzeugungsgebiet fiir SchweiBstahl ist das Siegerland.

D ie  W a lz w e r k e .
Die Leistung der W alzwerke, der weiterverarbeitenden B e

triebe der Stahlwerke, ist leicht unter die des Vorjahres gesunken. 
Das gilt wenigstens fiir die Herstellung von Fertigerzeugnissen, 
die um 3,1 % abgenommen hat. Der gleichzeitig um 2,1 % ge- 
stiegene Verbrauch von Rohblócken und die geringe Zunahme 
des Entfalles von Abfallenden um 2,8 % lassen allerdings auf 
eine erhóhte Herstellung von Halbzeug schlieBen. Von den Fertig
erzeugnissen haben gegeniiber 1925 hauptsachlich die schweren 
(Eisenbahnoberbaustoffe, Trager und Schmiedestiicke) gewonnen, 
auBerdem noch WeiBblech. Das entgegengesetzte Bild zeigt der 
Vergleich m it der Vorkriegszeit. Ueber der Vorkriegshóhe lag  
nur die Herstellung der feineren Erzeugnisse (Bandeisen, Draht, 
Fein- und WeiBblech). Der Tiefstand in der Grobblechherstellung 
erklart sich aus dem verringerten Bedarf des wichtigsten Ab- 
nehmers, der deutschen W erften. Am weitesten unter der Erzeu
gung von 1913 lag die Herstellung von rollendem Eisenbahnzeug.

D ie  G ie B e r e ie n .
Bei den GieBereien ist hauptsachlich infolge des danieder- 

liegenden Inlandsmarktes ein betrachtlicher Erzeugungsriickgang 
zu verzeichnen. Die Erzeugung erreichte nur zwei Drittel des 
Vorkriegsstandes (heutiges Reichsgebiet) und nur knapp drei 
Viertel der des Jahres 1925. Die Abnahme gegen 1925 hat fast 
alle Arten von GieBereierzeugnissen betroffen. Von den rohen 
GuBwaren ist nur der RóhrenguB, von den verfeinerten nur der 
GuB fiir die chemische Industrie gestiegen. Besonders stark  
gesunken ist die Herstellung von GuBwaren fiir industrielle Zwecke 
(Maschinen-, Temper- und StahlguB). Ueber dem Vorkriegsstande 
lag im  Jahre 1926 nur die Erzeugung einiger verfeinerter Sonder- 
waren, darunter die GuBwaren fur die chemische Industrie.

D ie Leistungen der Kohlen- und Eisenindustrie im Jahre 19261) 
sind in den vorstehenden Zahlentafeln (S. 571) nochmals zu- 
sammenfassend wiedergegeben.

Die Ruhrkohlenfórderung im Marz 1928.
Im  Monat Marz 1928 wurden im Ruhrgebiet insgesamt in 

27 Arbeitstagen 10 857 844 t K o h le  gefórdert gegen 10 031 212 t  
in 25 Arbeitstagen im Februar 1928 und 10 869 8 8 1 1 in 27 Arbeits
tagen im Marz 1927. A r b e i t s t a g l ic h  betrug die Kohlenforderung 
im Marz 1928 402 142 t  gegen 401 248 t  im Februar 1928 und 
402 588 t  im  Marz 1927.

Die K o k s e r z e u g u n g  des Ruhrgebiets stellte sich im 
Marz 1928 auf 2 547 928 t  ( t a g l ic h  82 191 t), im Februar 1928 
auf 2 500 567 t  (taglich 86 226 t), im  Marz 1927 auf 2 288 902 t 
(taglich 73 836 t). Auf den Kokereien wird auch Sonntags 
gearbeitet.

Die B r ik e t t h e r s t e l lu n g  hat im Marz 1928 insgesamt 
305 389 t  betragen ( a r b e i t s t a g l ic h  11311 t) gegen 266 461 t  
(10 658 t) im Februar 1928 und 336 583 t  (12 466 t) im Marz 1927.

Die G e s a m tz a h l  d er  b e s c h a f t ig t e n  A r b e it e r  stellte  
sich Ende Marz 1928 auf 396 306 gegen 397 275 Ende Februar 1928 
und 418 475 im Marz 1927.

Die Zahl der wegen Absatzm angels eingelegten F e ie r -  
s c h ic h t e n  betrug im Monat Marz 1928 —  nach vorlaufiger Be-

*) yierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reiches 36
(1927) Heft 4. — Ygl. St. u. E. 47 (1927) S. 467/71.

rechnung —  insgesam t 14 469 (arbeitstaglich 536) gegen 25 890 
(arbeitstaglich 1036) im Februar 1928.

Die B e s t a n d e  a n  K o h le n , K o k s  u n d  P r e B k o h le  (Koks 
und PreBkohle in K ohle umgerechnet) stellten  sich Ende Marz 
1928 auf rd. 1,71 Mili. t  gegen 1,34 Mili. t  Ende Februar 1928. 
In diesen Zahlen sind die in den Syndikatslagern vorhandenen 
yerhaltnismaBig geringen Bestande einbegriffen.

In  der nachfolgenden A ufstellung ist die Kohlenforderung 
des Ruhrgebiets im Monat Marz 1928 sowie die Fórderung in den 
einzelnen Monaten des Jahres 1927 enthalten. D ie arbeitstagliche 
Fórderung ist in  Klammern gesetzt.

1913 1919 1927 1928
Schichtdauer u n t. Tage (einschl. Ein- u. Ausfahrt)

8 s t  bis
M onat sy2 s t 31. 3., iy2 st 

v o m l.b is8 .4 . 8 st 8 st
7 s t  s e it 9. 4.

t t t t

Jan u ar ..................... 9 786 005 6 263 070 10 288 511 10 295 342
(389 493) (248 042) (422 093) (401 769)

F eb ru ar..................... 9 194112 5 430 776 9 826 231 10 931 212
(383 088) (226 282) (409 426) (401 248)

M a rz ......................... 9 181 430 6 299 591 10 869 881 10 857 844
(382 560) (242 292) (402 588) (402 142)

A p r i l ......................... 9 969 569 2 132 6072) 9 129 622
(383 445) (88 859)2) (380 401)

M a i .......................... 9 261 448 5 826 873 9 479 284
(381 915) (233 075) (379 171)

J u n i ......................... 9 586 385 5 607 977 9 197 757
(383 455) (241 203) (389 323)

J u l i ......................... 10 150 347 6 696 813 9 681 810
(375 939) (248 030) (372 377)

A u g u s t ..................... 9 795 236 6 518 894 9 926 411
(376 740) (250 727) (367 645)

Septem ber . . . . 9 696 397 6 580 219 9 692 955
(372 938) (253 085) (372 806)

O k t o b e r ................. 9 895 090 6 945 901 9 986 501
(366 484) (257 256) (384 096)

N oyem ber................. 8 932 276 6 172 248 9 813 235
(386 261) (265 473) (404 659)

Dezem ber . . . . 9 101 858 6 471 130 10 130 155
(377 279) (266 851) (399 218)

Januar-D ezem ber1). 114 529 928 71 155 612 118 022 353
(397 710) (236 397) (389 995)

Die Saarkohlenfórderung im Februar 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 Februar 1928 
insgesamt 1 028 942 t; davon entfallen auf die s t a a t l ic h e n  
Gruben 994 762 t  und auf die Grube F r a n k e n h o lz  34 180 t, 
Die durchschnittliche T a g e s le i s t u n g  betrug bei 21,16 Arbeits
tagen 48 620 t. Von der Kohlenforderung wurden 84 814 t in den 
eigenen Werken verbraucht, 17 775 t  an die Bergarbeiter geliefert 
und 28 847 t  den Kokereien zugefiihrt sowie 905 038 t  zum Ver- 
kauf und \  ersand gebracht. D ie H a ld e n b e s t a n d e  verminderten 
sich um 7532 t. Insgesam t waren am Ende des Berichtsmonats 
570 096 t  Kohle und 5558 t Koks auf Halde gestiirzt. In den eige
nen angegliederten Betrieben wurden im Februar 1928 20 605 t 
K o k s hergestellt. D ie B e le g s c h a f t  betrug einschlieBlich der 
Beamten 67 039 Mann. D ie durchschnittliche Tagesleistung der 
Arbeiter unter und iiber Tage belief sich auf 800 kg. .

Luxemburgs Roheisen- und Stahlerzeugung im Marz 1928.
Roheisenerzeugung Stahlerzeugung
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AuBenhandel Frankreichs einschlieBlich des Saargebiets in Eisen- 
erzen, Eisen und Stahl im Jahre 1927.

Bei der Eisenerzeinfuhr Frankreichs im Jahre 1926 enthalt 
‘C ł V°-I,1, .UJ1'S der ,,U sine“ wiedergegebene franzósische

statistik  ) fur Spanien und Tunis unrichtige Angaben. Es muB

16*696'T 'l66 967^  ̂ 162 658 t  heiBen und bei Tunis statt

t ■■ r^i,^i*e ^a^reszahlen sind durch besondere Erhebungen nacJi-
u  K 1 . so ^ie Aufrechnung der einzelnen Monats-

zahlen m cht die Summę ergibt.
2) Streikmonat.
J) Siehe St. u. E. 47 (1927) S. 422; 48 (1928) S. 383.
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Die Leismn? der Walzwerke einschlieBlich der mii Omen Tertcmdenen Schmiede- und Prefl werke 
im Deirtschen Reiehe im Min IKS' .

Erzeggung in  Tonnen zu 1000 ks.

R h«nland
and

W estfalen

Sieę-, Lahn-. Xord-. Gst- 
D illgebiet u. Schlesien. und Mittei- 
Oberńessen leatschland

T.an.i Sttd-
Bem sches Eeieh. jlłSĴ SŁTWT:

irorten S acisen  ieatsch_an<:
1925 1937

t t  t t t  t t t

M o n a t  M a r z 1 9 2  5

Halbzecłi sum A bsatz bestim m c . 96 771 75*5 4 327 3 8 5 ■a 7X3 10* 401 65«53

Eisen b ah no t  erb austerie . . . . . 104 345 — 9 457 5 265 133 067 175 7>5

Formeisen (ober 50 mm Hohe) 
and U n i^ersaLeisen ........................ 69 645 —  33 744 9 342 112 734 I>)3 *«}9

Stabeisen and kleines Form eisen 233 944 5 059 15 795 25 552 17 247 13 024 313 634 373 541

Bandeisen 40 745 2 •>-7 667 44 043 46 353

100 965 5 575-1 *) 109 543 109 694

Grobbleche v4,76 mm a . daruber* 150 575 5 054 11 052 3 404 53 445 109 751

B tte lb leeb e  (too 3 bis ancer 
4,76 m m ') ........................................... 15 715 1442 4 214 1 439 23 570 33 409

Feinbleciie (yon. aber 1 bis anter  
3 m m ) ............................................... 21 695 14 574 2 513 2 251 41033 33 *00

Feinbleciie (ron  aber 0,33 bis 
1 m m > ................................................................... 15 099 17171 — 12 551 45131 35 903

Feinbleche (b is 0.32 mm> . . . . 6 1*5 —  — 6 751 6539

W e if lb ie c h e .......................................... 12 160 — — —  — 13 160 13 334

R ó h r e n .................................................... 72 577 — — 75 536 70 319

Rollendes Eisenbahnzeug . . . . 13 941 795 1 504 16 540 13 514

Schmiaiestricke...................................... 19 4*5*5 1 216 1455 525 33*563 35073

Andere Fertirerzea^nisse . . . . 3 666 1304 245 5 315 5 345

Inseesam t: Mara 1 9 2 5 ....................
davon s e s c h a t z t ............................

553 151 
•>350

42 415 96 190 43 072 25 126 1145  07$ 
6 350

da ron g e s c h a t z t ............................
555*519 

6 350
51 250 39 929 93 573 45 449 26 413

=
1115 363 

6350

M o n a t  J a n u a r  b i s M a r z  1 9 2 i * j

H ilb t w g  sam  A bsatz bestimmt: . 2*59 774 3 050 14 713 5594 7 605 388 TW 237 319

ELsenbahnoberbaascotfe................... 324 427 — 24174 373 153 459 444

Formeisen (aber 80 mm Hohe'* 
nnd FniTP rsal«*isen . . . . . . 203 312 —  95 495 24 297 336 104 37*136

Stabeisen and k le in e  Form eisen 6 74OOC 14 527 41300 56 556 29 949 35 520 553 155 776 553

B a n d e ise n ............................................... 12*5 555 7 679 1405 135 975 135 347

W alzdraht............................................... 259 759 22 771*> — *> 313 560 315 4#>

Grobbleche (4,7*5 mm a. dariiber) 155 050 24133 31 276 li 115 346 604 395 474

Mittelbleche (tou 3 bis anter  
4.76 mm) . . . 4*) 344 4 735 13 023 2 510 60 913 61555

Feinbleche (tou aber 1 bis anter  
3 m m ) ............................................... 55 327 40 499 5 717 7635 113175 94153

Feinbleche (ron  aber 0,33 bis 
1 m m ) ............................................... 45 393 47 635 — 31455 134 JS* 1 3  674

Feinbleche (l)is 0,32 mm) . . . . 16 054 1273*) -  — 17 357 17 390

W e if lb le c h e ........................................... 36 000 — — —  — 36 090 34 311

R ó h r e n .................................................... 201 205 ___ L3 343 - 313 547 195 49*

Rollendes Eisenbahnzeu;? . . . . 44 2*55 2 355 3 376 49 999 40 533

Schm iedestiicke...................................... 63 207 3 914 4 29*) 1 « T 73 435 70 173

Andere Ferti^erzeusn isse . . 15 014 553 30 513 33 373

Insgesamt: Januar b is Marz 1935 
daron e e s c h a t z t .............................

2 579 054 
19 OSO

155 479 115 446 269 830 56 566 74 165 3 356 573
19 050

—

Inseesam :: Januar bis Marz 1927 
daTon s e s e h a c z t .............................

Ł 2 413 475 
19 050

143 550 105 930 255 714 132 755 73 354
-

3134 571 
19 t6 »

I) 5 ~ ±  den des Tereins DeatseŁer Eisen- mmd S a h l- I« te tr ie I Ie r .  *) E l ^ h l i e Ł c h  S a d ie ^ s c o L ^ i « i  5 « i i« n .  •> iieft*
a**-, Ula,, n a - l , ^  ^  OberfceHM. *) Ohne Schtaiea. *) C nter Berik-JOfeduaran* d «  BtócŁsąoaąea S r  t o  aoa Łeoruar.
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Die Roheisen- und FluBstahlgewinnung des Saargebietes im 
Monat Februar 1928.

N ach den statistischen Erhebungen der Fachgruppe der 
Eisen schaffenden Industrie im Saargebiet stellte sich die Roh- 
eisen- und FluBstahlgewinnung des Saargebietes im Monat 
Februar 1928 wie folgt:

R o h e is e n g e w in n u n g .

1928
GieBerei
roheisen

t

GuBwaren 
1. Schmel

zung 
t

Thom as
roheisen

Januar . 
Februar .

18 620 
17 830

137 520 
132 881

Roheisen
insgesam t

t

156 140 
150 711

F lu B s t a h lg e w in n u n g

Rohblócke StahlguB
FluBstahl

ins
gesam t

t

1928 Thomas-
s tah l

t

Basischer
Siemens-
M artin-
S tahl-

t

E lek tro -
stahl-

t

ba-
sischer

t

sau re r

t

Januar . 
Februar .

127 630 
127 102

39 7631) 
37 020

12571)
1099

524
521

169 174 
165 742

4) Berichtigte Zahlen.

S t a n d  d er  H o c h ó f e n

1928

Januar . 
Februar .

Vor-
handen

30
31

In
Betrieb
befind-

lich

Ge-
dam pft

25 ! —
25 —

I n  Aus- 
besserung 

befind- 
lich

Zum
Anblasen

fertig-
stehend

Leistungs- 
f ih igkeit 
in  24 s t

5625
5745

Eisenerzfórderung in Tunis im Jahre 1927.
In  Tunis wurden im Jahre 1927 915 000 t  Eisenerze gefórdert1). 

D ie Zunahme betrug som it gegeniiber dem Vorjahre 333 000 t. 
Die Eisenerzausfuhr stellte sich auf 992 000 t  gegen 462 000 t  
im Jahre 1926. D ie niedrigere Ausfuhr im Jahre 1926 war in der 
Hauptsache auf den englischen Bergarbeiterstreik zuriickzufuhren.

Die Kohlenfórderung der Weit im Jahre 1927.
Nach den Feststellungen des Bureau of Mines2) bezifferte 

sich die Kohlenfórderung der W eit im abgelaufenen Jahre auf 
rd. 1 475 000 000 t. Von dieser Fórderung entfielen etwa 
197 000 000 t  auf Braunkohle und rd. 1 278 000 000 t  auf Stein- 
kohle und Anthrazit. D ie Vereinigten Staaten fórderten 
rd. 73 164 000 t  Anthrazit und rd. 471 556 000 t  Weichkohle 
und Braunkohle gegen 76 584 769 t  und 520 043 855 t  im  
Jahre 1926. Deutschlands Kohlenfórderung betrug 304 403 311 t. 
Davon entfielen auf Braunkohle 150 805 711 t  und auf Stein - 
kohle 153 597 600 t. GroBbritannien war m it 259 516 600 t  im  
Jahre 1927 der drittgróBte Kohlenfórderer der W eit, hatte jedoch 
im Jahre 1926 infolge Streiks nur eine Fórderung von 128 298 977 t  
zu verzeichnen gegen 247 067 051 t  im Jahre 1925.

In  beiden Landem  waren in den letzten zwei Jahren wesent- 
liche Fórderzunahmen zu verzeichnen. AuBer in den drei

x) Vgl. St. u. E . 47 (1927) S. 805. 
2) Iron Age 121 (1928) S. 890.

erwahnten L andem  erreichte in keinem Lande die Kohlenfórde- 
runc mehr ais 55 000 000 t. Frankreichs Kohlenfórderung steht
m it 52 850 000 t  an yierter Stelle.

Die Roheisen-, Rohstahl- und Walzwerkserzeugung Oesterreichs 
im Jahre 19271).

1925 1926 1927
t t t

I .  E r z e u g u n g  a n  B o h e is e n :
Verschmolzene E r z e ...................... 1 004 272 982 622 1 357 478
Verw endeter B rennstoff:

348 823 302 358 375 105
— 2 681 5 533

Erzeugung:
Stahl ro h e is e n .............................. 374 963 301 578 358 696
GieBereiroheisen......................... 4 959 31 285 76 708

A usfuhr:
53 613 40 040 38 090

G ieBereiroheisen......................... 545 8 461 42 619

I I .  E r z e u g u n g  a n  R o h s ta h l :
B essem erstah l.................................. 183 516 851
Siem ens-M artin-Stahl..................... 420 719 426 706 488 261
P u d d e ls ta h l...................................... — — —

42 676 46 444 62 104
Zur Stahlerzeugung yerw endet:

R o h e is e n ...................................... 303 653 309 033 337 888
Schrott .......................................... 192 787 203 011 247 642

I I I .  H e r s te l lu n g  a n  F e r t i g e r z e u g n i s s e n :
Stabeisen und Stabstahl . . . . 149 894 146 592 188 690
Trager, U -Eisen usw...................... 36 957 34 543 51 920
E isenbahnschienen.......................... 28 022 21 521 10 221
G ro b b lech e ...................................... 8 1111 3 941
F e in b le c h e ...................................... 42 883 39 849 48 305
W a lz d r a h t ...................................... 61 999 59 761 62 273
Sonstige Walzerzeugnisse . . . . 27 272 27 679 25 962
Gef orm te Schmiedestucke u. PreB-

te ile  ............................................... 5 031 4 537 4 721
Erzeugung an StahlguB . . . . 6 798 7 360 9144

Die Schienenerzeugung der Vereinigten Staaten im Jahre 1927.
Die Herstellung von Stahlschienen in den Vereinigten Staaten 

betrug nach Angaben des „American Iron and Steel Institute“ im 
Jahre 1927 insgesamt 2 851 292 t, sie hat gegeniiber der Vorjahrs- 
erzeugung von 3 269 131 t  um 417 839 oder um 12,78 % abge- 
nommen. Getrennt nach den einzelnen zur Schienenerzeugung 
yerwendeten Rohstoffen gestaltete sich die Herstellung wie folgt:

1926 1927

t % t %

Siemens-Martin-Stahlschienen 
Bessemer-Stahlschienen . . . 
A ltm ateria l, neu y e rw a lz t. .

3 157 720 
12 734 
98 677

96,59
0,39
3,02

2 761 351 
1 591 

88 350

96,84
0,06
3,10

Insgesam t 3 269 131 100,00 2 851 292 100,00

Die Herstellung an Tragern und hohen T-Schienen fiir elek
trische und StraBenbahnen m it 101 215 t  im Berichtsjahre gegen 
118 236 t  im Vorjahre ist in obigen Gesamtzahlen enthalten.

Nach dem G e w ic h t  verteilte sich die Schienenerzeugung 
der beiden letzten Jahre folgenderm aBen:

1926
Ł

1927
t

unter 22,3 kg f. d. lfd. m .......................... 200 416 164 328
von 22,3 bis 42,2 kg f. d. lfd. m . . . 260 388 176 029
von 42,2 bis 49,6 kg f. d. lfd. m . . . 810 424 548 076
von 49,6 und mehr kg f. d. lfd. m . . . 1 997 903 1 962 859

!) Mont. Rdsch. 20 (1928) S. 233.

W irtschaftliche Rundschau.
Von der Deutschen Rohstahlgemeinschaft. —  Der aus Ver- 

tretem  der Eisen schaffenden und Eisen yerarbeitenden Industrie 
bestehende AusschuB hat nach dem Durchschnitt der Auslands- 
preise in den letzten  vier W ochen folgende Weltmarktpreise 
erm ittelt, die fur A u s f u h r l ie fe r u n g e n  im  M o n a t  M ai gelten  
sollen :

JU l
Rohblócke . . . . . 79,— B a n d e i s e n ..................
Vorblócke . . . . . 84,— W a lz d r a h t ..................
Kniippel . . . . . . 93,— G r o b b le c h e ..................
P latinen . . . . . . 96,— M ittelbleche . . . .
Formeisen . . . . . 92,50 Feinbleche iiber 1 mm
S tab eisen . . . . . . 105.— Feinbleche von 1 mm

und darunter . . . 137,50

Vom Stahlwerks-Verband. —  Die diesm onatigen Haupt- 
versammlungen der R ohstahlgem einschaft, des A-Produkte- 
Yerbandes und des Stabeisen-Verbandes wurden am 19. April in 
Dusseldorf abgehalten. Man besprach eingehend d ie M a r k tv e r -  
h a ltn is s e  in den drei Verbanden und stellte dabei fest, daB im 
allgemeinen der Eingang an Spezifikationen befriedigend geblieben 
ist, daB sich aber immerhin die von der Eisenbahnverwaltung 
nun schon seit langerer Zeit geubte Zuriickhaltung in der Erteilung 
von Auftragen, nicht nur in Oberbaustoffen, sondern auch in 
sonstigen Eisenerzeugnissen, fiihlbar m acht und stellenweise zu 
Einschrankungen nótigt.

Die Deutschen Stahl- und W alzwerke, A .-G ., Siegburg, 
haben ihren Stahlwerksbetrieb stillgelegt und sind infolgedessen 
aus der Rohstahlgem einschaft ausgeschieden. Die Stabeisen- 
beteiligung dieses Werkes ist auf das Siegburger W alzwerk in
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Siegburg (Konzernbetrieb der Róchlingschen Eisen- und Stahl
werke, A.-G ., V6lklingen) iibertragen worden.

Ueber den Fortsohritt im B a u  v o n  S ta h lh a u s e r n  hielt der 
Leiter der Beratungsstelle fiir Stahlverwendung einen durch 
Lichtbildervorfiihrungen anschaulich gestalteten  Vortrag, wobei 
uber Einzelheiten dieses neuzeitlichen Hausbaues bemerkens- 
werte M itteilungen gem acht wurden.

Bandeisen-Verwertung, Studiengesellschaft m. b. H., Dussel
dorf. —  Von den Mitgliedern der Bandeisenvereinigung wurde 
unter obiger Firma eine besondere Gesellschaft zur Fórderung 
des Absatzes von  Bandeisen m it einem  Stam m kapital von  
50000 JłM gegriindet. Zum Geschaftsfiihrer ist Direktor 
D a h m e n  von der Bandeisenvereinigung bestellt worden.

Vom Drahtverband. —  Der Yerband hat eine S t u d i e n 
g e s e l l s c h a f t  unter der Firma W e r k k a u f  (W eka) m it dem Sitz 
in Dusseldorf gegriindet. D ie Gesellschaft soli alle Fragen, welche 
die Rationalisierung und Drahtverfeinerung betreffen, und die 
Durchfiihrung von Mafinahmen, die zu diesen Rationalisierungen  
fiihren sollen, priifen. Bemerkenswerterweise soli der Gesell- 
schaftsgegenstand auch W erksankaufe sein. D as Stam m kapital 
betragt 20 000 JIM. Zum Geschaftsfiihrer der Gesellschaft ist 
Direktor M u lle r  vom  Drahtverband bestellt worden.

Vereinigte Stahlwerke, Aktiengesellschaft, Dusseldorf. —  Die
Yerwaltung der V e r e in ig t e n  S ta h lw e r k e  gibt fiir das zweite 
Vierteljahr des laufenden Geschaftsjahres (Januar bis Marz 1928) 
die folgenden Zahlen bekannt. Im Vergleich zu dem vorher- 
gehenden Yiertelj ahr wurden g e f o r d e r t  bzw. e r z e u g t :

K ohle K oks Eoheisen R ohstahl

t t t t

1. Geschaftsvierteljahr 
1927/28 (Okt.— Dez.)

2. Geschaftsvierteljahr 
1927/28 (Jan.— Marz)

6 667 600 

6 897 000

2 309 270 

2 321 001

1 725 719 

1 703 105

1 831 538 

1 842 187

Die Zahl der A r b e it e r  und 
:olgt entwickelt:

A n g e s t e l l t e n  hat sich wie

A rbeiter A ngestellte

V erein ig te
S ta h l
w erke

insgesam t

davon
Stein-

kohlen-
bergbau

Y ereinigte
S tah l
werke

insgesam t

davon
Stein-

kohlen-
bergbau

31. Dezember 1927 . . 
31. Marz 1928 . . . .

182 235 
182 014

87 324 
87 471

15 866 
15 813

5157
5117

Der U m s a tz  a n  F r e m d e  belief sich im  2. Geschaftsyiertel- 
jahr 1927/28 (1. Januar bis 31. Marz 1928) auf 360 424 808 JłM. 
Davon entfallen 245 490 179 JłM auf Abnehmer im Inlande und 
114 934 629 JłM auf Abnehmer im  Auslande, gegenuber einem  
Umsatz von 362 277 955 JłM (Oktober bis Dezember 1927) (da- 
von 260 572 153 JłM im Inland und 101 705 802 JłM im  Aus- 
land) ohne Um satz zwischen den einzelnen Abteilungen der Ver- 
einigten Stahlwerke und ohne den U m satz der zum Konzern  
der Vereinigten Stahlwerke gehórenden Beteiligungen.

Die spezifizierten Auftragsbestande der H iittenwerke und 
Verfeinerungsbetriebe an Eisen- und Stahlerzeugnissen, die am
1. April 1928 in den Biichern der Vereinigten Stahlwerke standen, 
machen etwa 92,3 % des entsprechenden Auftragsbestandes am  
30. September 1927 aus (99,9 % am 1. Januar 1928).

Gegen Ende des Berichtvierteljahres wurden die inzwischen  
fertiggestellten neuen Kokereien M inister Stein, Hansa, Erin, 
Alma, Nordstern, Thyssen 4 /8  in Betrieb genommen. Mit Riick- 
sicht auf den geringeren Auftragseingang in Roheisen- und Walz- 
eisenerzeugnissen muBten je ein H ochofen auf der Dortmunder 
Union und dem Hórder Verein gedam pft sowie einige Siemens- 
Martin-Oefen stillgelegt werden.

PreuBische Bergwerks- und Hutten-Aktiengesellschaft, Berlin.
— Die yerhaltnismaBig giinstige Lage der deutschen Volkswirt- 
schaft im abgelaufenen Jahre brachte auch dem groBten Teil der 
Werke der Gesellschaft einen befriedigenden Ertrag. Nahezu  
bei allen Erzeugnissen war ein gesteigerter U m satz zu verzeichnen. 
Bei den H iit t e n w e r k e n  G le iw i t z  u n d  M a la p a n e  wurde das 
Umstellungsprogramm in der W eise beendet, daB Malapane 
seither Elektrostahl und Fahrm aterial, Gleiwitz den ubrigen Stahl
guB und den gesam ten EisenguB herstellt. D ie Untersuchungs- 
arbeiten der O b e r h a r z e r  B e r g -  u n d  H i i t t e n w e r k e  nahmen  
planmaBig ihren Fortgang, ohne bisher besondere Ergebnisse zu 
zeitigen. Im ubrigen wurde auch hier an der Verbesserung der 
Betriebe, insbesondere der Clausthaler H iitte, gearbeitet. Bei

den U n t e r h a r z e r  B e r g -  u n d  H i i t t e n w e r k e n ,  an denen die 
Gesellschaft beteiligt ist, wurde ein zweiter Dwight-Lloyd-Ofen  
in Betrieb genommen und dam it die U m stellung des R óstens auf 
dieses Verfahren beendet. D ie B e r g in s p e k t io n  D i l le n b u r g  
hat das Eisensteinlager weiter aufgeschlossen.

Die B e le g s c h a f t s z a h l  betrug am JahresschluB 30 922 
(im Vorjahre 31 628). D ie S u m m ę  d er  L o h n e  u n d  G e h a lte r  
stieg von 54,7 Mili JłM auf 57,8 Mili. JłM, obwohl sich die Beleg- 
schaft um annahernd 700 Kopfe verringerte. D ie g e s a m t e  so -  
z ia l p o l i t i s c h e  B e la s t u n g  d er  W e r k e  betrug im abgelaufenen  
Jahre 11 435 137 JIM gegen 10 472 1 5 4 . ^  im Yorjahre. Rechnet 
man die auf die Belegschaftsangehórigen entfallenden Versiche- 
rungsbeitrage hinzu, so ergibt sich eine sozialpolitische Gesamt- 
belastung von 19 391 598 JłM gegen 16 161 932 JłM im  Vorjahre 
und 12 810 446 JłM im  Jahre 1925 oder 33 ,5%  der Lohn- und 
Gehaltssumme. Legt man die auf die W erke entfallende Belastung 
zugrunde, so ergibt sich zu den Lóhnen und Gehaltern eine zu- 
satzliche Ausgabe von 19,7 %. Die s t e u e r l i c h e n  L e is t u n g e n  
der Gesellschaft betrugen im abgelaufenen Geschaftsjahre
3 311 000 JIM. Fiir P e n s io n e n  und W a r t e g e ld e r  wurde ein  
Betrag von 1 902 369 JłM aufgewandt.

Der AbschluB weist einschlieBlich 1 423 421,91 JłM Vortrag 
aus dem Vorjahre und 2 925 822,14 JłM Entnahm e aus Riick- 
stellungsbestanden einen B e t r ie b s -  u n d  B e t e i l ig u n g s g e w in n  
von 24 443 234,77 JłM aus. Unter Beriicksichtigung der vertrags- 
maBigen Gewinnanteile und nach Abzug von 5 652 847,89 JłM 
U nkosten sowie nach Vornahme von  11 012 421,19 JłM Abschrei- 
bungen verbleibt ein R e in g e w in n  von 7 777 965,69 JłM. Hier- 
yon werden 500 000 JłM • der gesetzlichen Riicklage zugefuhrt, 
250 690,40 JłM fiir Feuer- und Haftpflicht-Eigenversicherung, 
69 621,08 JłM fiir zweifelhafte AuBenstande, 26 000 JłM fiir 
riickstandige Gehaltsregelung zuriickgestellt, 188 754 JłM dem  
Vorstande fiir Unterstiitzungen und Belohnungen zur Verfiigung 
gestellt, 5 Mili. JłM ais Gewinnanteil an den PreuBischen Staat 
gezahlt und 1 742 900,21 JłM auf neue Rechnung vorgetragen.

Societe Anonyme des Acieries Reunies de Burbach-Eich- 
Dudelange. —  Das abgelaufene Geschaftsjahr 1927 war nicht so 
giinstig wie das Vorjahr. D ie Preise waren auBerordentlich ge- 
driickt; erst im  letzten Vierteljahr m achte sich eine geringe Besse
rung bemerkbar. Der hohere Gesamtgewinn des Jahres 1927 m it 
153,7 (135,7) Mili. Fr. ist auf groBere Einnahmen aus den Wert- 
papierbestanden und andere auBergewóhnliche Einnahmen zu- 
ruckzufiihren. In  Burbach und D iidelingen wurden umfang- 
reiche Verbesserungs- und RationalisierungsmaBnahmen durch
gefuhrt. E r z e u g t  wurden im abgelaufenen Jahre von der Gruppe 
Arbed-Terres Rouges 2 223 531 (1926: 2 019 801) t  Roheisen,
2 148 456 (1 965 553) t  R ohstahl und 1 717 832 (1 610 680) t  
W alzzeug.

Das Comptoir M etallurgiąue Luxembourgeois (Columeta) 
hat sich weiter planmaBig iiber die ganze Erde ausgedehnt. D ie Soc. 
Met. des Terres Rouges war auf Grund der Zusammenarbeit 
m it der Berichtsgesellschaft in der Lage, einen Gewinn von  
62,50 Fr. auszuschiitten. D ie Soc. Min. des Terres Rouges war 
trotz der auf dem Roheisenm arkt bestehenden Absatzschwierig- 
keiten befriedigend beschaftigt. Ais Gewinn wurden 40 Fr. 
gegenuber 50 Fr. im  Vorjahre ausgeteilt. Beim  F elten & Guil- 
leaume Carlswerk waren die Ergebnisse noch giinstiger ais in den 
Vorj ahren. Yon der Yerteilung eines erhóhten Gewinnanteiles

1924/25

F r.

1. Aug. 
bis 31. Dez. 

1925 
F r.

1926

F r.

1927

F r.

A k tie n k a p ita l................. *) Ł) 2) 3)
55 982 500 55 291 500 768 439 650 722 513 610

4 325 4 551 7 704 —

Betriebsgewinn . . . . 57 813 466 28 167 869 135 681 150 153 738 390
A bschreibungen . . . . 15 168 601 9 945 000 50 000 000 65 000 000
Soz. E inrichtungen . . 7 500 000 3 125 000 12 500 000 12 500 000
R e i n g e w i n n  e in s c h l .

Y o r t r a g  . . . . . . 35 149 190 15 102 420 73 188 854 76 238 390
R iic k la g e .......................... 1 757 459 755 121 3 659 443 3 811 920
G ew innant., Belohn. und 

zur Y erfugung desYor-
s ta n d e s .......................... 6 655 379 1 839 595 9 529 412 9 926 470

G -ewinnausteil................. 26 731 800 12 500 000 60 000 000 62 500 000
,, auf den

Ges.-Anteil . . . F r. 4) 62,50 250 250
Y o rtra g .............................. 4 551 7 704 — —

Ł) 200 000 —  2) 240 000 —  3) 250 000 G esehaftsanteile 
ohne W ertangabe. —  4) 150 Fr. auf 156 424 A nteile und 75 Fr. 
auf 43 576 Anteile.
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wird m it R iicksicht auf die geldliche Festigung der Gesellschaft 
abgesehen. D ie Companhia Siderurgica Belgo-Mineira wird nach 
wie yor durch die brasilianischen Finanzschwierigkeiten stark 
behindert. Das W erk ist endgiiltig fertig eingerichtet; die Auf
nahme der Arbeit soli jedoch bis zu einem  giinstigeren Zeitpunkt 
zuriickgestellt werden. D ie Ergebnisse der Talleres Metalurgicos 
San Martin waren auch in der Berichtszeit recht gtinstig. D ie Um- 
organisation bei der A.-G. Paul Wtirth, Luxemburg, hatte zur

Folgę, daB sich die Ergebnisse von Monat zu Monat besserten. 
Die° Lage beim Eschweiler Bergwerksverein, der aus dem eng
lischen Bergarbeiterstreik erheblichen N utzen ziehen konnte, hat 
sich im Berichtsjahr wieder verschlechtert. D ie durchgefiihrten 
bedeutenden Verbesserungsarbeiten diirften die Gesellschaft 
jedoch in den Stand setzen, ein W iederaufleben der G eschafts
tatigkeit weitestgehend auszunutzen. —  Ueber den AbschluB 
unterrichtet vorstehende Zahlentafel.

Buchbesprechungen.
Eisen im  H o c h b a u . E in Taschenbuch m it Abbildungen, Zu- 

sammenstellungen, Tragfahigkeitstafeln, amtlichen und sonsti- 
gen technischen Vorschriften, Berechnungen und Angaben iiber 
die Verwendung von Eisen im Hochbau. Begrundet vom  
Stahlwerks-Verband, A.-G ., Dusseldorf. 7., vollig neubearb. 
u. wesentlich erw. Aufl. Hrsg. vom  Y e r e in  d e u ts c h e r  
E is e n h i i t t e n le u t e ,  Dusseldorf. Dusseldorf: Verlag Stahl
eisen m. b. H . —  Berlin: Julius Springer 1928. (X X , 762 S.) 8°. 
Geb. 12 JłJl.

Das bekannte Handbuch ist in der yorliegenden siebenten 
Auf lage T o m  „Verein deutscher Eisenhiittenleute1' neu bearbeitet 
und erganzt worden.

Das Buch sollte bei keinem, der m it der Verwendung von  
Eisen im Bauwesen zu tun hat, auf dem Arbeitstische fehlen, 
denn es enthalt in uniibertrefflicher Vollstandigkeit und Ueber - 
sichtlichkeit alle Angaben, die sonst aus amtlichen Vorschriften, 
Profilbiichern, Gewichtstabellen, mathematischen Tabellen und 
Formelsammlungen miihsam zusammengesueht werden mussen.

D ie zahlreichen Tafeln iiber die statischen W erte von zu- 
sammengesetzten Profilen sowie dereń Tragfahigkeiten fiir Zug, 
Knicken und Biegung ersparen dem Statiker viel Rechenarbeit, 
fiir einfache Bauteile wie Deckentrager, Unterziige und Stiitzen  
sind die erforderlichen Profile und die Gewichte fiir alle gebrauch- 
lichen Belastungen und Stutzweiten fertig berechnet zusammen- 
g este llt; auch die fertigen Formeln zur Berechnung von Dach- 
bindern und Rahmen durften manohem willkommen sein. Der 
Konstrukteur findet viele wertvolle Angaben iiber Regelkonstruk- 
tionen im Eisenhochbau.

Alle einschlagigen, in den letzten Jahren herausgekomnienen 
amtlichen Vorschriften und die Deutschen Industrienormen sind 
bei der Neubearbeitung des Handbuches beriicksichtigt, die wich- 
tigsten Din-Blatter sind wórtlich aufgenommen, das (u-Verfahren 
zur Berechnung von Druckstaben ist in  allen Tabellen durch- 
gefiihrt, und die Tragfahigkeitstafeln sind fur die hóchst zu- 
lassige Beanspruchung von FluBstahl ( =  1200 und 1400 kg/cm-) 
aufgestellt worden.

D ie Anschaffung der neuen Auflage kann daher auch den 
Besitzern einer alteren Auflage1) nicht dringend genug empfohlen 
werden.

S te r k r a d e . L. Nette.
Handworterbuch der B e tr ie b s w ir t s c h a f t .  Hrsg. von Professor 

Dr. H. N ic k l i s c h  in Verbindung m it zahlreichen Betriebs- 
wirtschaftern an in- und auslandischen Hochschulen und aus 
der Praxis. Stuttgart: C. E . Poeschel, Verlag. 4°.

Bd. 3. H a n d e ls h o c h s c h u lw e s e n  bis M iin ch en . 1927. 
(V II S., 1600 Spalten.) 35 JłJl.

Auch aus diesem Bandę seien zunachst die Stichwórter 
einiger Aufsatze und die zugehórigen Verfassernamen angegeben: 
Handelshochschulwesen in den Vereinigten Staaten (A. H. Stock- 
der); Handelsnachrichtendienst (F. Runkel); Handelswesen der 
Sowjets (J . Hirsch und F. Kiirbs); H ilfsmittel, kriminalistische, 
im Dienste der Betriebswirtschaft (S. Nelken); Holding-Company 
(W. F leischer); Holzhandel (E. H eller); Holzschrauben-Industrie- 
betrieb (L. Jung); Indexziffern (F. Schmidt); Industriebelastung 
(K . Sewering); Industriebetrieb (E. Pape); Industriebilanz 
(E. Geldmacher); Intensitatsm essung in der Industrie (W. Stein - 
th a l); Industrielle Technik (H. Halberstaedter); Internationales 
Arbeitsamt (O. Bach); Kalkwerksbetrieb (Erna Strauch); Kapital- 
konzentrationen (R. —  nicht K .. wie im Buch gesagt Lehm ann),
K arteli (H. N icklisch); Kohlenhandel (G. Eichhorn); Kompen-

i) Vgl. St. u. E . 44 (1924) S. 327.

sationsbetrieb (E. Geldmacher); Konjunktur und Krisen (Felden  
und Zakrzewski); Konsignation (A. WeiB); Kontrolle (Gruli, 
Seyffert, Schmaltz, Hummel); Konzerne (H. H irschstein); 
Krankenkassenbetrieb (T. Brendler); Lohn und Leistung, Lohn- 
tarife, Lohnverfahren (Schmaltz, Fricke, W allichs); Management 
(K. Schmaltz); Materialpriifungsamter und Betriebslaboratorien 
(O. Sperling).

Der Auszug zeigt wieder1), daB zum Teil erste Fachleute, 
zum Teil nur recht jungę K rafte zur Verfiigung standen. Mit dem  
gróBeren zeitlichen Abstand von der Drucklegung des ersten  
Bandes2) wachst im  iibrigen die Sorgfalt, die die einzelnen Mit- 
arbeiter und die Schriftleitung den Aufsatzen widmen konnten. 
Nach wie vor hat jedoch iiber Aufnahme oder Fehlen einzelner 
Stichwórter haufig der Zufall entschieden. So wird bei den  
Schraubenwerken nur der Holzschrauberibetrieb abgehandelt; 
die Industrieberufe sind, wie ein Vergleich m it dem „Statistischen  
Jahrbuch fiir das Deutsche Reich“ zeigt, nicht liickenlos dar
gestellt (siehe die Zusammenstellung in Sp. 328). Der Aufsatz 
iiber Intensitatsm essung ist lediglich ein knapper Auszug der 
gleichnamigen Schrift, in  dem die mangelnde Begriffsscharfe 
und zu enge Fassung des Themas noch deutlicher ais in der Vor- 
lage zum Ausdruck kommt. D ie einzige Formel enthalt zudem  
Druckfehler. Der Aufsatz von  Lorch iiber Permanente Inventur 
unterrichtet gut, nur kommt das Verfahren m it Riickrechnung. 
das allein der Praxis neue Gesichtspunkte bieten konnte, m it den 
ihm gewidmeten paar Zeilen zu schlecht w eg ; auch das Stichwort 
ist falsch gewahlt, es muBte heiBen: Bestandenachweis o h n e  
Inventur. Mit ihren Hinweisen am Schlusse der Aufsatze hat die 
Schriftleitung manehmal keine gliickliche Hand, z. B. in Sp. 187 
und 330. Ueber die ZweckmaBigkeit der Tatsache, daB der 
Herausgeber das Handworterbuch gleichzeitig zum Anfang eines 
Schriftstellerlexikons gemacht hat, kann man streiten. DaB aber 
von den 57 Lebensabrissen dieses Bandes, die offenbar nach Auf- 
forderung angefertigte Selbstbiographien sind, eine groBe Zahl 
von jungen H ochschulassistenteu stam m t, ist doch wohl des 
Guten zuviel getan. Drei Herren sind 1900 und 1901 geboren 
und kónnen demgemaB auBer ihrer Doktorarbeit kaum Arbeiten 
fiir das Fach aufweisen. Zum Gliick haben nicht alle angehenden 
W issenschafter ihren Lebenslauf fiir druckreif gehalten.

Wir betonen zum Schlusse, daB unsere kritischen Bemer- 
kungen nieht den W ert des W erkes herabwiirdigen sollen. Das 
Kritische wird bei der U nm óglichkeit, den ungeheuren Stoff 
wiederholend auszubreiten, immer das Uebergewicht bekommen. 
Es geniige an Stelle eines Gesamturteils die Feststellung. daB sich 
auch dieser Band wie seine Vorganger dem Berichterstatter in 
der praktischen Arbeit bereits unentbehrlich gem acht hat.

Dr. P. van Aubel.

Vereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.  

Berufung.
Unter Beibehaltung seiner Tatigkeit am Kaiser-Wilhelm- 

Institut fiir Eisenforschung in Dusseldorf ist ®r.»Qng. E r ic h  
S ie b e l  vom  Minister fiir H andel und Gewerbe zum hauptamt- 
lichen Dozenten fiir die bildsame Verformung des Eisens und 
zum M itglied des Priifungsausschusses an der Bergakademie 
Clausthal m it W irkung vom  1. April 1928 an ernannt worden.

J) Vgl. St. u. E . 47 (1927) S. 1030.
2) Vgl. St. u. E. 47 (1927) S. 430.

Sonntag. den 13. Mai 1928. in DilsseldorL -  Die Tagesordnung ist in Helt 16, S. 536. Uekanntgegeben.


