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(Untersuchungen uber den E in flu fl  verschiedener KokiUenwandstdrke und  K onizita t a u f  die K rista llisa tion . E in flu fl von 
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r otz der grofien Bedeutung, die der Blockform und ihrer 
Bemessung im Zusammenhang m it der Desoxydation 

des Stahles, vor allem bei der Erzeugung hoehwertiger Stahl
sorten zukommt. sind planmaBige Arbeiten uber diese Frage 
nur vereinzelt anzutreffen.

In dem ersten Teil dieser Arbeit soli versueht werden, 
den EinfluB der Kokillenart auf die Kristallisation und Bil
dung innerer Fehlstellen klarzustellen; der zweite Teil.. in 
dem”der EinfluB der Desoxydation m it wechselnden Mengen 
Ferrosilizium und Aluminium untersucht wird, entstand in 
der Absicht, diesen auBer GieBtemperatur, GieBgeschwindig
keit, Kokillenform und Stahlzusammensetzung wesenthchen 
Faktor fur den Yerlauf der Kristallisation weiter zu klaren.

Die Vorgange bei der Erstarrung eines Blockes sind zum 
Teil noch unerforscht. Eine ITnterscheidung zwischen 
,,Schrumpfung“ und „Schwindung11 in ihrer Wirkung auf 
die Lunkerbildung bei Stahl, wie sie zum erstenmal von 
W est durchgefiihrt wurde und dessen 
Ausfiihrungen im allgemeinen O sa n n 1) 
folgt, ist nach Ansicht des \  erfassers 
weniger klarend ais die Darstellung von 
H eyn2), der beide Faktoren yerkniipft.
Seine Ausfuhrungen lassen erkennen, 
daB Lunkerbildung auch bei Metallen. 
die sich wahrend der Erstarrung aus- 
dehnen, eintreten kann. und daB die 
Temperaturyerteilung iiber den Block- 
ąuerschnitt zu Beginn und am Ende der 
Erstarrung von EinfluB ist. Je heiBer 
ein Metali gegossen wird und je schneller 
der Warmeentzug durch die GuBform 
erfolgt, um so mehr nimmt die Neigung 
zur Lunkerbildung zu. Steigendes Block
gewicht wirkt in gleicher Richtung. Ist

die Erstarrung mit einer Schrumpfung verbunden, so tr itt  in 
jedem Falle Lunkerbildung ein, falls kein Nachsaugen statt- 
finden kann. Dieser Gesichtspunkt ist fiir die Bemessung der 
Kokillenform besonders wichtig. Die Anwendung von Masse- 
kopfen und der umgekehrt konischenForm sind wesenthche 
Faktoren, um die Erstarrung von unten nach oben ver- 
laufen zu lassen.

Die Abhangigkeit der Form und GroBe des Lunkers von 
der Neigung der Kokillenwand suchten B ru n in g h a u s  und 
H e in r ic h 3) auf mathematischem Wege zu ermitteln. 
Ihrer Rechnung liegt die Annahme zugrunde, daB die E r
starrung nach einem Schema verlauft, wie es O ber- 
h o ffe r  angibt4), nach dem der EinfluB der Schwindung 
gegenuber dem der Kontraktion (VoIumenveranderung bei 
der Erstarrung) zurucktritt.

Die Bedeutung einer groBeren oder geringeren Konizitat 
fiir die Erzielung moglichst einwandfreier Blocke ist bisher
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nicht festgestellt worden. Wenn durch geeignete Bemessung 
der Wandstarken die Abkuhlung im unteren Blockteil 
nennenswert beschleunigt werden kann, so ist ihrer Aus
bildung auch in dieser Hinsicht, abgesehen von ihrem Ein
fluB auf die Kristallisation und RiBbildung, Beachtung zu 
schenken.

I. EinfluB der Kokille auf die Kristallisation.
Zur Klarung des Einflusses der Kokillenform wurden 

bei drei Schmelzungen Versuche mit verschieden bemessenen 
Kokillen angestellt. In Zahlentafel 1 sind die Angaben der

-* 7*0

EinfluB zwischen Kokille C2 (GuBeisen) und Ca (StahlguB) 
konnte nicht ermittelt werden. Abb. 3 zeigt die Ausbil
dung des Gefuges. In Abhangigkeit von der Wandstarke 
findet eine Ausdehnung der transkristallisierten Zone statt 
die Abb. 4 in graphischer Darstellung zeigt.

Entsprechend der Wirkung der Wandstarken lassen die 
genau bis zur Mitte gehobelten und geschliffenen Blócke er
kennen, daB infolge der ideał ausgebildeten Kokillenwand 
nur die Blócke nach der Form C keine sekundaren Fehlstellen 
aufweisen (Abb. 5). Błock B zeigte im Gegensatz zu Błock A
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Abbildung 1. Angewendete Kokillenformen bei der Yersuchsschmelzung D  1029.

Versuchsschmelzungen D 1029 und C 4848 zusammengestellt, 
die nach ihrem Verwendungszweck (beide dienen zur Her
stellung nahtloser Rohre) ais Qualitatsstahl anzusprechen 
sind. Von der Wiedergabe der Untersuchungsergebnisse einer 
weiteren Schmelzung sei abgesehen, da sie im wesentlichen 
eine Bestatigung der vorangehenden Versuchsergebnisse dar- 
stellen. Die angewandten Kokillenformen sind aus Abb. 1 
und 2 ersichtlich.
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Abbildung 2. Angewendete Kokillenformen bei der Yersuchsschmelzung C 4848 
(305-m m-d]-Kokillen, GuCeisen.) R  =  Radius der Kantenabrundung.

U n te rs u c h u n g  d er S ch m elzu n g  D 1029.

Die bei diesen Untersuchungen angewandten Kokillen 
A bis C (Abb. 1) unterscheiden sich nur durch die Be
messung der Wandstarken. Zur Feststellung, ob der Ein
fluB der Kokillenwand im Primargefuge seinen Ausdruck 
findet, wurden den Blocken A, B, Ct und C2 120 mm vom 
FuB entfernt Proben entnommen. Ein unterschiedlicher

wesentlich zahlreichere Fehlstellen. bedingt durch die star
kere Abkuhlung im oberen Teil. Der EinfluB geringerer 
Konizitat auBerte sich bei Błock D durch gelockertes Ge
fuge, besonders im unteren D rittel (Abb. 5).

Der bei Blockform F  (Abb. 1) verwendete besondere 
Massekopf wurde unabhangig von einer schon im Schrifttum 
beschriebenen ahnlichen Ausfuhrung5) von der Aktiebolaget 
Bofors entwickelt. Die Vorteile dieser Kokille, darin be- 

stehend, daB m it geringerer, vielleicht 
auch normaler Konizitat einwandfreic 
Blócke erzeugt werden kónnen, sind 
offensichtlich. Ihrer allgemeinen Ver- 
wendung steht jedoch eine noch nicht 
befriedigende Haltbarkeit im Wege.

In te r  den in Zahlentafel 1 wieder- 
gegebenen Versuchsbedingungen gelang 
es also nur unter Verwendung einer 
Kokille nach C und F, einwandfreie 
Blócke zu erzielen; besonders unzweck- 
maBig bemessen erscheint die Kokille D. 

U n te r s u c h u n g  d er Schm elzung 
C 4848.

Die zur UntersuchunggelangtenBlocke 
wurden in Kokillen mit den in Abb. 2 wic- 
dergegebenen Abmessungen yergossen. 
Die Blócke A und B, uingekehrt konisch, 
besitzen eine Konizitat von 3,12 % und 
3,8 %, also eine groBere ais die bei 
Schmelzung D 1029 m it 1,65 % und 

2.86%  angewandte, wahrend die Kokillen C und D normal 
konisch (Konizitat =  3,8 %) ausgebildet sind.

Die Beschaffenheit der Mittelzone erwies sich bei Błock B 
ais einwandfrei, wahrend Błock A einige kleinere Fehlstellen 
aufwies.

Bei den nach Heyn geatzten Blocken (Abb. 6) zeigt sich 
eine helle kegelfórmigę Zone; riickschlieBend von den Unter-

5) B ev . Met. 17 (1920) S. 843.
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;uchuii2en des zweiten Teiles dieser Arbeit konnte eine 
,T|0bulare Kristallisation dieser Zone rerm utet werden. An 
den in Abb. 6 bezeichneten Stellen sind Querproben ent- 
nommen worden. die Abb. 7 in einer Yerkleinerung ron
1 • 1.35 zeigt. Die eingezeiehneten Pfeile bezeiehnen den 
Uebergang von der auBeren Zone zu dem kegelformigen 
Bereich, die unter Berucksichtigung des MaBstabs der Abb. 6 
in Abb. 7 eingezeichnet wurden. Eine Aenderung des pri- 
maren Koms ist unverkennbar.

4
i

-"•T

B łock A

B łock B

*3

Querschnittsabmessungen der Kokillen sich yoneinander 
unterscheiden.

Der EinfluB der Wand a u Bert sich ferner in der Aus
bildung der auBeren Kandzone, wie sie besonders bei Błock D 
(Kokillenwandstarke 145 mm) gegenuber Błock C (95 mm 
Wandstarke) in Erscheinung tritt.

B łock Ch

Abbildung 3. Primargefuge der Schmelzung D 1029, 
B łock A , B  und Cj.

(A etzung O berhoffer: J la fls tab  1 : 0,9.1 D ie P ro b en  s ind  120 m m  
Tom BlockfuB e n tfe rn t en tnom m en.

Mit Berucksichtigung der W andstarken lassen die 
Aufnahmen erkennen, daB die Innenzone bei der dunn- 
wandigen Kokille C globular ist, m it geringer Neigung 
zu dendritischer S truktur: Kokille D bewirkte \  ergróberung 
des Gefuges. das in hóherem MaBe ais bei C Neigung zu 
dendritischer S truktur besitzt. Das gleiche ist in gewissem

MaBe bei Błock A 
und B (Abb. 7) 
derFalL Błock A 
(umgekehrt und 

dunnwandig) 
ahnelt mehr 

Błock D (nor-

■On £

v; i  

k  O
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----------
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— 1

M m & farłte m /n/n
Abbildung 4. A usdehnung der trans- 
kristallisierten Zone in  A bhangigkeit v o n  

der W andstarke.

B łock Cj B łock D

dickwandig). Die 
umgekehrt koni- 
schen Kokillen 
zeigen also inner

halb der kegelformigen Zone gróbstes Gefuge, wobei der 
EinfluB der W andstarke bei beiden Kokillenpaaren zum 
Ausdruck kommt.

Die Frage. ob die Ausdehnung der inneren Zone durch 
die W andstarke beeinfluBt wird, ist zu bejahen, wie der 
Vergleich ron  Błock C und D nach Abb. 6 zeigt. Błock A 
und B lassen in dieser Hinsicht keinen SchluB zu. da die

Abbildung 5. Bloeklangsschnitte bei Yerwendung 
verschiedener Kokillenformen.

(Schm elzung D 1029; M aBstab 1 :1 0 .)

Fur das Auftreten der nach unten geneigten Dendriten 
des Blockes C, was ubrigens durchgehend im ganzen Błock 
zu beobachten war, konnte keine Erklarung gefunden 
werden.

Zusam m enfassung der Yersuchsergebnisse.

Die Yersuche erweisen den herrorragenden EinfluB der 
Konizitat auf die Yermeidung sekundaren Lunkers. Die 
Konizitat schwankte bei den Yersuchen zwischen 1,65 %  
und 2,86 %  (Schmelzung D 1029), 3,12 %  und 3,8 %  (um
gekehrt konische Kokillen, Schmelzung C 4848). Bei den 
groBeren Werten gelang es, unter den jeweiligen Yersuchs- 
bedingungen m it den geeignetsten Kokillen einwandfreie 
Blócke zu erzielen.

Die Rucksicht auf eine beąueme W eiterrerarbeitung im 
Walzwerk laBt fur die Konizitat einen W ert von 30 bis 
50 mm angangig erscheinen: m it yerhaltnismaBig kleinen 
Massekópfen lassen sich, wie Schmelzung C 4848 (vgl. 
Kołdllenzeiehnung Abb. 2 A und B) lehrt, einwandfreie 
Blócke erzeugen. F ur die hier behandelten BłockgróBen 
erscheint die Wahl einer hohen Konizitat ungleieh gunstiger 
ais die mittlerer Konizitat bei gleich groBem yerlorenen 
Kopf. Die Ergebnisse bezuglich der Wirkung der Konizitat 
kónnten auch bei harteren Stahlen, z. B. Kugellagerstahl, 
bestatigt werden.



716 S tah l u n d  Eisen. Einflup der Kokille und der Desozydation auf die Kristallisation. 48. J a h rg . Nr. 22.

Błock A Błock B Błock O B łock D

Abbildung 6 . Blocklangsschnitte bei Verwendung yerschiedener Kokillenformen. 
(Schmelzung C 4848; Aetzung Heyn; MaBstab 1 : 1 1 .)

Die EinfluB tiefe der W a n d s ta rk e  ist, wie aus den Ver- 
suchen hervorgeht, selbst bei ungewohnlich starker Wand 
noch scharf ausgepragt (160 mm bei einem 305-mm-GuB). 
Fiir weichen Chrom-Nickel-Stahl fand L e i tn e r 6) bei einem

250-mm-Block ais 
kritische Wandstar
ke 55 mm.

Ein so friihzeitiges 
Ende des Einflusses 
der Wandstarke, wie 
es aueh A. W, und 
H. B re a r le y 7) an- 
geben, ist zuweilen 
nut dem Loslósen 
des Blockes von der 
Kokillenwand in Zu
sammenhang ge
bracht worden.

Ein Versuch, der 
zur Klarung dieser 
Frage zur Durch- 
fiihrung kam, sei an 
dieser Stelle einge- 
schaltet, bei dem ein 
460 x  460-mm-Block 
(von oben gegossen) 
sofort nach dem Gie
Ben durch Anheben

der Bodenplatte 
schraggestelltwurde. 
Dieser Versuch er- 
folgte bei Untersu
chung der Schmel
zung D 1029. Dabei 
wurden folgende Be- 
obachtungen ange- 
stellt:

Dauer des G ie B e n s ..................................... l  m in 5 5  sek
Schragstellung begonnen nach . . . .  2  „ 45
Erreichte Neigung n a c h ............................4. 15 „ rd. 20°
Erreichte Neigung n a c h ............................5  ;; 10 „ rd. 30°
Ganz umgelegt nach .....................................9

Auf dem Schwefelabzug zeigt sich (Abb. 8), 
daB die Kristallisation auf Seite a des Blockes 
(wo also die Loslosung des Blockes von der 
Kokillenwand einsetzen muBte, wahrend der 
Błock auf Seite b stets in Beriihrung mit der 
Kokillenwand lag) wesentlich yerschieden er- 
folgte.

Der obere Blockteil besteht zum Lunker 
hin aus auBerordentlich groben, stark ent- 
mischten Dendriten, dereń Wachstum unter 
Kontaktwirkung erfolgte. Fiir eine lang- 
samere Abkiihlung des Blockes von der Seite a 
aus spricht aucli die unter einem groBeren 

inkel ais 45° verlaufende Linie der von der 
Seite a und dem Boden der Kokille gewach- 
senen Kristalle. Die untere Halfte des Blockes 
ist normal kristallisiert, wie sich im Vergleich 
mit den gleich groBen Blocken im zweiten 
le il dieser Arbeit zeigt. Einen sicheren Auf- 
schluB iiber den Zeitpunkt des Loslosens des 
Blockes von der Kokillenwand konnte die Auf- 
nahme von Abkiihlungskurven in Kokillen
wand und Błock erbringen.

°) Ber. W erkstoffaussch. V. d. Eisenh. Nr. 77 
(1925); die geringere W arm eleitfahigkeit des ver- 
" endeten Chrom -Nickel-Stahles ist dabei zu be
achten.

') Ingots and Ingots Moulds (London: Long-
mens Green & Co. 1918).

I

Abbildung 7. Blockausschnitte aus Schmelzung C 4848. 
(Aetzung Oberhoffer; MaBstab 1 : 1,3 5 .)
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Es erscheint zweckmaBig, der Konizitat im wesentlichen 
die Yermeidung sekundaren Lunkers zu uberlassen. Auf 
die Yerstarkung der Kokillen im unteren Teil soli nach 
Móshchkeit nicht verzichtet werden, hauptsachlich aber zur 
Yermeidung von Langsrissen, dereń Auftreten in unmittel- 
barem Zusammenhang m it der Ausbildung der Kokillen- 
wand steht — bei der Erprobung von 330-mm-Kokillen, 
nrsprunglich m it nahezu gleicher W andstarke von 85 mm, 
ffelang es z. B. nicht, Langsrisse im unteren Blockteil zu 
rermeiden. Erst eine Yerstarkung der Wand um 40 mm 
im unteren Blockteil ergab eine brauchbare Kokille —, was 
nach den Yersuchen ohne weiteres Yerstandlich erscheint.

II. GieBtemperatur und GieBgeschwindigkeit.

Die Fra^e des Einflusses der GieBtemperatur, auf die hier 
nur kurz hingewiesen wird, bedarf zu ihrer Klarung noch ein- 
sehender Untersuchungen. Zu m atter Stahl, besonders mit 
Chrom und Silizium legiert, bietet bekannterweise Schwierig
keiten hinsichtlich der Erzielung einwandfreier Oberflachen,

m it denen die Bil
dung innerer Fehl- 

stellen nebenher 
geht. Abgesehen 
von dieser Frage ist 
die Primarkristal- 
lisation,Lunkerbil- 
dung und die Nei- 
gung zur RiBbil- 
dung weitgehend 
durch die GieBtem
peratur bedingt.

Mit Steigerung 
der GieBtempera
tu r wachst nac-h 
den Versuchen von 
D e sc o la s8) die 
Neigung des Stah
les zur Transkri-

Abbildung 8. Schwefelabdruek eines
46-cm-Gusses. (MaBstab 1 : 3,5.)

stallisation. Zu einem gleichen Ergebnis 
gelangt G r e e n 9). Nach den ausgedehn- 
ten Versuchen Leitners10) fórdert eine 
móglichst hohe oder aber eine sehr 
niedrige GieBtemperatur die Bildung 
eines gunstigen, aus kleinen Kristalliten 
aufgebauten Primargefuges.

Eine geeignete GieBgeschwindigkeit 
vermag den EinfluB der GieBtemperatur 
weitgehend zu beeinflussen.

Die Blócke der Schmelzung C 4848 
(GieBzeit 1 min 40 sek), yerglichen mit 
denen der Schmelzung D 1029, sind be
sonders lehrreich (GieBzeit rd. 5 mini. 
Bei der Schmelzung C 4848 zeigten die 
umgekehrt konischen Blócke nur eine 
schwache Ausbildung des Deckels. Bei 
Schmelzung D 1029 war die Temperatur 
nach Beendigung des GieBens schon so 
stark gesunken, daB die Bildung eines 
starken Lunkerdeckels erfolgte. Die An- 
nahme ist nicht ganz von der Hand 
zu weisen, daB bei einer Deckelbildung, 
wie sie die Schmelzung D 1029 zeigte, 
die sich wahrend der Erstarrung ent- 
wiekelnden Gase, durch den Deckel am 
Entweichen verhindert, beim Nach- 
pumpen dem einfheBenden Stahl Wider
stand bieten; jedenfalls erscheint es auf
fallend, daB ein schnell gegossener Błock 
in weit gróBeremMaBe Stahl beim Nach- 
gieBen annimmt ais ein langsam ge
gossener Błock. Auf den Primarlun- 
ker hat eine maBig verschiedene GieB- 
geschwindiskeit keinen nennenswerten 
EinfluB; wichtig ist jedoch ein schnelles, 
wirksames Abdecken der Blócke nach

») R ev . M et. 20 (1923) S. 597.
») J . Iron Steel Inst. 100 (1919) S .231 .

10) Ber. W erkstoffaussch. V . d. Eisenh. 
Xr. 57 (1925).

Zahlentafel 2. B e t r i e b s b e o b a c h t u n g e n  an  d e n  S c h m e l z u n g e n  C 782,
C 784  u n d  C 830.

Bezeichnung C 782 C 784 C 830

Einsatz ausschlieB lich Z uschlage kg 145 600 140 000 162 300
Zusatz Ton Ferro m angan (79,5 %>

700in den O f e n .................................. kg 600 400

P f a n n e  A
63 000G esam tausbringen i n .................... kg 66 000 65 000

Zusatz von  Ferrosilizium
(95,3 %) i n .........................

Zusatz von  F errosilizium  (47 %)
kg
kg

120
180

120
180

30

200
160

„ A lum inium  . . . . kg 30 0
„ „ S ilizium , bezogen  auf 
das G esam tausbringen  in  . . % 0,30 0,316 0,41

Zusatz yon  A lum inium , bezogen
0,0476 0,00auf das G esam tausbringen in % 0,0454

GieBzeit b is zum  M assekopf
m in 30 sek 4 m in 35 sek4 min 15 sek 4

einschlieBlich M assekopf . . 

GieBtemperatur i n ......................... CC

o
7

„ 45 „ 
„  15 „  

1600

b
7

», 00 „ 1 
„ 10 „  

1613

6 „  lo  „
7 „ 15 „  ;

1614

(korrigiert nach  Fry)
Chemische Z usam m ensetzung des

Stahles
0,19C ...................................................... % 0,13 0,12

S i ...................................................... % 0,19 0,25 0,31

M n ......................................................
P ......................................................

0/0
%

0,62
0,025

0,57
0,020

0,66
0,025

S ...................................................... % 0,026 0,024 0,030

P f a n n e  B
G esam tausbringen i n .................... kg 74 000 73 500 90 000

Zusatz von  Ferrosilizium
70(95,3 %) i n ................................... kg 91 91

Zusatz v o n  Ferrosilizium  (47 %)
140 0i n ...................................................... kg 140

Zusatz von  A lum inium  in  . . kg 53 53 95

Zusatz yon  Silizium , b ezogen  auf
0,208 0,074das G esam tausbringen  in  . . °//o 0,206

Zuschlag y o n  A lum in ium , b e 
zogen auf das G esam tau s

0,0721  
m in 30 sek

0,106  
4 min 25 sek  
6 „ 10 „
7 „ 15 „ 

1619

bringen i n ...................................
GieBzeit bis zum  M assekopf

°//o
4

0,0716  
m in  40 sek 4

einschlieBlich M assekopf . . 6 „  00 „ 0 „ »

° c
7 ,, l o  » 

1607
’/ „  10 „  

1615

(korrigiert n ach  Fry)
Chemische Zusam m ensetzung des

Stahles 0,19c .......................................... % 0,13 0,11
S i ...................................................... % 0,15 0,14 0,07

Mn ......................... % 0,61 0,57 0,62

P  . . . % 0,025 0,022 0,015

S ...................................................... o/
/o 0,026 0,021 0,029
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dem GuB. Von unten und oben gegossene Blocke zeigen 
ebenfalls keinen wesentlichen Unterschied in der Gro fi e des 
primaren Lunkers, wenn die GieBgeschwindigkeit beim GuB 
von oben nicht zu groB genommen wird. Der sekun- 
dare Lunker wird durch schnelles GieBen von unten 
verstarkt, besonders bei normal konischer Kokille (Abb. 6). 
DaB GieBen von oben gunstig wirkt, ist bei gebrauch-

lichen GieBgeschwindigkeiten fur mittlere Blockgewichte 
nicht allgemein richtig, im Gegenteil wird ein von 
unten gegossener und gut nachgedruckter Błock einen 
geringeren Sekundarlunker aufweisen konnen ais ein 
m it normaler GieBgeschwindigkeit von oben gegossener 
und gefiitterter Błock.

(SchluB folgt.)

Warmewirtschaftliche Betriebserforschung eines neuzeitlichen mit Hochofengas 
gefeuerten Morgan-Warmofens, Bauart Siemens.

Von ®ipl.=§rtg. M. S te ffe s  in Esch a. d. Alzette (Luxemburg).

Yersuche. Erm ittelte Werte m it kaltem E insatz, Er- 
Kritische Bewertung der Ergebnisse. Schlufifolgerung.)

( K urze Beschreibung des Ofens. Durchfuhrung der 
zeugung, spezifischer Oasverbrauch und Warmehaushalt.

Der StoBofen, an dem die vorliegenden Versuche ausge- 
gefiihrt -wurden, gehort zu einer 260-mm-FeinstraBe, 

die im Jahre 1924/25 auf der Hiitte Belval der Arbed- 
Terres-Rouges-Werke erbaut wiirde. Der vorgesehene Walz- 
plan umfaBt Draht von 5 mm bis 12,7 mm einschlieB
lich. Da vorlaufig kein Ersatzofen vorhanden ist. hangt 
die Leistungsfahigkeit der StraBe von dem Kniippeldurch- 
satzvermogen des Ofens ab. Erwahnt sei, daB der Betrieb 
nur mit kaltem Einsatz durchgefiihrt wird. Erwarmt werden 
Kniippel von 65 mm [Jn, deren Lange in den Grenzen von 
etwa 8,5 und 9,0 schwankt, und die demnach ein mittleres 
Gewicht von 290 kg aufweisen.

Der kontinuierliche Morgan-StoBofen besitzt Siemens- 
sche Regenerativfeuerung mit wagerechter Flammenteilung 
in Hufeisenform und wird ausschlieBlich mit Hochofengas 
gefeuert. Das Umstellen der Verbrennungsluft erfolgt 
durch eine Siemensklappe, das des Hochofengases durch ein 
Forterventil. Die Rauchgase der Luft- und Gaskammern 
sowie die des Herdes wrerden in einen gemeinsamen Raucli- 
kanal geleitet, der zum Schornstein fiihrt. Eingebaute 
Schieber regeln die Verteilung der Flammengase zu den 
Kammern und zum Herd. Das Einsetzen, die Vorwarts- 
bewegung und das Ausziehen der Kniippel geschieht selbst
tatig  durch StoBvorrichtung bzw. Rollentrieb. Im Ofen 
gleiten die Kniippel auf ungekiihlten Schienen.

Der Herd besitzt eine Lange von 10,35 m, eine Breite 
von 9,6 m, also eine Flachę von 99 m2. Die Ofenhóhe betragt 
700 mm am Herd, 300 mm am Ofenende. Die vier Kam
mern haben gleiche Abmessungen, und zwar eine Gesamt- 
hóhe von 4,0 m, eine Breite von 1.2 m und eine Tiefe von
9,6 m. Das Gitterwerk einer Kammer nimmt ein Volumen 
von 42 m3 ein, bei einem Steingewicht von 23,75 t. Der 
Durchmesser der Hochofengaszuleitung betragt 800 mm. 
Es besteht die Moglichkeit, mit Ventilatorluft zu arbeiten.

D u rc h fu h ru n g  d er V ersuche .
Die Versucbsdauer betrug 5 Tage. Der Gasverbrauch 

wurde durch Staurand und HjTdro-Registriermesser be
stimmt. Der Yolumenmesser wurde vor und nach den Ver- 
suchen mit einem Mikromanometer geeicht. Sowohl am 
Ende des StoBherdes ais auch an den Kammerabzugen wurden 
Abgasanalysen mit dem verbesserten Orsat-Apparat ausge- 
fuhrt. Der Heizwert des Hochofengases wurde aus seiner Zu
sammensetzung errechnet und mit Hilfe des Kalorimeters 
von Junkers nachgepriift. Er schwankte zwischen 868 und 
905 kcal je m3 im Verbrauchszustande. Weiterhin wurde 
zur Errechnung der ins Kiihlwasser gehenden Warme die 
Menge mit Poncelet-GefaB und die Temperaturzunahme 
mittels Thermometers bestimmt. Endlich wurde die Ein- 
tritts- und Austrittstem peratur sowie das Gewicht der 
Knuppel festgestellt.

Der Gasdruck in der Hauptleitung wies starkę Schwan- 
kungen auf. E r wurde durch Regelklappe, die in der Zu- 
fuhrungsleitung eingebaut ist, wahrend der Dauer der 
einzelnen Versuche soweit wie moglich auf gleicher Hohe 
gehalten. Der vor dem Forterventil gemessene Gasdruck 
stieg m it dem Gasverbrauch und der Ofenleistung yon 
5 mm bis 23 mm WS. Yersuch 4 ergab bei starkster Be
lastung und Anwendung von Ventilatorwind einen spezi
fischen Gasverbrauch von 392 m3 je t  Einsatz (900 kcal/m3) 
und damit die besten Ergebnisse. Die mittlere Abgas- 
analyse betrug am Kammerabzug in Volumprozenten: 
21,5%  C02; 2 ,7%  0.2; 0 ,3%  CO. Der Temperaturverlauf 
war folgender: am Brenner 1325°. in den Brennerkanalen 
1075°, Mitte Kammern 505°, Kammerabzug 244°. Ende 
StoBherd 692°, am Kamin 402°.

Der Druckabfall im Ofen ist wie folgt gekennzeichnet: 
In der Zufuhrungsleitung betragt der Gasdruck 85 mm. 
vor dem Forterventil 23 mm, am Ende des StoBherdes
7,6 mm, an der Esse 41 mm. Der Kiihlwasserverbrauch 
wurde zu 24,68 t/s t gemessen, bei einer Temperaturzu- 
nahme von 4,5°. Daraus folgt, daB die Kiihlwassermenge 
ohne den mindesten Nachteil auf ein Fiinftel vermindert 
werden kann. Der Einsatz an Kniippeln betrug 219,75 t in 
8 st, bei einer mittleren Ziehtemperatur von 1162°. Der 
Abbrand wurde im Mittel zu 1 ,0%  des Einsatzgewichtes 
bestimmt.

Den Warmehaushalt fiir diese und die weiteren Yersuche 
zeigt Zahlentafel 1.

S chluB f o lg e ru n g e n .
Die Leistungsfahigkeit des Ofens ist bei gegebenen Ab

messungen und verlangter W alztemperatur nur noch eine 
Funktion der an den Brennerkopfen erreichbaren Flammen- 
temperatur. Die Hochofengasfeuerung wurde deshalb fiir 
che Walzwerksofen erst brauchbar, nachdem man die 
Regeneratiyfeuerung zur Anwendung brachte. Die 
rlam m entem peratur durch weitestgehende Yorwarmung 
von Gas und Verbrennungsluft wird begrenzt durch die 
Haltbarkeit des Mauerwerkes an den Ofenkopfen. Bei 
groBen Blockąuerschnitten und kaltem Einsatz ist die 
Leistung des Ofens durch die Durchsatzzeit festgelegt, die 
tur eine genugende Durchwarmung des Blockes erforderlich 
ist. ich' ist wiederum abhangig von der liochst zulassigen 

lammentemperatur an den Brennerkopfen. Die hóchste 
Leistung des Ofens von 220 t  je 8 st, d. s. 278 kg Herd- 
belastung ]e m2, wurde bei einer Temperatur von 1325° an

. 1(™ lern erreicht. Die Ziehtemperatur der Blocke war 
dabei 1162°. Die Flammentemperatur ist abhangig von der 
LuftiiberschuBzahl sowie von der Mischung von Gas und 
;  t an den Brennerkopfen. Eine gute Mischung wird durch 

die zweckmaBige Brennerausbildung erreicht, die Ver-
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Brennstoff ausnutzung wichti r̂ sind. braucht nicht besun- 
dm  helywgehoben zu werden. Abb. 1 und - geben 
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Vorstehei)de Zahlen umfassen auch die Gasraluste beim 
Umstellen.

Abb. 3 und 4 geben den Temperaturverlauf der Abgase, 
des Hochofengases und der Verbrennungsluft in Abhangig
keit von der Belastung des Ofens wieder. Die Tempera
turen am Ende des StoBherdes und an der Esse steigen mit 
der Belastung, wahrend die Kammertemperaturen gleich- 
bleiben oder gar einen abfallenden Verlauf nehmen. Letzteres 
ist eine Folgę der ętwas zu vorsichtigen Ofeneinstellung 
(Vermeidung hochstgr Flammentemperaturen mit Ruck
sicht auf gróBere Ofenhaltbarkeit); bei gegebener Flammen- 
temperatur ist die Gewólbetemperatur nur abhangig von 
dem Durchsatze des Ofens. Ein Zerstoren des Mauerwerkes

Abbildung 1. Gasyerbrauch in Abhangigkeit 
von der Leistung je 8 st (900 kcal/m c).

Abbildung 2. Gasverbrauch in Abhangigkeit 
von der Leistung je st (900 kcal/m 3).

i
& ¥O0
XI

2 00

/t/n ferdscMe

----- 4/7 a/er fsse-̂ _ 
-----+—

-»-
tfinfe c/e/r A'a/nmer/7'' —■---o—-~D

frzei/ffi/ff? //7 ł/sf
Abbildung 3. Rauchgastemperatur in Abhangigkeit 

yon der stundlicben Erzeugung.

Abbildung 4. Hochofengas- und Lufttemperatur 
in Abhangigkeit yon der stiindlichen Erzeugung.

ist daher nur dann zu befiirchten, wenn hohe Flammen- 
temperatur mit geringem Durchsatz oder gar Stillstand in 
der Erzeugung zusammenfallt.

Abb. 5 zeigt das Ansteigen des Gasdruckes vor dem 
Forterventil in Abhangigkeit vom yerbrauchten Gas. Es

Abbildung 6.
W armeplan in A bhangigkeit yon  der Erzeugung.

r  Ni

-S
^  7

le/sfm gm  £s f
Abbildung 7. Auf K ohle yon 7000 kcal/kg  

umgerechneter Gasverbrauch in Abhangigkeit 
von der spezifischen Herdleistung.

le/s/u,Tę fn/rę/m
Abbildung 8. W armeiibergang in Abhangigkeit 

von der spezifischen Herdleistung.

ćasrerirai/c/r /W mJ/s / (#00łc<7//mJJ
Abbildung 5. Gasdruck yor dem Forterventil 

in  Abhangigkeit vom  Gasyerbrauch.
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muB stets darauf geachtet werden, daB in den Kammern 
und in geringem MaBe aueh im Ofen Gasiiberdruck vor- 
handen ist, um eine Vorverbrennung des Gases in den 
Kammern zu verhindern.

Warmeschaubild und Ofenwirkungsgrad sind in Abb. 6 
fiir die yerschiedenen Yersuche, in Abhangigkeit von der 
Ofenleistung, wiedergegeben. Der Ofenwirkungsgrad steigt 
mit der Leistung. Bei einer Erzeugung von 250 t  je 8 st 
betragt er 55 %. Dieser Wirkungsgrad ist beachtenswert, 
besonders wenn man die yerhaltnismaBig geringe Yorwar- 
inung des Gas-Luft-Gemisches (rd. 600°) in Betracht zielit. 
Die Abgasrerluste schwanken nur wenig wahrend der 
einzelnen Versuche, desgleichen die Kiihlwasserverluste. 
Die Oxvdationsverluste des Eisens wurden im Mittel zu 
1 % festgestellt. Der stiindliche Strahlungs- und Leitungs- 
yerlust des Ofens bleibt angenahert konstant, demnach 
nehmen diese Verluste in Anteilziffern ausgedriickt mit 
der Ofenleistung ab. Die Essenverluste und die Strahlungs- 
und Leitungsverluste machen bei weitem den Hauptteil 
der Vcrluste aus.

Abb. 7 reranschaulicht den auf Kohle von 7000 kcal 
je kg umgerechneten Gasverbrauch in Abhangigkeit von der 
spezifischen Herdflachenbelastung (kg/m2 und st).

Die spezifische Herdflachenleistung und die Durchsatz- 
zeit waren fiir die einzelnen Yersuche folgende:

Abbildung 12.
Gasverbrauch (Betriebszustand) Yersuch 4.

„/n/ntyS

70 77 72 73 7V0Ar
Abbildung 13.

Gasdruck vor dem Forterventil (Versuch 4).

Abb. 8 zeigt die von der spezifischen Herdflachen
belastung abhangige Steigerung des Warmeuberganges, er- 
rechnet nach der bekannten Beziehung:

Yersuchs-Nr. 1 5 2 3 4

Spezifische Herd
flachenleistung 
kg/m2 und st . 153 153 179 238 278

Durchsatzzeit st . 3 st  02' 3 st 03' 2 st 37' 1 st  58' 1 st 41'
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zufuhrleitung (Versuch 4).
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Weitere Einzelheiten sind aus Abb. 9 bis 14 ohne weiteres 
verstandlich, so daB hierauf nicht naher eingegangen zu 
werden braucht1).

Zum Schlusse sei darauf hinge- 
wiesen, daB der Ofen seit Sommer 
1925 in ununterbrochenem Betrieb 
ist und neu erdi ngs eine Hochstleistung 
von 34 t/s t, entsprechend einer spe
zifischen Leistung von 340 kg/st und 
m3 Herdflache, bei einem Gasver- 
brauch von 350 m3/t  (900 kcal/m3) 
und einer Ziehtemperatur von 1150°, 
erreicht hat.

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

Durch Stufenversuche an einem 
Morgan - RcgenerativstoBofen mit 
Hochofengasfeuerung wurde der 
Warmehaushalt des Ofens in Ab
hangigkeit von der Ofenleistung er- 
m ittelt und der Bestwert der Be- 
lastung festgestellt. Ais erste \  or- 
bedingung hochster Erzeugung gilt 
hohe Vorwarmetemperatur der Ver- 
brennungsluft und des Hocliofen- 
gases ais Grundlage einer hohen 
Flammentemperatur. Sowohl fiir 
Hersteller ais aueh Kaufer sind die 
wissenschaftlich und wirtschaftlich 
durchgefuhrten Yersuche an neuzeit- 
lichen StoBofenin gleichemMaBe von 
Bedeutung, beide sollten sich die er
mittelten Ergebnisse zu eigen machen.

E s ist zu beachten, daB die Gas- 
temperatur t g nicht m it DurchfluBpyro- 
meter gemessen und daher zu niedrig ist. 
D ie W armeubergangszahl a  wiirde sich  
bei richtiger Gastemperaturmessung k lei
ner ais in Abb. 8 ergeben. Schriftleitung.
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Ueber Messungen der Warmeausdehnung feuerfester Baustoffe bis 1600° C.
Yon K. E n d e ll und W. S te g e r  in Berlin1).

p ine eingehende kritische Betrachtung der bisher be- 
-I—t kann ten Verfahren zur Messung der Warmeausdeh- 
nung feuerfester Baustoffe bei hohen Temperaturen zeigt, 
dafi das Komparatorverfahren das heute einzig fiir solche 
Messungen mógliche Verfahren darstellt. Fiir den Bau einer 
neuen, von den Verfassern entwickelten und bis 1600° 
brauchbaren Mefieinrichtung sind insbesondere folgende 
Gesiehtspunkte mafigebend gewesen.

Die Messung darf keine mechanische sein, sondern 
der zu messende Gegenstand mufi zum mindesten in 
naturlicher Grofie in der Bildfeldebene des Mefifernrohres 
mit Hilfe langbrennweitiger Objektive abgebildet werden. 
In dieser Bildfeldebene zweier Mefifernrohre mufi sich je 
eine Mefiskala befinden, die durch ein Okular mit beliebiger 
Yergrofierung betrachtet werden kann. Dadurch ist es móglich, 
die Langenanderung deszu messenden Korpers (prismatische 
Stabe von 80 mm Lange und ąuadratischem Querschnitt bei 
18 mm Kantenlange) ohneirgendwelche Verschiebung ander 
\ orrichtung und ohne Parallaxe unmittelbar abzulesen.

Zui Erhitzung der untersuchten feuerfesten Steine 
diente ein Kohlengriefi-Widerstandsofen mit einem Heiz-

') Auszug aus Ber. Werkstoffaussch. V. d. Eisenh. Nr. 124. 
Der Bericht wurde yorgetragen in der Sitzung des Unteraus
schusses fur feuerfeste W erkstoffe am 28. Marz 1928. Er ist im  
' oll„e,n W ortlaut erschienen im Arch. Eisenhuttenwes. 1 (1927/28)

rohr von 10 cm lichter Weite, wobei die vom Ofeninnern 
kommenden Lichtstrahlen m it Hilfe eines totalreflektieren- 
den Prismas in die beiden Fernrohre geleitet wurden. Noch 
besser hat sich ein besonderer UDO-Elektroofen mit yier 
Silitstaben bewahrt, der mit Sicherheit 1600° zu erreichen 
gestattet.

An yerschiedenen Arten feuerfester Steine wurden 
folgende Ergebnisse gefunden.

1 . Schamottesteine mit mittlerem und hohem Tonerde- 
gehalt zeigen bis 1300° eine sehr geringe gleichmafiige Deh
nung und beginnen dann zu schwinden. Quarzreiche 
Schamottesteine zeigen die Unstetigkeiten, die durch Quarz- 
umwandlungen bedingt sind, namlich eine erhebliche Deh- 
nung bis 1450° und Schwindung bei weiterer Steigerun°- der 
Temperatur.

2 . Magnesitsteine zeigen eine gleichmafiige, starkę 
Dehnung bis 1500°, dann anscheinend geringes Schwinden.

3. Silikasteine mit einem spezifischen Gewicht bis zu
2.35 zeigen von 600° an bis 1600° keine weitere Dehnung; 
ein Silikastein m it dem spezifischen Gewicht 2,40 ist raum- 
bestandig bis 1450°.

Weniger umgewandelte Silikasteine mit dem spezifischen 
Gewicht 2,45 bzw. 2,54 wachsen von 1250° an stark und 
erreichen bei 1600° eine Gesamtdehnung von 2,85 bzw
3.35 % der Lange.

Doppeltes Warmlager fiir Róhrenstreifen und Bandeisen.

V or emiger Zeit ist auf einem westdeutschen Hiittenwerke 
ein  doppeltes Warmlager fur Róhrenstreifen und Bandeisen 
in  iSetneb gekommen, das sich bestens bewahrt hat.

Da die W aizenstrafie auBer Róhrenstreifen und Bandeisen 
auch Form- und Handelseisen erzeugt und die Warmlagerein- 
richtungen fur Profileisen usw. hinter dem yorletzten Geriist 
liegen, so war der fiir die Róhrenstreifenherstellung yerfu-bare 
Platz m der Breite auBerst begrenzt. Das Warmlager nimm t 
nach dem yorletzten Gerust hm nur eine Breite von 1400 mm in

Antriebe 'liegen.68611 ^  ^  andCrCn Seite dfe ^ r d e r lio h e n

PI vd° Prrvte Wf rmlager besteht aus einer dreifachen
Plattenbahn. Die mrttlere Plattanbahn a (Abb. 1 und 2) nimmt 
das aus dem ’

Fertiggeriist 
auslaufende 

W alzband auf.
D ie P latten 
bahn a selbst 
ist schuppen- 
artig ausgebil- 
det, um die 
Reibung zw i
schen auslau- 
fendem W alz
band und Aus- 
laufbahn a zu 
yermindern.

Um zu verhin- 
dern, daB das 

auslaufende
Walzband seitlich ablauft, ist auf der Auslaufbahn a eine heb- 
und senkbare Rinne b aus Eisenkonstruktion angebracht w ie  
dies aus dem Schnitt A - B ,  C - D  und E - F  zu erseheń ist 

D am it sich das auslaufende W alzband nicht stauen oder auf- 
baumen kann, sind in der Auslaufbahn a zwei Streifenzieher c 
angeordnet, bei denen nur die untere Rolle c fest gelagert und 
angetneben wird, wahrend die obere Rolle d in der yorerwahnten 

ne b nachgebbar gelagert ist. Die durch Gegengewichte aus 
geglichene Rinne b wird, wie die AufriBzeichnung zeigt m it

Umschau.
einem Hebelgestange e durch Motor und Schneekengetriebe f 
gehoben und gesenkt, Durch das Heben der Rinne b werden 
gleichzeitig auch die nicht angetriebenen Treibrollen d yon den 
Streifenziehern c abgehoben. Das yon der Maschinenfabrik 
Quast & Lomberg, Rodenkirchen, gebaute Warmlager arbeitet 
in folgender Weise:

Das yon der W alze kommende Band lauft in die Rinne b 
und wird durch die beiden Streifenzieher c— c yollstandig auf 
d e Ausiaufbahn a gebracht. Sobald das Band ganz auf dieser 
ruht, wird die Rmne b abgehoben, wodurch auch mit dem gleich- 
zeiUgen Abheben der oberen Streifenrollen d die fortwahrend 
durchlaufenden Streifenzieher auBer Tatigkeit gesetzt werden. 
Durch eine Abwerfyorrichtung g (siehe Schnitt A—B. C -D

A bbildung  2. D oppeltes W arm lager fu r  R óhrenstre ifen
utieiscn- A bbildung 3. Schere m it Streifenzieherei.

sretriplip 1  ̂ m 't e>ner Anzahl Hebel, die durch das Kurbel-
oder linl-1 ^  werden, das Band entweder auf die rechte
mehrprn PTv- **'. e abn 1 i geworfen; auf diese Weise kónnen 
bleibpn ) • aiK 6r au ê*nandergestapelt werden. Die Hebel g 
um d is  | s nachsten Bewegung rechts oder links stehen, 
zuwerfp.i11 Ct'S °  ,?enc*e ®and auf die entgegengesetzte Seite ab- 
Bandpr | 1,1 10 au  ̂ ^en Seitenbahnen i— i angesammelten
bahn • U °PPe^ en Schere zu bringen, ist in jeder Seiten-

em Streifenzieher k (siehe Schnitt C - D )  angeordnet,
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dessen obere Rolle 1 von H and auf- und abwarts bewegt wird. ______________  100,0 /0

Sobald ein Streifenpaket zur Schere g e sc h a ft  en ^  ^ „ e  l ) Chal. Ind. 8 (1927) S. 673/8; 9 (1928) S. 21/30.
der Hebeljunge die obere Rolle 1 auf die untere a ngetn eD ene ; v

Die Ueberwachung des Kuppelofens.
Auf Grund ausfiihrlicher Betriebsuntersuchungen  

geben H . C arra  und R . F r ic 1) einen W eg an, den 
Schmelzvorgang genau zu verfolgen und wirtscbaftlich zu 
gestalten. Das wirtschaftliche Ziel jeder Kuppelofen- 
schmelze muB sein, m it dem geringsten Aufwand an 
Koks das Eisen umzuschmelzen und auf eine geeignete  
Temperatur zu iiberhitzen. Rechnerisch sind zur Schm el
zung und Ueberhitzung auf 1300° fiir 1000 kg GuB 
300 000 kcal erforderlich, die einem Koksaufwand von  
65 kg bei einem Heizwert von 6500 kcal/kg entsprechen. 
Im  Betriebe ergibt sich aber folgende Ausnutzung der mit 
dem K oks eingebrachten W arme:
W armemenge fiir Schmelzung und Ueberhitzung 44,5 % 
Warmemenge fiir chemische Vorgange und

S ch la ck en b ild u n g ....................................................... 8,0 %
Yerluste durch Strahlung und Leitung . . . .  13,0 % 
Fiihlbarer und latenter W arm einhalt der Gichtgase 34,5 %

Rolle, wora uf das Pa- 
ket selbsttatig zur 
doppelten Schere ge- 
langt. D ie Schere 
selbst ist, wie Abb. 3 
zeigt, ebenfalls m it 
Streifenziehern yerse
hen, so daB der H e
beljunge am Streifen- 
bett die Rolle wieder 
abheben kann, sobald 
die Schere das Strei
fenpaket erfaBt hat. 
Die Rollen 1— 1 kon
nen auch durch Elek- 
tromagnete, die der 
Scherenmann steuert, 
gehoben und gesenkt 
werden.

Mit dieser Bauart 
des doppelten Warm- 
lagers konnen Bander 
von 50 bis 400 mm 
Breite gefordert wer
den; zu seiner B e
dienung sind nur zwei 
Steuerjungen nótig. 
H inter der Schere 
kann, den ortlichen 
Verhaltnissen entspre
chend, eine selbstta
tige Verladevorrich- 
tung vorgesehen wer
den, die die abge- 
schnittenen Bander 
paketweise aufeinan- 
derschichtet; diese 
konnen dann durch 
einen Kran oder durch 
verf ahrbare W  agen
weggeschafft werden. 
D ieLeistungsfahigkeit 
eines solchen doppel
ten  W  armlagers ist 
w esentlich gróBer ais 
die der W alzenstraBe 
und kann in den gan- 
gigen guten Sorten 
150 bis 200 t  in  der 
Schicht betragen.

Die Anordnung des 
gesam ten doppelten  
K iihlbettes ist auBerst 
einfach, ohne beson
dere Radergetriebte, 

und daher in der Anlage, W artung und Unterhaltung  
sehr billig. Besonders ist noch der geringe Raum , den 
diese Einrichtung beansprucht, hervorzuheben.

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

k - l - i
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Um móglichst wirtschaftlich zu arbeiten und die bestmogliche 
Warmeausniitzung zu erreichen, ist es notig, Windmenge, Wind
druck, Gichtgastemperatur und Gichtgaszusammensetzung fort- 
laufend zu bestimmen. Ein Vergleich der Schaubilder des Wind- 
mengenmessers und des Druckmessers gibt schon lehrreiche Auf- 
schliisse iiber den Ofengang. Fallen oder steigen die Aufzeich- 
nungen der beiden MeBvorrichtungen gleichzeitig, so entspricht 
dies entweder Kunstgriffen oder Zwischenfallen am Geblase 
(z. B. Drosseln). Wenn dagegen die Aufzeichnungen entgegen- 
gesetzt sind, so ist die Ursache hierfiir im Ofengang zu suchen 
(Verschlacken der Diisen, Hangen usw.). Da der Gang des 
Kuppelofens durch das Gewichtsverhaltnis von Kohlenoxyd zu 
Kohlensaure (meist = 0,45) in den Gichtgasen gekennzeichnet 
ist, ist AufschluB iiber die Gichtgaszusammensetzung und da- 
durch auch iiber die Wirtschaftlichkeit sehr erwiinscht. Leider 
sind Kohlenoxydschreiber zu empfindlich, so daB eine laufende 
unmittelbare Bestimmung des Verhaltnisses Kohlenoxyd zu 
Kohlensaure im Betriebe nicht durchfiihrbar ist und man sich mit 
dem Kohlensaureschaubild begniigen muB.

DaB es moglich ist, aus den Angaben des Kohlendioxyd- 
schreibers, Windmengenmessers und Druckmessers den Kohlen- 
oxyd- und Kohlensauregehalt der Gichtgase und damit durch 
das Verhaltnis dieser Bestandteile zueinander den Wirkungsgrad 
des Kuppelofens zu bestimmen, zeigt folgende Ueberlegung: 
Der verbrannte Kohlenstoff findet sich vollstandig wieder in den 
Gichtgasen ais Kohlenoxyd oder Kohlensaure. Kennt man die 
in der Zeiteinheit verbrennende Kohlenstoffmenge und bestimmt 
die Menge der in der Zeiteinheit gebildeten Kohlensaure, so ist 
damit auch die in derselben Zeit gebildete Menge an Kohlenoxyd 
festgelegt. Die Gesamtmenge der gebildeten Gichtgase wird aus 
der zugefiihrten Windmenge bestimmt. Bei vollstandiger Ver- 
brennung des Kohlenstoffs zu Kohlendioxyd ist die gebildete 
Gasmenge gleich der eingeblasenen Luftmenge, auch bei Luft- 
iiberschuB. 1 kg C verbrennt mit 8,904 m3 Luft zu 1,866 m3 
C02 + 7,038 m3 Ns, zusammen zu 8,904 m3 Gas. Anders bei der 
Verbrennung zu Kohlenoxyd. 1 kg C braucht 4,465 m3 Luft und 
ergibt 1,87 m3 CO -f- 3,53 m3 N2, zusammen 5,40 m3 Gas, d. h.
21 % mehr Gas ais zugefuhrte Luft. Da man aber wenigstens 
die zur Verbrennung zu Kohlensaure erforderliche Luftmenge 
einblast (8,904 m3), so wiirde man, falls dieser Vorgang moglich 
ware, erhalten: 1,87 m3 CO + 3,530 m3 N2 + (8,904— 4,465) 
= 4,439 m3 iiberschussige Luft, zusammen 9,839 m3 Gas, also rd. 
10 % mehr Gas ais eingeblasene Luft. Da man stets mit Luft- 
iiberschuB arbeitet, erhalt man bei beispielsweise 40 % Luftiiber- 
schuB und unter der Yoraussetzung, daB 40 % des Kohlen
stoffs zu Monoxyd und 60 % zu Dioxyd verbrennen, folgende 
Gasmenge aus 1 kg C:
0,4 kg C zu CO brauchen 1,786 m3 Luft und ergeben 2,160 m3 Gas 
0,6 „ „ „ C02 „ 5,342 „ „ „ „ 5,342 „ „

1 kg C braucht 7,128 m3 Luft und ergibt 7,502 m3 Gas.
Bei 40 % LuftiiberschuB braucht man 12,5 m3 Luft, woyon 
5,372 m3 uberschussig sind. Die gebildete Kohlenoxydmenge 
betragt 1,870 X 0,4 = 0,748 m3, die Kohlensauremenge
1,866 x 0,6 = 1,120 m3. Untersucht man die gebildete Gasmenge 
von 7,502 + 5,372 = 12,874 m3, so findet man:

0,748
T 2 ^ r = 5’81% co’ 

1,120
12,874- = 8’7°% C0- 

Da man nicht von vomherein weiB, wie die Verbrennung verlauft, 
so soli zunachst angenommen werden, daB die gebildete Gasmenge 
der zugefiihrten Luftmenge gleich ist; Zahlentafel 1 gibt einen 
Ueberblick iiber den Unterschied zwischen den errechneten und 
den wirklichen Werten.
Zahlentafel 1. Abweichung zwischen errechneten und 
wirklichen Gehalten an Kohlenoxyd und Kohlen

saure im Gichtgas bei 40% LuftiiberschuB.
yerbrennungsverhaltD is: 

0  zu CO 
j 0  zu CO2

0 %
100%

20%
80%

40 %
60%

6 0 %
4 0 %

80%
20%

100%
0 %

G ebildete CO-Menge . . m3 0 0,374 0,748 1,112 1,496 1,870
G ebildete C 0 2-Menge. . m8 1,866 1,493 1,119 0.746 0,373 0
G esam te Gasmenge . . m 3 8,904 8,203 7,502 6,801 6,100 5,400
Gesam te L uftm enge . . m3 8,904 8,016 7,128 6,240 6,352 4,465
L uftiiberschuB ..................... m3 3,596 4,484 5,372 6,260 7,148 8,035
T atsachlicher CO-Gehalt °//o 0 2,94 5,81 8,58 11,29 13,91
Tatsachlicher C 0 2-G ehalt °//o 14,92 11,77 8,69 5,71 2,81 0
E rrechnete r CO -Gehalt . % 0 2,98 5,98 8,97 11,96 14,96
E rrechnete r C 0 2-G ehalt . % 14,92 11,94 8,95 5,97 2,98 0
Abweichung bei CO . . . °//o 0 0,04 0,17 0,39 0,67 1,05
A bweichung bei C 0 2 . . °//o 0 0,17 0,26 0,26 0,17 0

Man sieht, daB sich der Fehler innerhalb der bei der Analyse 
unvermeidlichen Grenzen halt. Fiir die betriebsmaBige Berech
nung kann also die Gichtgasmenge gleich der Windmenge an
genommen werden. Unter der Voraussetzung, daB die Beschickung 
in gleichmaBigen Abstanden und Mengen erfolgt, laBt sich nun
mehr eine den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechende Warme- 
bilanz aufstellen. Die Berechnung erfordert indes einige Berich- 
tigungen, da die Kohlensaure des Kalksteins, die Oxydationsvor- 
gange und der vom Eisen aufgenommene Kohlenstoff bisher un- 
beriicksichtigt geblieben sind. An einem Beispiel wird ausgefuhrt, 
daB bei einem Zuschlag von 3 % reinem Kalziumkarbonat der 
Anteil der hieraus stammenden Kohlensaure 0,58 % der Gicht
gasmenge betragt (bei 9,6 % Koks und 60 % LuftiiberschuB). 
In dem gleichen Falle betragt die Verringerung der Gasmenge 
durch die Oxydationsvorgange 0,72 % und der Verlust an Kohlen
saure durch die Kohlenstoffaufnahme des Eisens 0,3 %. Fiir 
betriebsmaBige Berechnungen kann man annehmen, daB der Zu- 
wachs an Kohlensaure aus dem Kalkstein die Verluste ungefahr 
ausgleicht und man keinen Fehler begeht, wenn man von Berich- 
tigungen absieht.

Die Auswertung der Angaben des Windmengenmessers und 
des Kohlensaureschreibers erfolgt in nachstehender Weise: 
Es sei:
V = zugefuhrte Luftmenge und erzeugte Gichtgasmenge (m3),
P = stiindlich yerbrannter Kohlenstoff (kg),
cc — Kohlensauregehalt der Gichtgase (Raumprozent).
1 m3 C02 = 1,975 kg C02; 1 kg C02 = 0,272 kg C; 1 kg C 

=  1,870 m3 C02;
1 m3 CO = 1,25 kg CO; 1 kg CO = 0,429 kg C; 1 kg C 

= 1,864 m3 CO.
Das Gewicht der in den erzeugten Gichtgasen enthaltenen Kohlen
saure betragt V • a • 1,975 kg und entspricht V • a • 1,975 • 0,272 kg 
C = Cj. Die Differenz C2 = P — V • a • 1,975 • 0,272 ergibt die 
Menge des zu Kohlenoxyd verbrannten Kohlenstoffs und ent
spricht, da 1 kg C = 2,33 kg CO, einer Kohlenoxydmenge 
e = C2 • 2,33 = [P — V • « • 1,975 • 0,272] • 2,33 kg. Also:

CO _ [P — V • a • 1,975 • 0,272] • 2,33
C02 V • a ■ 1,975

Man kann auch das Raumverhaltnis Kohlenoxyd: Kohlen
saure bestimmen und in das Gewichtsverhaltnis umrechnen. Es 

■ V 2sei —  = a. Das v 1 entsprechende Gasgewicht ist y x - S • 1,293
= px. Das v2 entsprechende Gasgewicht ist v 2 ■ 8' ■ 1,293 = p2, 
worin S und 8/ die Gasdichten sind. Aus der Analyse kennt man 
vx = V • a. Dann ist

v2 = [P — V • a • 1,975 • 0,272] • 1,864 = C2 • 1,864.
Also ist

_  [P — V • a ■ 1,975 • 0,272] • 1,864 C2 • 1,864

Pa
8

V • a
[P — V • a • 1,975 • 0,272]

V ■ a 
1,864 8'

ŚTPi
Ci = V • a • 8 • 1,293 • 0,272 (zu Kohlensaure verbrennender 

Kohlenstoff);
C2 = P — V • a • 8 • 1,293 • 0,272 (zu Kohlenoxyd yerbren- 

nender Kohlenstoff).
Ais „Verbrennungsgrad Jy“ soli das Verhaltnis C2: CŁ gelten. 

Er ist an das Betriebsverhaltnis Kohlenoxyd: Kohlensaure ge
bunden durch einen Koeffizienten k. Das Gewicht p2 von Kohlen- 
oxyd entspricht p2 • 0,429 kg C. Das Gewicht px von Kohlensaure

p2 • 0,429entspricht px • 0,273 kg C. Dann ist J. 
0,429

pt • 0,273 und

■ k = J , also k = -0,273
Bekanntlich werden bei der Verbrennung von 1 kg C zu 

Kohlenoxyd 2450 kcal, bei der zu Kohlensaure 8100 kcal frei. 
Wenn man das Verhaltnis Kohlenoxyd: Kohlensaure bzw. 
C2: Cj kennt, ist es ein leichtes, die zur Verfiigung stehende 
Warmemenge zu ermitteln. Ueber den Zusammenhang zwischen 
Yerbrennungsgrad und den Gewichten von Kohlenoxyd und 
Kohlensaure gibt Zahlentafel 2 AufschluB.

Um die Rechenarbeit zu verringern, ist auch ein zeichne- 
risches Verfahren ausgearbeitet und erklart worden.

Ueber den Aufsatz ist zusammenfassend zu sagen, daB der 
Gedanke und die angegebene Auswertung der im Betriebe iiber 
den Ofengang gesammelten Angaben Beachtung verdient. Ob 
es allerdings zweckmaBiger ist, die Berechnung bis zum Verhaltnis 
C2: Cj durchzufiihren oder sich mit dem gelaufigeren Yerhaltnis
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Zahlentafel 2. Vergleich zwischen Verbrennungsgrad 
C2: Cx und Betriebsyerhaltnis Kohlenoxyd:Kohlen-

K.ohlenFtc
verbrat

1 Konlen- 
saure

Ci
kg

ffmenge 
int zu

Kohlen-
oxyd

o2
kg

Gewicht des

Kohlen-
dioxyds

kg

gebildeten

LCohlen-
oxyds

kg

Ver-
brennungs-
yerbaltnis

C2
0 ,

Betriebs-
verhaltnis

0 0
"coj

0 100 o 233,0 c o c o

10 90 36,6 209,7 9,0 5,7
20 80 73,6 186,4 4,0 2,54
30 70 109,8 163,1 2,33 1,48
40 60 146,4 139,8 1,50 0,99
50 50 183,0 116,5 1 ,00 0,63
60 40 219,6 93,2 0,67 0,42
70 30 256,2 69,9 0,43 0,27
80 20 298,8 46,6 0,25 0,158
90 10 329,4 23,3 0,11 0,07

100 0 368,0 0 0 0

Das Eisen wurde durch die Behandlung so hart, daB man Glas 
damit ritzen konnte. Die Stickstoffanalysen ergaben 0,011 und 
0,012 % N. Versuche mit reinem Stickstoff hatten keinen Erfolg.

Probe 3 der Zahlentafel 1 wurde bei yerschiedenen Gliih- 
temperaturen in Wasser von 20° abgeschreckt und poliert, an- 
schlieBend wurde die Ritzharte bestimmt. Zahlentafel 2 enthalt 
die Ergebnisse dieser Bestimmungen.
Zahlentafel 2. Abhangigkeit der Ritzharte einer im 
Benzol-Stickstoff-Gemisch behandelten Eisenprobe 

von der Gluhtemperatur.

Nr.
der

Probe

Gliih-
dauer

in st

Benzol
iiber-

g ele ite t

g

G ew icht 
vo r | nach  

der Z em en ta tion  

g

1 1 1,8 0,4964 0,5047
2 2 3,6 0,4664 0,4776
3 3 5,4 0,4687 0,4839

Zunahm e Z unahm e

0,0083
0,0112
0,0152

in %
1,7
2,4
3,2

G luh-
te m p era tu r

Un-
gegl-

325° 550° G50° 675° 700° 760° 850°

Breite des 
Ritzes in 
1 /1000 m m 27,2 24,4 22,6 22,2 16,2 15,8 15,8 15,7

jvomenoxyu.. xvujlucjuqci;u.j.c u\x —------ -
zumal die Verluste in der Ausgabenseite der Warmebilanz bei 
rê elmaBigen Betriebsverhaltnissen nicht sicher genug erfaBt 
werden konnen. Auch wird es ohne bauliche Aenderungen des 
Ofens schwer moglich sein, das einmal festgestellte Verhaltnis 
C2: Cj zu andern, bzw. die Nutzbarmachung groBerer Warme- 
mengen zugunsten der Schmelzung zu erzielen.

2)LpI.*̂ jng. Hans Schmidt.

Zementation von Eisen durch Benzol und Stickstoff.
S. Imatomi1) fiihrte Versuche aus iiber die Zementation 

von Eisen mit Benzol und Stickstoff. Die durch Nitrieren beim 
Eisen eintretende Hartę beobachtete der Verfasser auch bei ge- 
gluhtem Elektrolyteisen, das zwecks Erzeugung glatter Ober
flachen aus einem aminhaltigen Bad abgeschieden wurde. Dieses 
Eisen zeichnete sich durch folgende Eigenschaften aus:

1. grofie Hartę (ritzt Glas),
2 . leichte Biegbarkeit,
3. leichte RiBbildung.

Imatomi konnte nachweisen, daB beim Galvanisieren vom Eisen 
Amin aufgenommen wird. 100 g eines aus einem Bade weiter 
unten angegebener Zusammensetzung abgeschiedenen Elektrolyt- 
eisens wurden gewaschen, gepulyert und mit Wasserdampf 
destilliert, wobei der Geruch des Amins auftrat. Man erhalt 
weiBe Kristalle und ein gelbes Oel. Die Analyse ergab, daB das 
Eisen 0,05 % N enthielt. Dieser Stickstoff stammt nicht etwa 
aus dem Ammoniumsulfat, da ohne Zusatz von Amin das Eisen 
keinen Stickstoff aufnimmt. Gleichzeitig enthielt das Elektro
lyteisen bei Zusatz von Amin 0,068 % C. Das Verhaltnis des 
Stickstoffs zum Kohlenstoff entspricht ungefahr dem im Amin 
vorhandenen. Erhitzt man ein solches Eisen, so bildet sich 
Nitrid, das Eisen wird sehr hart.

Zusammensetzung des Bades.
FeS04 ................ 1,2 n H2S04 ................. 0,5 n
PeCl3 ................ 0,8 n Amin.................   L0 g
fNH.KSO, . . . .  1,6 n Badtemperatur . 16 bis 19°
1 4h 4 Stromdichte 0,8 Amp/dcm*.

Wahrend man im allgemeinen zum Nitrieren des Eisens 
Ammoniak yerwendet, versuchte der Yerfasser, mit einer anderen 
organischen Verbindung zu nitrieren. Er verwendete ein Ge- 
misch von Benzol und Stickstoff bei 900° und einer durchstrómen- 
den Gasmenge von 1000 cm3/st. Ueber die Reaktionen, die da ei 
stattfinden, auBert sich der Verfasser nicht. Die Gewichtszu- 
nahmen der Elektrolyteisenproben bei verschiedener Gliihdauer 
sind aus Zahlentafel 1 ersichtlich.
Zahlentafel 1. Gewichtszunahme dreier Elektrolyt

e i s e n p r o b e n  d u r c h  O b e r f l a c h e n b e h a n d l u n g  i n  
einem Benzol-Stickstoff - Gemisch.

Zur Bestimmung der Diffusionsgeschwindigkeit wurde ein 
Wiirfel von 1 cm Kantenlange 3 st bei 950° nitriert. Die metallo- 
graphische Untersuchung ergab eine zementierte Schicht von 
0,077 mm Dicke. u ■ Hashimoto .

Verbesserung im Kranbetrieb
Bei Erzeugungssteigerungen zeigt sich vielfach die Er

scheinung, daB ein „engster Querschnitt“ bei den Fórdermitteln, 
vor allem den Krananlagen, auftritt, und der Betrieb glaubt, 
Neuanlagen beantragen zu mussen. In manchen Fallen lassen 
sich diese Schwierigkeiten aber ohne gróBeren Aufwand durch 
zweckmaBige Organisation des Fórderwesens beseitigen. Yon

ł ) Buli. phys. chem. Research 6 (1927) S. 438/44.

gleicher Bedeutung ist eine geregelte Durchfuhrung des Kran- 
betriebes durch Aufstellung von Fahrplanen, um unnotige Kran- 
bewegungen zu vermeiden. Yorbedingung dazu ist eine rasche 
und sichere Verstandigung zwischen Arbeitsplatz und Kran- 
fiihrer. Vielfach steht dieser Fórderung die Bauart der Fiihrer- 
kórbe entgegen. Abb. 1 zeigt ais Beispiel das Innere eines Fiihrer- 
standes, in dem der Kranfiihrer nur mit Anstrengung einen Ueber
blick iiber das von ihm zu bedienende Betriebsfeld zu bekommen 
vermag. Anderseits verhindern die auseinanderliegenden Schalt- 
widerstande ein gleichzeitiges Bedienen der Hebel und zwingen 
dazu, die einzelnen Kranbewegungen getrennt vorzunehmen. 
Durch eine einfache Umstellung dieser Widerstande sowie Aen
derung der Seitenwande (nach Abb. 2) laBt sich der gewunschte 
Zweck erreichen. Dadurch ist dem Kranfiihrer die Moglichkeit 
gegeben, wahrend seiner Tatigkeit zu sitzen und damit eine 
unnotige Ermiidung auszuschalten, die in vielen Fallen fiir die 
Sicherheit des Kranbetriebes maBgebend ist.

(Nach Mitteilung von v - Polak, Gleiwitz.)
Eisenerzlager in Hollandisch-Indien.

Auf der Insel Borneo, gegenuber der Insel Poeloe-Laoet, 
sowie auf der Insel Seboekoe, ostlich yon Poeloe-Laoet, befinden 
sich Eisenerzvorkommen, die ihren Vorraten und der Giite der 
Erze nach unzweifelhaft Beachtung verdienen. Leider muB man

A bbildung  1. A bbildung  2.
A l t e r  K ran fu h re rs tan d . N e u e r  K ran fu h re rs tan d .

=  K o n tro lle r  fiir H ub . K 2 =  K o n tro lle r  fiir K a tz fa h rt.
K 3 =  K o n tro lle r  fiir L a n g sfah rt. W }, W 2, W 3 =  W id er

s tande . Sch =  A usschalter.

ScA/7/V/-0
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jedoch diese Lager unter den gegen wartigen Yerhaltnissen ais 
nicht abbauwiirdig bezeichnen, da eine Verwertung der Erze 
fast ausgeschlossen ist.

Was die Verhiittung der Erze an Ort und Stelle ihrer 
Gewinnung anlangt, so hat die Niederlandisch-Indische Regie- 
rung, durch die Erfahrungen im Weltkriege gewitzigt (damals 
war die Eisennot in Hollandisch-Indien so hoch gestiegen, daB
1 t Walzstahl mit 1500 fl. bezahlt werden muBte), selbst Piane 
ausarbeiten lassen, um an geeigneter Stelle in Indien ein Hoch- 
ofenwerk zu errichten und damit in der Eisenyersorgung unab- 
hangig zu werden. Dieses Werk sollte auf der Insel Poeloe-Laoet 
oder auf dem Eestlande von Borneo gegenuber dieser Insel 
errichtet werden, wo durch die Regierung ein yorziigliches Eisen- 
erzyorkommen auf gefunden und untersucht worden war. Yor- 
bedingung fiir die .Ausfiihrung der Hochofenanlage war die 
Móglichkeit, aus Poeloe-Laoet-Kohle einen brauchbaren Hoch- 
ofenkoks erzeugen zu konnen. Das hat sich jedoch ais unmóglich 
erwiesen, und daran ist sehlieBlich der ganze Plan gescheitert. 
Bei der Poeloe-Laoet-Kohle handelt es sich namlich, wie bei der 
indischen Kohle iiberhaupt, um eine tertiare, stark yeredelte 
Braunkohle, die man, wenn man sie in die bekannten Kohlen
sorten einreihen wollte, ais Gasflammkohle ansprechen miiBte. 
Praktisch laBt sich auch aus dieser Kohle ein Koks erzeugen, 
doch ist dieser infolge der geringen Backfahigkeit der Gasflamm
kohle so wenig fest, daB er ais Hochofenkoks nicht in Frage 
kommen kann.

Die andere Móglichkeit fiir die Verwertung der Eisenerz- 
yorkommen, die Ausfuhr nach iiberseeischen Industriegebieten, 
scheitert an dem geringen Werte des Ausfuhrgutes. Die Fracht- 
raten liegen heute hoher ais in der Vorkriegszeit. Infolgedessen 
ist eine \  erschiffung der Eisenerze von Borneo nach Europa 
nicht moglich, da sie mit den sehr viel eisenhaltigeren schwe
dischen Magnetiten nicht wettbewerbsfahig sein wurden. Zur Zeit 
wird auch in Borneo ein regelrechter Abbau der Eisenerze noch 
nicht betrieben. Baare.

Aus Fachvereinen.
American Institute of M ining and Metallurgical 

Engineers.
Friihjahrsyersammlung 20. bis 23. Februar 1928 in New York.

(F o rtse tzu n g  yon Seite  703.)

Ueber Versuche zur
Erzeugung hochaluminiumhaltiger Schlacken im Hochofen
berichteten T. L. Joseph, S. P. Kinney und C. E. Wood.

Die amerikanische Aluminiumindustrie befaBt sich gegen- 
wartig mit der Reinigung des Bauxits yon Eisen und\at 
deshalb durch das Bureau of Mines eine Reihe eingehender yer
suche dariiber machen lassen, wie sich eisenschussiger Bauxit 
im Hochofen mit Kalk zusammen verschmelzen laBt. In ihrem 
Bericht teilen die Verfasser mit, daB schon vor Jahren, namlich 
1904 und 1914, einige Hochofen der Pennsylvania Steel Co. mit 
einem hochtonerdehaltigen Molier gefahren und dabei der 
Schmelzbetrieb ohne iibermaBige Schwierigkeiten durchgefiihrt 
wurde.

Fiir die Schmelzyersuche in dem bekannten kleinen Versuchs- 
Hochofen in Minneapolis1) entschloB man sich, einen Molier aus 
Bauxit, Kalk und — zur Erhóhung des Eisenausbringens — 
Drehspanen bzw. Eisenerz zu fuhren. Der Bauxit hatte eine 
Zusammensetzung von 57 bis 58 % Al2 03, 2,75 % Si02, 16,5 % Fe,
3 % Ti02, 13 bis 14 % Gliihverlust. Der yerwendete Kalk war 
recht rein und hatte nur % % Fe203 und 1 % Si02. Das Eisen
erz wies 63,5 % Fe, 4,6 % Si02 und 4,85 % Feuchtigkeit auf. 
Die Drehspane enthielten 3,73 % C, 0,38 % P und 2,61 % Si. 
Ais Brennstoff wurde NuBkoks mit 8 bis 11 % Feuchtigkeit°und
7 y2 bis 8 y2 °/0 Asche benutzt.

Der Yersuchshochofen erhielt im Gestell und in drei Vierteln 
der Rast ein Futter aus 40 % Schamotte und 60 % fast reiner 
Tonerde in einer Dicke yon 1 bis 10 cm.

Bei der Zusammensetzung des Móllers benutzte man wissen- 
schaftliche Voruntersuchungen yon G. A. Rankin und F. E. 
Wright2), die gezeigt haben, daB Schlacken mit 5 bis 10 % Si02,
35 bis 48 % A1203 und 60 bis 49 % CaO viel niedrigere Schmelz- 
punkte haben ais solche, bei denen der Tonerdegehalt den Kalk- 
gehalt iiberwiegt; Schmelzpunkte yon 1350 bis 1490° stehen 
solchen von 1420 bis 1590° gegenuber. AuBerdem stiitzte man sich

J) Siehe St. u. E. 44 (1924) S. 793/5, 986/8 u. 1081/3; 
45 (1925) S. 390/2; 48 (1928) S. 447/8.

2) Z. anorg. Chem. 92 (1915) S. 213/96.

Zahlentafel 1. Betriebszahlen iiber die Verhiittungs 
yersuche mit eisenschussigem Bauxit.

Y ersuchszeit | 1 2 3 4 Durch-
schnitt

Bauxit kg/t Roheisen 1170 2000 1780 1860 1670Erz . . .  ,, — 338 595 339 472Kalk . . .  ,, 1470 2450 1995 1865 1970Bohrspane ,, 944 756 329 679 665Koks . . . 2010 2500 2200 2440 225Kohlenstoff ,, 1660 2050 1830 2020 1865Schlacke . „ 
Roheisenerzeugung

1570 2410 2030 1530 2100

t/Tag 3,12 2,57 3,24 2,78 2,94
Roheisenzusammen-

setzung:
c ...............% 4,55 4,47 4,57 4,90 4,60
S i ...............% 1,12 0,046 0,079 0,26 0,388
s ...............% 0,008 0,034 0,068 0,023 0,036

Schlacken-
zusammensetzung:
C a O .......................% 44,37 45,65 43,94 39,64 44,11
a i 2 o 3 . . . . % 41,36 42,61 45,79 47,24 43,44Si02 ............% 10,22 6,98 6,67 8,46 7,88
F e O .......................% 0,93 1,09 1,23 1,44 1,17
T i 0 2 .......................% 1,57 2,20 2,37 2,12 2,07
S .............................% 1,10 0,52 0,56 0,70 0,72

Temperaturen:
Wind . . . .  ° C 494 463 465 465 474Gicht . . . » C 305 207 218 223 240Formen . . .  0 C 1785 1720 1640 1625 1705Schlacke . . 0 C 1600 1550 1550 1570 1568Roheisen . . 0 C 1485 1440 1430 1425 1450Winddruck mm QS 122 122 127 132 123

auf die Yersuche von A. L. Feild und P. H. Royster1), die in 
ihren Viskositatsuntersuchungen nachgewiesen haben, daB hoch- 
kalkhaltige Schlacken leichtfliissiger ais hochtonerdehaltige sind.

Die Ergebnisse der etwa zehntagigen Versuche sind 
in Zahlentafel 1 zusammengestellt. Man fuhr wahrend dieser 
Tage mit yier yerschiedenen Móllern, wobei das Ausbringen 
18 bis 28 %, durchschnittlich nur etwa 21 %, betrug. In der 
ersten Betriebszeit setzte man einen yerhaltnismaBig kalk- 
reichen Molier, um eine Schlacke mit hóherem Kalk- ais 
Tonerdegehalt zu bekommen. Der Betrieb yerlief einwandfrei. 
Das erzeugte Eisen war sehr schwefelarm.

Dann ersetzte man Drehspane durch Erz, wodurch der 
Molier armer wurde und der Koksyerbrauch bei gleichzeitigem 
starken Sinken der Tageserzeugung yon 2010 auf 2500 kg/t stieg; 
Gicht-, Roheisen-, Schlacken- und Gestelltemperatur sanken, und 
der Schwefelgehalt stieg, wenn auch wenig, gegenuber der ersten 
Betriebsweise. Merkwiirdig war wahrend dieser Betriebszeit, 
daB der Siliziumgehalt des erzeugten Roheisens nur 0,046 % 
betrug, daB also ein erheblicher Teil des Siliziumgehaltes im 
Molier, namlich derjenige der Drehspane, im Gestell oder yorher 
oxydiert worden sein muB. Ob diese Oxydation durch den Wind 
unmittelbar geschehen ist oder durch Eisenoxydul von Erz oder 
Schlacke, lieB sich nicht feststellen. Entsprechend dem engen 
Gestell ist die Oxydationszone bei dem Versuchsofen sehr klein; 
schon in einer Entfernung von nur 330 mm von den Formen ist 
aller Sauerstoff und in einer Entfernung von 447 mm yon den 
Formen alle Kohlensaure aus der Gasphase yerschwunden. Aber 
im Yerhaltnis zum Gestelldurchmesser ist die Oxydationszone 
naturlich gróBer ais bei weiten Hochofen, so daB die Verfasser 
glauben, daB bei groBen Hochofen die Oxydation des Siliziums 
móglicherweise kleiner ist ais bei dem Versuchshochofen. Da sich 
der Eisenoxydulgehalt wahrend der ersten Betriebszeit nicht 
wesentlich yerandert hat, glauben sie, nicht Eisenoxydul, sondern 
Windsauerstoff fiir die Siliziumoxydation yerantwortlich machen 
zu mussen.

Bei der nachsten Betriebsweise wurde der Kalksatz 
yermindert, so daB eine dickfliissige Schlacke mit hóherem 
Tonerde- ais Kalkgehalt entstand. Dabei stieg der Schwefel
gehalt im Roheisen aber etwas an, und zwar wohl deshalb, weil 
auch der Erzsatz wahrend dieser Zeit etwas gesteigert worden war 
und damit der Ofen kalter ging, wie man an den Gestelltempe- 
raturen und den manchmal zugehenden Formen beobachten 
konnte.

M Techn. Paper Bur. Mines Nr. 189 (1918); ygl. St. u. E. 42
(1922) S. 1336/7.
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In der l e t z te n  Betriebszeit wurde ein Molier mit wenig 
Erz ab er d a fu r  m e h r  Bohrspanen yerwendet. Der Schwefel- 
crehalt des Roheisens sank wieder, ohne daB allerdings die Gestell- 
und die Roheisentemperatur gestiegen ware. Der Kieselsaure- 
aehalt in der Schlacke nahm etwas zu, weil der Koks aschen- 
reicher war.

Insgesamt wurden wahrend der Versuche etwa 30 t Roheisen 
und 70 t Schlacke erzeugt. Der Betrieb ging einwandfrei. Die 
Formen setzten sich allerdings manchmal zu, konnten aber sofort 
wieder freigemaeht werden. Im allgemeinen lassen die Yersuche 
erkennen, daB ein Betrieb mit hochalumimumhaltiger Schlacke 
bei allerdings hohem Koksverbrauch sehr gut moglich ist.

Bei Gelegenheit der Untersuchungen ergaben sich einige 
bemerkenswerte Nebenbeobachtungen. Beim Vergleich der 
t/emessenen Temperaturen mit denjenigen friiher untersuchter 
Oefen sieht man, daB die Schlackentemperatur mit 1568° be- 
deutend hoher liegt ais diejenige anderer Hochofen mit 1426 bis 
1553° wahrscheinlich deshalb, weil die hochtonerdehaltige 
Schlacke dank ihrer Dickflussigkeit langsamer durch den Ofen 
nach unten flieBt ais kieselsaurereiehere Schlacke und deshalb 
hoher iiberhitzt wird. Fur diese Wahrseheinlichkeit spricht, daB 
stark saure Holzkohlenofenschlacken besonders niedrige Tempe
raturen haben, weil sie leichtflussig sind (1451°).

Das Yerhalten des Schwefels im Hochofen gab den 
Yerfassern AnlaB zu neuen Sonderuntersuchungen. Nach ihrer 
Ansicht geht der Schwefelgehalt der Gicht, d. h. also haupt
sachlich des Kokses, in den aus dem Erz sich bildenden Eisen- 
schwamm und wird aus diesem in Rast und Gestell durch Kalk 
aufgenommen. Dabei ist noch zweifelhaft, ob Eisentrópfchen mit 
Schlacke in Beriihrung kommen und den Schwefel abgeben, oder 
ob erst im Gestell die ubereinanderliegenden Schichten von Eisen 
und Schlacke ihren Schwefel aneinander abgeben. Deshalb lieB 
man bei 1500 bis 1525° durch Schlacke Roheisen mit 0,13 % S
10 bis 15 min lang hindurchtropfen und machte dann einen 
zweiten Yersuch, indem ebenso zusammengesetztes Roheisen mit 
der gleichen Schlacke ubereinander geschichtet bei 1500 bis 1525°

2 st lang auf Temperatur gehalten wurde. Das Ergebnis war, 
daB eine Schlacke mit 47 % Ca O, 44,6 % A1203 und 9,3 % Si02 
das Eisen bis auf 0,01 % entschwefelte, und zwar gleichgultig, 
welches Verfahren der Beriihrung angewendet wurde. Eine 
Schlacke mit 46,8% (CaO+MgO), 18,5% A1203 und
32,4% Si O 2 entschwefelte bei dem Durchtropfverfahren nur 
auf 0,029 % und bei der Beriihrung nur auf 0,022 %, wahrend 
eine Schlacke mit 10,44 % CaO, 26 % A1203, 31,6 % Si02, 
27 % Mn O und 3 % FeO beim Durchtropfen nur auf 0,08 % und 
bei dem Beriihrungsvorgang fast gar nicht, namlich nur auf
0,12 %, entschwefelte. Man sieht also, daB die Silikate Yerhaltnis
maBig schlecht entschwefeln, die Aluminate wie aueh Aluminium 
selbst gut entschwefeln. Bei den Versuchen mit Bauxitein- 
schmelzung wurde die Entschwefelung durch die groBe Schlacken- 
menge (das gilt besonders fiir die erste und vierte Betriebszeit), 
aber aueh durch die hohe Temperatur (das gilt besonders fiir die 
zweite und dritte Betriebszeit) begiinstigt.

2)r.*3ng. Georg Bulle.

Die praktische Anwendung der geophysikalischen Untersuchungs- 
verfahren

wurde von Hans Haalck, New York, behandelt.
Die eigentliche Entwicklung der geophysikalischen YTer- 

fahren fallt in die Zeit nach dem Weltkriege. Die groBen Kosten 
von Tiefbohrungen, die teilweise durch die geophysikalische Y or- 
untersuchung yermieden werden kónnen, gestalteten die Ent
wicklung sehr lebhaft. Die Unterschiede innerhalb der Erdkruste 
sind so mannigfaltig, daB die Aussichten auf Erfolg gar nicht allzu 
seiten gegeben sind. Es wird dann das gravimetrische, magneti- 
sche, seismische und elektrische Yerfahren beschrieben und betont, 
daB sich die Anwendungsgebiete iiberschneiden. Die Art des Yor- 
gehens muB durch eine yorhergehende Untersuchung gepriift 
werden. Seiten kann die Anwendung unmittelbar sein, meist wird 
es sich darum handeln, mittelbare Merkmale fiir das Vorhanden- 
sein und die Beschaffenheit von Lagerstatten zu gêv innen.

Joh. Weigelt.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1)-

(P a te n tb la t t  K r. 21 yom  24. H a i 1928.)

KI. Ib, Gr. 2, B 111 909. Yerfahren zur Verhiittung der 
unter dem Namen Doggererze bekannten armen oolithischen 
Eisenerze. 'Jtpl.̂ ng. Julius Bing, Eisenach, Liliengrund 1.

KI. 7 a, Gr. 12, B 134 673. Verfahren zum Kaltwalzen von 
Bandem oder Streifen aus Metallen und Legierungen. Dr. Otto 
Busse, Burgórner b. Hettstedt, Siidharz.

KI. 7 a, Gr. 15, M 99 224. Sehr agwalz werk. Maschinenfabrik 
Sack, G. m. b. H., Dusseldorf-Rath.

KI. 7 a, Gr. 24, K 103 353. Rollgang mit mehreren nebenein- 
ander angeordneten Walzgutzufiihrungsrinnen fiir Kiihlbetten. 
Fried. Krupp, Grusonwerk, A.-G., Magdeburg-Buckau.

KI. 7 c, Gr. 1, D 51 973. Blechrieht- und Spannmaschine. 
Weberwerke Siegen, Siegen.

KI. 18 a, Gr. 6, G 68 769. Gasabzug fiir Hochofen. Grabener 
u. Co., G. m. b. H., Werthenbach (Kr. Siegen).

KI. 18 a, Gr. 6, R 70 330. Sturzmantel fur die Gicht an 
Schacht-, insbesondere Hochofen. Heinrich Rósener, Duisburg- 
Meiderich, Heisingstr. 46.

KI. 18 a, Gr. 15, D 52 152. Gasabsperrventil, insbesondere 
fiir Gichtgasleitungen an Hochofen. Albert Daub, W issen
a. d. Sieg.

KI. 18 b, Gr. 15, K 97 172. B e s c h ie k u n g s v o r r i e h tu n g  fur 
heiBgehende Oefen. Fried. Krupp, Grusonwerk, A.-G., Magdeburg.

KI. 18 c, Gr. 8, S 73 157. Yerfahren zum Blankgliihen von 
Metallen in Stickstoffatmosphare. Siemens-Schuckertwerke, 
A.-G., Berlin-Siemensstadt.

KI. 18 c, Gr. 9, M 96 608; Zus. z. Anm. M 93 766. Gliihofen 
mit mehreren Gluhkammern. Alfred Menzel, Siegen i. W., Obere 
Hauslingstr. 17.

KI. 31 a, Gr. 6, V 23 315. Verfahren und Yorrichtung zur 
Einfiihrung von Wasser in die Schmelzzone eines Schachtofens. 
Vulcan-Feuerung, A.-G., Koln, Am Hof 20.

KI. 31 a, Gr. 6, W 77 877; Zus. z. Pat. 263 914. Masse zum 
Umkleiden des VerschluBstopfens fur Schmelzófen. Werner, 
Handelsgesellschaft, Dusseldorf, Industriehaus, Am Wehrhahn.

') Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fur jedermann zur Einsicht und Ein- 
sprucherhebung im Patentamte zu Berlin aus.

KI. 31 c, Gr. 6, G 65 128. Sandschleudermaschine, bei der 
der Sand durch umlaufende Fliigel tangential aus dem Gehause 
herausgeschleudert wird. Rudolf Geiger, Stuttgart, Stafflenberg- 
straBe 20.

KI. 31 c, Gr. 8, S 73 014; Zus. z. Pat. 428 271. Verfahren zur 
Herstellung metallischer GuBstiicke mittels Modellplatten. Sie
mens & Halske, A.-G., Berlin-Siemensstadt.

KI. 31 c, Gr. 10, M 72 650. Blockform zum GieBen von Stahl- 
blócken in wagerechter Lage unter Yerwendung einer die untere 
Oeffnung der Form verschlieBenden Bettplatte. Yalley Mould 
and Iron Corporation, Sharpsville, Pennsylvania (V. St. A.).

KI. 31 c, Gr. 10, M 98 437. GieBplatte zum gleichmaBigen 
Fullen von gruppenweise angeordneten Blockformen durch 
steigenden GuB. Mannesmannróhren-Werke, Dusseldorf.

KI. 31 c, Gr. 15, K 98 016. Verfahren zur Herstellung von 
insbesondere dunnwandigen und eine verwickelte Form auf- 
weisenden Formgufistiicken aus einer korrosionswiderstands- 
fahigen Legierung. Fried. Krupp, A.-G., Essen.

KI. 31 c, Gr. 26, J 29 722. SpritzguBmaschine mit einem um 
eine vordere, auBerhalb des Metallbades wagerecht liegende Achse 
drehbar gelagerten Schópf- und DrehgefaB. Injecta, A.-G.r 
Teufenthal, Aargau (Schweiz).

KI. 31 c, Gr. 31, P 53 333. Yorrichtung zum Entfernen von 
Dauerkernen aus reihenweise in senkrechter Lage gegossenen 
Hohlkórpern. Alfred Pretsch, Dusseldorf.

KI. 80 b, Gr. 5, K 98 919. Vorrichtung zum Granulieren 
feuerfliissiger Hochofenschlacke. Klóckner-Werke, A.-G., Abt. 
Mannstaedtwerke, und Emil Best, Troisdorf.

KI. 80 b, Gr. 8, N 27 146. Verfahren zur Herstellung hoch- 
feuerfester Ueberziige bzw. Auflagen auf feuerfestem Mauer werk. 
Dr. Wilhelm North, Hannover, Hiniiberstr. 4 A.

KI. 81 e, Gr. 109, B 128 685. Yorrichtung zum Umlegen und 
Planieren des auf Koksrampen ausgestoBenen Kokskuchens. 
Bamag-Meguin, A.-G., Berlin NW 87, Reuchlinstr. 10—17.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

(P a te n tb la t t  N r. 21 vom  24. M ai 1928.)

KI. 7 a, Nr. 1 032 542. Walzwerk. $r.*3 n3- Rudolf Kronen
berg, Haus Kronenberg, Post Immigrath.

KI. 7 b, Nr. 1 032 489. Zusammenlegbare Drahthaspel. 
Philipp Weber, Dresden-A. 24, Altenzeller Str. 10.
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KI. 7 c, r. 1 032 173. Selbsttatige Sicherung fiir Uniyersal- 
Abkant- und Rundbiegemaschinen. Ernst Seeger und Alex 
Seeger, Ohrdruf i. Tb.

KI. 7 c, Nr. 1 032 741. Kombinierte Rund-, Wulst-, Palz-, 
Abkant- und Umschlagmascbine. Oskar Seeger, Maschinenfabrik, 
Ohrdruf.

KI. 10 a, Nr. 1 032 536. Vorrichtung zur Verdichtung des 
Kammerinhaltes von Kammerófen zur Erzeugung von Gas und 
Koks. Dr. C. Otto & Comp., G. m. b. H., Bochum, Christstr. 9.

KI. 18 a, Nr. 1 032 422. Begichtungsanlage fiir Schachtófen. 
Demag, A.-G., Duisburg, Werthauser Str. 64.

KI. 24 e, Nr. 1 032 152. yorrichtung zum Sattigen des 
Windes fiir Gaserzeuger. Allgemeine Vergasungs-Gesellschaft 
m. b. H., Berlin-Halensee, Kurfiirstendamm 73.

KI. 48 a, Nr. 1 032 606. Vorrichtung zum Galvanisieren von 
Massenartikeln mittels einer aus dem Bad herausschwenkbaren 
Galvanisiertrommel. Dr. Fritz Riedel, Niirnberg, Bucherstr. 125.

KI. 49 h, Nr. 1 032 458. Abbiegevorrichtung fiir Stabeisen
u. dgl. Friedrich Roiter, Stuttgart, Yogelsangstr. 25.

Deutsche Reichspatente.

KI. 7 a, Gr. 24, Nr. 455 405, vom 26. Juli 1925; ausgegeben 
am 23. Februar 1928. Tschechoslowakische Prioritat yom

11. Februar 1925. Franz Skalsky in 
Zabreh, Oder (Mahren). Rollgang fu r  
Kuhlbetten.

Jede der nicht unmittelbar am 
Ktihlbett liegenden Walzgutzufiihrungs- 
rinnen a, b, c ist an derjenigen ihrer 
Seitenwande, die dem Kiihlbett zunachst 
liegt, mit einer nach dem Kiihlbette 
zu geneigten Gleitflache d, e yersehen, 

und jede der Rinnen besitzt eine eigene Aushebevorrichtung fiir 
das Walzgut, die das Walzgut aus der Rinne hebt und auf die 
schrage Gleitflache absetzt.

KI. 7 c, Gr. 20, Nr. 456 092, vom 18. April 1925; ausgegeben 
am 15. Februar 1928. Zusatz zum Patent 448 464. Slesazeck
& Co., G. m. b. H., Maschinenfabrik, in Berlin-Reinicken- 
dorf. Rohrwalze, bei welcher ein konischer Dorn die Walzrollen 
auseinanderspreizt.

Die Kupplung zwischen 
den beiden Stirnseiten der 
Hulsenmutter bzw. des Kafigs 
oder des Gehauses c besteht 
aus abgeschragten Stiften a, 

b, welche das Drehmoment aufnehmen, solange die UmschluB- 
feder d noch nicht zusammengedriickt ist, wahrend sie nach 
einem bestimmten Zusammendriicken dieser Feder ubereinander 
hinweggleiten.

KI. 7 a, Gr. 26, Nr. 456 161, yom 19. Noyember 1926; aus
gegeben am 20. Februar 1928. Maschinenfabrik Sack,
G. m. b. H., in Diisseldorf-Rath. Warmbettanlage mit mehreren 
nebeneinander liegenden Rinnen.

Ia  die Auflaufrinnen a ragen an geeigneten Stellen die Ueber- 
hebeglieder b hinein. Durch die Wandę c werden in Verbindung

mit den Abrutschflachen d 
Auffangtaschen gebildet, 
welche die Walzst&be auf
nehmen, bevor sie weiterbe- 
fordert werden konnen. Eine 
gegenseitige Beeinflussung 
der Arbeitsbewegung der 

Ueberhebegheder b erfolgt durch Kuryenscheiben unter Einschal- 
tung einer weiteren Kuryenscheibe, welche dieUeberhebebewegung 
der Glieder der benachbarten Auffangtaschen fiir eine Zeit ver- 
zogert oder unterbricht, wahrend welcher noch Walzstabe in die 
nachsten Auffangtaschen gelangen konnen.

KI. 7b , Gr. 10, Nr. 456 187, vom 3. September 1925- 
ausgegeben am 17. Februar 1928. Schloemann, Akt.-Ges.,’

in Dusseldorf. Hydrau- 
lische Presse zur Herstellung 
von nahtlosen Rohren aus Me
tali und anderen bildsamen 
Stoffen.

Der Lochzylinder a und 
u 7u  j  t> o i n  . ^er Lochkolben b sind innerhalb des PreBkolbens c derart angeordnet, daB der PreBkolben 
iiber den Lochzylinder gleitet.

KI. 31 c, Gr. 12, Nr. 456 118, vom 9. Oktober 1925; aus
gegeben am 17. Februar 1928. August Kadow in Toledo 
V. St. A. Yerfahren zum Fullen von luftleeren Kokillen mit Metali

durch Einsaugen des geschmolzenen Metalls durch dereń Boden- 
óffnung.

Die Kokille wird aus dem fliissigen Metali ausgehoben, 
wahrend das Metali in ihr noch fliissig ist.

KI. 7 a, Gr. 26, Nr. 457 214, vom 31. Mai 1927; aus- 
gegeben am 10. Marz 1928. Schloemann, Akt.-Ges., in 
Dusseldorf Schlep- 
perwagen fiir Walzgut.

Der Schlepper- 
wagen a ist mit einer 
Schlepperyorrichtung
b, c, d, e, f, g, h, i, k,
1, m, n yersehen, die 
eine von der Bewegung 
des Schlepperwagens 
abgeleitete ungleichfórmige Bewegung ausfiihrt. Es wird da
durch erreicht, daB der Arbeitsraum neben den Walztischen zur 
Leitung des Walzgutes in der Langsrichtung frei bleibt und die 
Arbeiter nicht durch feste, hochliegende Fiihrungsschienen in 
ihrer Tatigkeit behindert werden.

KI. 7 a, Gr. 22, Nr. 458 243, vom 17. Oktober 1925; aus
gegeben am 2. April 1928. Demag, Akt.-Ges., in Duisburg.
7 nowalzwerk mit angetriebener Mittelwalze und antriebsloser Ober- 
und Unterwalze.

Die Unterwalze wird durch eine unter der Wirkung eines 
Gegengewichts, einer Feder od. dgl. stehende Stutzyorrichtung 
entlastet, die die Reibung in den Zapfenlagern yerringert.

KI. 7 a, Gr. 21, Nr. 456 684, vom 4. Januar 1927; ausgegeben 
am 6. Marz 1928. Walz- und Federnwerk Boecker & Rohr,
G. m. b. H., in Hohenlim- 
burg i. W. und Sundwiger 
Eisenhiitte, Maschinen- 
bau-Akt.-Ges., in Sund- 
wig, Iserlohn. Walze fu r  
Blech- und Bandwalzwerke.

Die zwischen Walzen- 
lagerzapfen und Walzen- 
ballen angeordnete Kiihlyor- 
richtung besteht aus einem 
feststehenden, geschlossenen ringfórmigen Kiihlmantel a, der 
um einen so gegen den Walzenballen abgestuften Teil der Walze 
gelegt ist, daB die Walze einen Korper von annahernd gleicher 
Festigkeit bildet.

KI. 7 a, Gr. 7, Nr.
456 990, Tom 4. Juni 
1926; ausgegeben am 
7. Marz 1928. Gustay 
Asbeck in Dussel
dorf-Rath. Universal- 
walzwerk.

Der zentral gelagerte 
Getriebekorper c tragt ein 
Hyperbelrad b, das un
mittelbar mit den Ra
dem a der Walzenachsen 
kammt.

,K1;Z a’ Gr' 27’ Nr- 457 215> vom 19- Mai 1926; ausgegeben am 9. Marz 1928. Demag, Akt.-Ges., in Duisburg Yor
richtung zum Ab- 
bursten von Walz
gut.

Das Biirsten- 
paar a, b ist zwi
schen den Rollen 
eines Rollganges c 
angeordnet und 
wird in gleichem 
Drehsinn wie diese 
mit solchen Um- 
fangsgeschwindigkeiten angetrieben, daB die Umfangsgeschwin- 
digkeiten der oberen und unteren Bursten relatiy zur Werk- 
stiickgeschwindigkeit gleich oder annahernd gleich groB sind.

KI. 7 a, Gr. 14, Nr. 458 242, vom 12. Dezember 1926; aus
gegeben am 2. April 1928. Old Dominion Iron & Steel Works 
in Richmond, V. St. A. Herstellung hohler Metallstangen.

Um einen hohlen Kern wird ein Biindel von Stangen oder 
platten zusammengelegt und der Kem mit hitzebestandigem 
Materiał ausgefullt-. Das Paket wird dann auf SchweiB- und 
Walztemperatur erhitzt und durch Walzóffnungen hindurch- geschickt.



S1. Mai 19Ź8. Zeitschriften- und Biicherschau. Stahl und Eisen. 729

Zeitschriften- und Biicherschau Nr. 51).
I Die n a c h fo lg e n d e n  A n  zeigen neuer Biicher sind 

d u rc h  ein a m  Schlusse angehangtes S B S  von den 
Z e i t s c h r i f t e n  a u fsatzen unterschieden. — Buch-
h e s p r e c h u n g e n  werden in der Sonder abteilu n g 

gleichen Namens abgedruckt.

Allgemeines.
W i l l i a m  A. Porbes: Technologische Fragen der Stahl

industrie. (juerschnitt durch samtliche Gebiete des Eisen- 
huttenwesens in Nordamerika, angefangen vom Erzbergbau und 
Kohlenaufbereitung bis zu den Verfeinerungsbetrieben. [Year 
Book Am. Iron Steel Inst. 1927, S. 237/327; vgl. St. u. E. 48 
(1928) Nr. 12, S. 377/9.]

W. R ohrbeck: B e g r i f f  sbestimmung von Fachaus- 
d riic k e n  d e s  e l e k t r i s c h e n  Betriebes in der ameri
k a n is c h e n  L i t e r a t u r .  [E le k tr iz ita tswirtsch. 27 (1928) Nr. 456,
S. 192/6.]A. Nagel: Technik, Erfindung, Forschung und 
T e c h n isc h e  H o c h s c h u le .  [Z. V. d. I. 72 (1928) Nr. 13,
S. 429/31.]

W. Kummer: Ueber Schónheit und Stilformen von 
Maschinen.* [Schweiz. Bauzg. 91 (1928) Nr. 14, S. 171/3.]

„Hiitte". Des Ingenieurs Taschenbucli. Hrsg. vom Aka- 
demischen Yerein Hiitte, e. V.; in Berlin. 25., neubearb. Aufl. 
Gesamtsachverzeichnis der Bandę 1—4. Berlin: Wilhelm Ernst & 
Sohn 1928. (158 S.) 8 °. (Fiir Bezieher der 25. Auflage des 4. Bandes 
der „Hiitte" gegen Einsendung des dem Bandę beigefiigten 
Gutscheines kostenlos, sonst) 2,50 JłM , in Leder geb. ^ JU L

Stahl und Eisen ais Werkstoff. Gesammelte Vortrage 
der Gruppe Stahl und Eisen [bei der] Werkstofftagung, Berlin
1927. H r s g .  v o m  Verein deutscher Eisenhiittenleute. Dusseldorf: 
Verlag Stahleisen m. b. H. 1928. 4°. — Bd. 1: Forschung und 
Prufung. (Mit Abb.) (69 S.); Bd. 2: Eisen-und Schiffbau. Eisen
bahn und StraBenbahn. Blechverarbeitung und Oberflachen- 
behandlung. SchweiBen und Lóten. (Mit Abb.) (101 S.); Bd. 3: 
Heiz- und Kraftanlagen. Landwirtschaft. Maschinenbau. Elek
trotechnik. (Mit Abb.) (112 S.); Bd. 4: Bergbau. Fahrzeug- und 
Flugzeugbau. Werkzeuge. (Mit Abb.) (102 S.) Bd. 1—4 zusammen 
20 JłM, jeder Band einzeln 6 JM.- S B S

Geschichtliches.
T. B. Fowler: John Wilkinson, der Vater des Eisen- 

gewerbes. Lebensbeschreibung zur Erinnerung an den 200. Ge- 
burtstag. Zuschrift J. E. Hurst iiber die Einfuhrung des Kuppel- 
ofens durch die Gebriider Wilkinson. [Foundry Trade J. 38 (1928) 
Nr. 604, S. 184; Nr. 607, S. 240.]

August Rotth: Die ersten 25 Jahre der Siemens- 
Schuckertwerke.* [Siemens-Z. 8 (1928) Nr. 3, S. 131/47.]

Wilhelm Quast, Dipl.-Kfm.: Die Entwicklung der Eisen
industrie im Sauerland. Kóln-Kalk 1928: Max Welzel. 
(4 BI., 40 S.) 8°. Koln (Universitat), Wirtschafts- und soziaL 
wissenschaftl. Diss. — B ■»

H. F. Thomee, Werdohl: 100 Jahre Friedr. Thomee, 
1827—1927. EinFestbuch. (Mit Abb.) Buchschmuck von Mein- 
hard Jakoby, Mólln (Lauenburg). (Werdohl: [Selbstverlag] 1928.) 
(153 S„ 7 BI.) 4°. S B S

Rudolf Schulte, Diplom-Handelslehrer: Geschichte des 
Georgs-Marien-Bergwerks- und Hutten-Vereins. Kóln- 
Kalk 1928: Max Welzel. (VIII, 159 S.) 8°. — Koln (UniyersitatK 
Wirtschafts- und sozialwissenschaftl. Diss. “  B ™

Allgemeine Grundlagen des Eisenhiittenwesens. 
Mathematik. Verzeichnis berechneter Funktionen- 

tafeln. Im Auftrage des Wissenschaftlichen Beirats des VDI und 
mit Unterstiitzung der Notgemeinschaft der Deutschen Wissen- 
schaft hrsg. vom Institut fiir angewandte Mathematik an der 
Universitat Berlin. Berlin: V.-D.-I.-Verlag, G. m. b. H., 4°.
T. 1: Besselsche, Kugel- und elliptische Funktionen. 1928.
(30 S.) 3,50 JIM, fu r M itg lied er  des Vereins deutscher Ingenieure 
3,15 JIM, fiir Bezieher der „Zeitschrift fiir angewandte Mathe
matik und Mechanik' 1 und Mitglieder der Gesellschaft fiir ange
wandte Mathematik und Mechanik sowie der Deutschen l̂athe- 
matischen Gesellschaft 2,50 JIM,. “  B “

Physik. Handbuch der physikalischen und tech
nischen Mechanik. Bearb. von K. Andress-Darm-
stadt [u. a.]. Hrsg. von Prof. Dr. F. Auerbach und Prof. Dr.
W. Hort. Leipzig: Johann Ambrosius Barth. 8°. — Bd. 2, Lfg. 1. 
Mit 187 Abb. im Text. 1928. (VIII, 404 S.) 37,50 JIM,, Sub- 
skriptionspreis 30 JIM . S B S

Angewandte Mechanik. Der EinfluB der Elastizitat 
auf den zulassigen Zahndruck. [Mech. Engg. 50 (1928) 
Nr. 4, S. 303/6.]

E. G. Coker: Beanspruchungen in der AuBenhaut 
gestrandeter Schiffe.* [Engg. 125 (1928) Nr. 3247, S. 427/8.]

G. Hónnicke: Die Kesselbodenberechnung nach den 
neuesten Vorschriften.* [Warme 51 (1928) Nr. 16, S. 297/300; 
Nr. 17, S. 322/7.]

A. Huggenberger: Ueber die giinstigste Gestalt des 
vollen, gewólbten Bodens zylindrischer Kesseltrom- 
meln gleicher Dicke und ihre Festigkeitsberechnung.* 
Naherungsweise Berechnung des Spannungsverlaufes stetig ge- 
kriimmter Bodenschalen. [Schweiz. Bauzg. 91 (1928) Nr. 17,
S. 203/7.]

Kulka: Die Streekgrenze ais Berechnungsgrund- 
lage fiir den Konstrukteur.* [Stahlbau 1 (1928) Nr. 1,
S. 6/9.]

H. Lorenz: Hydraulische Widerstande.* [Schiffbau 
und Schiffahrt 29 (1928) Nr. 7, S. 135/9.]

A. J. Moroschkin: Wirbelschicht und das quadra- 
tische Reibungsgesetz.* [Recueil mathematique de la 
Societe Mathematiąue de Moskou 32 (1926) Nr. 2; nach Z. angew. 
Math. Mech. 8 (1928) Nr. 2, S. 143/4.]

L. Prandtl: Ein Gedankenmodell zur kinetischen 
Theorie der festen Kórper.* Vorstellung, daB ein mit 
elastisch gelagerten Massenteilchen besetztes Lineal langs eines 
anderen mit einem Kraftfeld von Anziehungs- und AbstoBungs- 
kraften besetzten Lineales verschoben wird. Nachahmung der 
Hysteresis, elastischer Nachwirkung, Abhangigkeit der FlieB- 
spannung von der FlieBgeschwindigkeit usw. [Z. angew. Math. 
Mech. 8 (1928) Nr. 2, S. 85/106.]

Ferd. Schleicher: Ueber die Sicherheit gegen Ueber- 
schreiten der FlieBgrenze bei statischer Beanspru- 
chung. [Bauing. 9 (1928) Nr. 15, S. 253/61.]

M.Bergstrasser, Dr.phil.: Versuche mit f reiauf liegenden 
rechteckigen Platten unter Einzelkraftbelastung. Mit 
55 Abb. u. 7 Zahlentaf. Berlin: V.-D.-I.-Verlag, G. m. b. H., 1928. 
(25 S.) 4°. 4,50 JłM , fiir Mitglieder des Vereins deutscher Inge
nieure 4 JłM . (Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Inge- 
nieurwesens. Hrsg. vom Verein deutscher Ingenieure. H. 302.)

Chemie. W. A. Roth:Die Modifikationen des Kohlen- 
stoffs. Verhaltnis von Diamant, a- und (3-Graphit sowie amor- 
phem Kohlenstoff zueinander. Natur des Graphits und der 
Temperkohle in Eisen. [Z. angew. Chem. 41 (1928) Nr. 11, 
S. 273/8.]

C. C. Furnas u. G. G. Brown: Gleichgewichte bei der 
Reduktion von Eisenoxyd.* Angabe neuer Gleichgewichts- 
konstanten fur die yerschiedenen Abbaugleichungen von Eisen - 
oxyd. Vergleich mit Schrifttumsangaben. [Ind. Engg. Chem. 20 
(1928) Nr. 5, S. 507/10.]

Chemische Technologie. J. E. Noeggerath: Elektro-
lytischer Druckzersetzer fiir die Erzeugung von 
Wasserstoff und Sauerstoff bei hohem Druck ohne 
Kompressoren.* Wirkungsweise der Druckzersetzeranlage fiir 
150 at. Bisherige Ergebnisse. Vorgange bei der Druckelektro- 
lyse. EinfluB von Druck und Temperatur auf Spannung und 
Leistung. Vorteile gegeniiber der atmospharischen Elektrolyse. 
Móglichkeiten der praktischen Anwendung. [Z. V. d. I. 72 (1928) 
Nr. 11, S. 373/8.]

Enzyklopadie der technischen Chemie. Unter Mit- 
wirkung von Fachgenossen hrsg. von Professor Dr. Fritz Ull- 
mann, Genf. 2., vóllig neubearb. Aufl. Berlin (N 24, Friedrich- 
str. 105 b) und Wien (I, Mahlerstr. 4): Urban & Schwarzenberg.
40. _ Bd. 1: Abasin—Ausdehnung. Mit 275 Textbildern. 1928.
(VIII, 808 S.) Geb. 48 JłM . S B S

Sonstiges. E. Beri u. H. Burkhardt: Beitrage zur Kennt
nis der aktiven Kieselsauren (Silicagel).* Versuche an 
verschieden hergestellten Gelen iiber den Zusammenhang zwischen 
Benetzungswarme, Adsorption aus Losungen und Adsorption von 
Dampf en. Untersuchungen iiber die besten Herstellungsbedin-Siehe St. u. E. 48 (1928) S. 555/68.

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkiirzungen siehe S. 113 jS -  Ein  * bedeutet: Abbildungen in der (juelle.
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gungen yon aktiyem Kieselsauregel. 
Nr. 1/2, S. 102/25.]

[Z. anorg. Chem. 171 (1928)

Bergbau.
Lagerstattenkunde. Landgraber: Die russischen Stein- 

kohlenlager im Donezbecken. Inhalt der Lager. Entwicklung 
der Forderung. [Dingler 343 (1928) Nr. 7, S. 71/2.]

Sonstiges. T. A. Rickard:Mit den Geologen inSpanien.* 
Reisebericht iiber die 14. Internationale Geologen-Zusammen- 
kunft 1926. Eróffnung in Madrid. Die Bleibergwerke in Linares. 
Die Magnetkieslager am Rio Tinto (Tharsis und Huelya). Der 
KongreB in Madrid. [Engg. Min. J. 123 (1927) Nr. 23, S. 916/23: 
124 (1927) Nr. 1, S. 12/8; Nr. 3, S. 91/5.]

Aufbereitung und Brikettierung.
Kohlen. Bjórn Fougner: Ueber die Trennung feinster 

Gemenge durch Zentrifugieren in schweren Fliissig- 
keiten. (Mit 2 Abb.) o. O. 1927. (16 S.) 4°. Breslau (Techn. 
Hochschule), S)l.=Qng.-Diss. — Auch erschienen in der „Zeitschrift 
des Oberschlesischen Berg- und Huttenmannischen Vereins, Z. z. 
Katowice", 1927, H. 10 u. 11. E B S

Nasse Aufbereitung, Schwimmaufbereitung. Th. Lange: Die 
stoffliche Zerlegung der Kohle durch die Schwimm- 
und Sinkanalyse.* Zusammenstellung des Schrifttums. Be
ziehungen zwischen spezifischem Gewicht und Aschengehalt. Die 
Erkennung der Schwimm- und Sinkfraktionen. Wert einer Ver- 
einigung von Sieb- sowie Schwimm- und Sinkanalyse. Praktischer 
Nutzen der Schwimm- und Sinkanalyse. [Z. Oberschles. Berg- 
Hiittenm. V. 67 (1928) Nr. 4, S. 206/15; Nr. 5, S. 281/6.]

Agglomerieren und Sintern. Octave Lepersonne: Der 
Agglomerier-Ofen nach A. Dawans* Ofen mit Schrag- 
boden, an dessen unterem Ende das Schiittgut durch Brenner 
agglomeriert wird. Um Sinterungen im Schuttkegel zu yermeiden 
und damit ein ununterbrochenes NachflieBen zu erzielen, wird 
die Flamme durch einen eingebauten Steg von der Schrage abge- 
schirmt. [Rey. Uniy. Mines Met. 7. Serie, 18 (1928) Nr. 3, S.124/30.] 

Brikettieren. Sven Lind: Ueber die Brikettierung und 
Sinterung von Schlich, Gichtstaub usw. in Deutsch
land.* Brikettierung mit Sulfitablauge, Gips-Chlormagnesium, 
Kalk, groben und feinen GuBeisenspanen; einige yersuchsweise 
durchgefiihrte Brikettierungsyerfahren. Sinterung im Drehofen, 
Giesecke-Verfahren, Konverterverfahren yon Huntington-Heber- 
lein, Dwight-Lloyd-Verfahren, Handapparat nach dem Greena- 
walt-Yerfahren. [Teku. Tidskrift 58 (1928) Bergsyetenskap 4, 
S. 27/32.]

Brennstoffe.
Allgemeines. Ernst Terres und Heinz Biederbeck: Die

spezifischen Warmen von amorphem Kohlenstoff 
und Halbkoksen. Spezifische Warme von Platin, Kieselsaure 
und Kohlenstoff, hergestellt aus Bariumkarbonat, Terpentin und 
Methan. Die spezifischen Warmen yon vier Halbkokssorten bei 
yerschiedenen Entgasungstemperaturen. SchluBfolgerungen aus 
den Ergebnissen. [Gas Wasserfach 71 (1928) Nr. 12 S 265/8- 
Nr. 13, S. 297/303; Nr. 14, S. 320/5; Nr. 15, S. 338/45.]

Steinkohle. R. Lessing: Die Mineralbestandteile der 
Steinkohle. Unterschied zwischen „Asche“ und „Minerał- 
substanz". Einteilung der anorganischen Kohlenbestandteile 
nach ihrem Ursprung und Kennzeichnung der Komponenten- 
gruppen der Kohle durch sie. EinfluB der Aschenzusammen- 
setzung auf die Verwendung der Kohle. [Z. Oberschles. Berg. 
Hiittenm. V. 67 (1928) Nr. 4, S. 215/21.]

Karl Bay: Das neue Zeitalter der Kohle.* Allgemeines 
iiber das Yorkommen der Kohle und dereń bisherige Verwendung. 
Entwicklung der Kohlenstaubfeuerung. Verfahren zur Gewin
nung von Oel aus Kohle. [Teknisk Ukerblad 75 (1928) Nr 12 
S. 115/8; Nr. 13, S. 126/8.] 1 ’ ’

Koks. R. V. Wheeler: Koks zum Erschmelzen yon 
Iiegelstahl.* Anforderungen an mechanische und physikali- 
sche Eigenschaften. Vergleich des Bienenkorbofen-Kokses mit 
dem aus Kammerófen. [Fuel 7 (1928) Nr. 4, S 148/51 ]

Sonstiges. M. Dolch u. O. Koch: Die Kohle yon Spitz
bergen. Untersuchung iiber die Zugehórigkeit der Spitzbergener 
Kohlen zur Stein- oder Braunkohlengruppe. [Z. Oberschles. Berc- 
Huttenm. V. 67 (1928) Nr. 4, S. 221/6.]

Veredlung der Brennstoffe.
Allgemeines. G. Coles, F. Scarf u. D. G. Skinner: Die Yer- 

kokungs-Konferenz in Birmingham (England) 1928.
Zeitschriftenverzeichnis nebsl Abkilrzungen siehe S. 113/6.

Ausziige aus den Vortragen iiber Vergasung, Verkokung uni 
Schwelung der Kohlen. [Fuel 7 (1928) Nr. 4, S. 160/8.]

Jahresbericht des (englischen) Fuel Researcl 
Board. Arbeiten zur Errichtung einer Schwelanlage yon 100 1 
taglichem Durchsatz. Versuche iiber Kohleverfliissigung naci 
Bergius und Fischer-Tropsch. Untersuchungen iiber Reaktions
fahigkeit von Koks und Selbstentziindlichkeit von Kohle. [Iroc 
Coal Trades Rev. 115 (1927) Nr. 3098, S. 89; Nr. 3099, S. 138.] 

Kokereibetrieb. Kokslóschwagen. Lóschwagen mit 
Schragboden sowie ein- und doppelseitig kippbare Flachboden- 
wagen. [Demag-Nachr. 2 (1928) Nr. 2, S. 40/1.]

Schwelerei. E. Beri und H. Sehildwachter: Ueber den 
EinfluB des duroh Druckextraktion mit Tetralin er
haltenen Bitumens auf die Verkokung von Kohle.* 
Ergebnisse von Laboratoriumsversuchen. [Brennstoff-Chem 9 
(1928) Nr. 8, S. 121/2.]

Bruno Schapira: Die Tieftemperaturverkokung in 
Europa und in Amerika mit besonderer Beriicksichti- 
gung amerikanischer Verhaltnisse.* Einteilung der 
Schwelófen. Beschreibung der Einrichtungen nach Parker 
(Coalite), Mclntire, Piron, Viekers, McLaurin, Nood-Odell 
Nielsen, Sutcliffe & Evans, McEwan-Runge. [Feuerungstechn 16 
(1928) Nr. 18, S. 85/8.]

Richard B. Parker: Der Bussey-ProzeB der Tief- 
temperaturdestillation. Schwelung mit Innenbeheizung 
durch Verbrennen eines Teils der Beschickung in pyramiden- 
fórmigen eisernen Schachtófen, in die unten Luft und Dampf ein- 
gefiihrt wird, wahrend die Schwelgase oben abgesaugt werden. 
[Proc. Int. Conf. bitum. Coal 1926, S. 778/87; nach Chem. Zentral- 
blatt 99 (1928) Bd. I, Nr. 2, S. 278.]

Heller: Ueber die Aussichten und die Entwick- 
lungsmóglichkeit der Braunkohlengaserzeugung.* 
Schwelanlage Bamag-Heller: Zwei umlaufende schragliegende 
Trommeln, mit feuerfestem Mauerwerk ausgekleidet,° werden 
wechselweise aufgeheizt und mit Braunkohle beschickt. Leistung 
600 t/24 st. Vereinigung mit Wassergas-Erzeugung. [Braunkohle 
27 (1928) Nr. 11, S. 201/7.]

G. S. Haslam und R. Y. Wheeler: Bemerkungen zur 
Schwelung yon Kohle. Eigenschaften des anfallenden Kokses 
und Oeles und dereń Wert. Technische Schwierigkeiten bei der 
Schwelung. Wirtschaftliche Betrachtungen. Erorterung: Wirt- 
schaftlichkeitsyergleich mit dem Verkoken und Gaserzeuger 
[Iron Coal Trades Rev. 116 (1928) Nr. 3135, S. 457/8.]

J. N. Hazeldon: Das K. -S.-G.-Schwelyerfahren.* Dreh- 
rohrofen mit stufenweiser auBerer Beheizung durch Abgase und 
innerer Beheizung durch iiberhitzten Dampf. Beschreibung der 
Anlage in Karnap. Betriebsergebnisse. [Fuel 7 f 19'̂ 8i Nr 4 S. 155/60.] v / • ,

Sonstiges. M. Dolch: Versuche zur technischen Ver- 
wertung der Arsakohle.* Beitrag zur Kenntnis des Ver- 
haltens des Kohleschwefels. EinfluB der Anheizgeschwindigkeit, 
Verkokungstemperatur und -dauer auf die Schwefelyerfliichtigung 
und die Form des Schwefelgehaltes im Koks. SchluBfolgerungen 
fiir den zweckmaBigsten Verkokungsyorgang der Arsakohle. 
[Mont. Rdsch. 20 (1928) Nr. 8, S. 213/23.]

Feuerfeste Stoffe.
Allgemeines. A. Kramarenko: Schamotte- und Silika- 

lndustrie in der Ukrainę.* Vorkommen und Gewinnung der 
Kohstoffe. Fabrikanlagen. [Feuerfest 4 (1928) Nr. 3, S. 42/5.]

R. A. Sherman: Feuerfeste Stoffe in Kraftwerken. 
Zusammenfassender Aufsatz iiber neuere Entwicklung und neuere 
forschungsarbeiten. [Amer. Refrac. Inst., Tech. Buli Nr 18 
(^7);nach Ceram. Abstracts, Beilage 3. J. Am. Ceram. Soc. 7 
(1928) Nr. 4, S. 235/6.]

H. Stephenson: Die drei Grundsatze der Keramik. 
Kurze Bemerkung. [Trans. Ceram. Soc. 27 (1928) Teil 1, S. 21/2.] 

Prufung und Untersuchung. Rudolf Grams: Mittel zur 
-kigenschafts prufung und Zweckbestimmung yon 
Tonen [Dtsch. Ton-Ziegel-Zg. 5 (1928) S. 81; nach Chem. 
Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 14, S. 1802.]

A. E. R. Westman: Die relative GróBe der Fehler bei 
Probenahme und Messung in der Prufung keramischer 
Mas sen. Grundsatzliche Fehler yon Durchschnittswerten.
Ableitung emer Gleichung, die die Beziehungen angibt zwischen 
der Probenanzahl, der Abweichung vom wirklichen MeBwert und 
yom Durchschmttswert. Graphische Auswertung. Anwendbarkeit 
des Verfahrens. [J. Am. Ceram. Soc. 11 (1928) Nr. 4, S. 264/70.

Ein  * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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Eigenschaften. A. J. Dale: Der EinfluB der Tempera
tur auf die m e c h a n is c h e n  Eigenschaften von Silika- 
E r z e u g n i s s e n . *  Belastungsversuche. Betrachtungen iiber 
GróBe des Priifkórpers, Erhitzungsgeschwindigkeit usw. Be
stimmung der chemischen Analyse, des wahren und scheinbaren 
spezifischen Gewichtes, der wahren und scheinbaren Porositat, 
des Segerkegelpunktes, der Ausdehnungs- und Erweichungskurye 
unter Belastung bis 1600°. Temperatur der haltlosen Erweichung 
bei yerschiedenen Belastungen usf. Ergebnisse an 33 Silika- 
steinen. Besprechung einiger Gefugeaufnahmen. [Trans. Ceram. 
Soc. 27 (1928) Teil 1, S. 23/62.]

Edward Orton und J. F. Krehbiel: Der EinfluB ver- 
schiedener Feldspate auf die Neigung t o u  Seger- 
kegeln zu verzógerter Erweichung.* Versuche iiber die 
Verschiebung des Segerkegel-Erweichungspunktes durch Ab- 
weichungen von der normalen Erhitzungsgeschwindigkeit. Er- 
®ebnisse° an Segerkegel 10. Charakteristische Wirkung ver- 
schiedener Feldspate. Keine grundlegende Erklarung der Er
scheinung gefunden. [J. Am. Ceram. Soc. 11 (1928) Nr. 4,
S. 215/23.]

Verhalten im Betriebe. Oskar Lecher: Verfahren zur 
Untersuchung feuerfester Silika- und Schamotte- 
steine auf ihre Widerstandsfahigkeit gegen den An- 
eriff geschmolzener Schlacken oder Glasflusse. [Dtsch. 
Ton-Ziegel-Zg. 5, S. 84/6; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, 
Nr. 14, S. 1802.]

A. T. Green: Eine Betrachtung iiber feuerfeste Bau
stoffe fiir Siemens-Martin-Stahlwerke.* Beanspruchung 
der feuerfesten Steine im Siemens-Martin-Ofen, insbesondere die 
Erosion und Korrosion durch Schlacke und Staub. Warmeeigen- 
schaften verschiedener zu Gitterwerk verwendeter Stoffe. Die 
Eignung von Silikasteinen fiir den Siemens-Martin-Ofenbau. 
Anforderungen an die feuerfesten Stoffe fiir Pfannen, Ausgleich- 
gruben und Gliihófen. [Trans. Ceram. Soc. 27 (1927/28) Teil I,
S. 63/92.] .

Feuerfester Ton. A. F. Joseph: Die kennzeichnenden 
Eigenschaften von Ton.* Mechanische (TeilchengroBe) und 
chemische Zusammensetzung yon Ton. Begriff des kolloidalen 
Tons. Schlammversuche. [Trans. Ceram. Soc. 27 (1928) Teil 1, 
S. 1/11.]

Graphit und Graphittiegel. W. Landgraeber: Graphit, sein 
Vorkommen und seine Bedeutung. Die Aufbereitung des 
Rohgraphits. [Mont. Rdsch. 20 (1928) Nr. 8, S. 223/4.]

Sonstiges. L. Vielhaber: Karborundum ais feuerfestes 
Materiał in der Emaille-Industrie. Warmeverluste durch 
die schlechte Warmeleitfahigkeit der Schamottemuffel. Wege zur 
Abhilfe. Abhilfe durch Karborundummuffel. Herstellung und 
Zusammensetzung yon Karborundummuffeln. Zusammensetzung 
des Materials und Wirtschaftlichkeit. Praktische Erfahrungen 
mit Karborundummuffeln. [Feuerfest 4 (1928) Nr. 3, S. 33/4.] 

A. E. Knowler: Ueber die Messung des elektrischen 
Widerstandes t o u  porósen (keramischen) Materialien. 
Ausfuhrung der Messung. Das Leitvermógen ist dem Feuchtig- 
keitsgehalt fast proportional. [Proceed. physical. Soc., London 40, 
S. 37/40; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 19, S. 2289.]

Schlacken.
Sonstiges. Hans Fliegenschmidt: Ueber den Eintritt 

des Kalkes in das bei metallurgischen Schlacken vor- 
liegende Stoffsystem, ein Beitrag zur Frage der 
Schlacke nr eakti one n. (Mit 13 Bildern.) Berling Industne- 
yerlag yon Hernhaussen, Aktiengesellschaft, 1927. (16 S.) 4 . 
Breslau (Techn. Hochschule), $r.*3ttg.-Diss. — Auch erschienen 
im „Centralblatt der Hiitten und Walzwerke11, 1927, S-̂ 551/6, 
567/72, 587/90. -  B “

Feuerungen.
Kohlenstaubfeuerung. J. Isore: S c h m ie d e o f e n

Kohlenstaubfeuerung.* [Aeiers spec. 3 (1928) Nr. 30, S. o -/ .J 
0. Knabner: Wirbelbrenner fiir K o h l e n s t a u b .*  [Arch. 

Warmewirtsch. 9 (1928) Nr. 4, S. 121/4.]
Neumann: Betriebsergebnisse mit Kohlenstau ^

feuerungen in Kraftwerken der Vereinigten Staaten. 
Betriebsergebnisse am erikan ischer S taubkoh lenk raftw er e im 
Jahre 1926. [Warme 51 (1928) Nr. 15, S. 289/91.]E. Rammler: B r a u n k o h l e n s t a u b - Z u s a t z f e u e r u n g .
[Arch. Warmewirtsch. 9 (1928) Nr. 5, S. 151/4.]

Braunkohlenfeuerung. Pradel: Die E n tw ic k lu n g  e r  
Braunkohlen-Treppenroste z u  G r o B f e u e r u n g e n .  r

hohung der Feuerraumtemperatur bei Treppenrost-Halbgas- 
feuerungen durch eigene Warme. Yortrockenschachte, mecha
nische Schiirung, Vorwarmung der Verbrennungsluft, Unterwind- 
und fremde Warme-Zusatzfeuerungen. Beispiele. Spitzen- 
leistungen bis zu 60 kg/st/m2 und dariiber durch Kohlenstaub- 
Zusatzfeuerung. [Brennst. Warmewirtsch. 10 (1928) Nr. 6,
S. 107/11; Nr. 7, S. 123/6.]

Gasfeuerung. A. E. Maehler: Neuartiger Gasbrenner.* 
Durch einen Ventilator wird neben Frischluft ein Teil des heifien 
Abgases in den Gasstrom gesaugt. [Fuels Furn. 6 (1928) Nr. 4,
S. 533/4 u. 549.]

Rostfeuerung. H. F. Lichte: Der Ruckschubrost, eine 
neue Hochleistungsfeuerung.* [Centralbl. Hiitten Walzw. 32 
(1928) Nr. 16, S. 251/3.]

Schornsteine. Eisenbetonschornsteine.* Bautechnische 
Mitteilungen des Deutschen Beton-Vereins 1928, Nr. 4, S. 13/6.]

Industrielle Oefen im allgemeinen.
(Einzełne Bauarten siehe unter den betreffenden Fachgebieten.)

AUgemeines. H. Repky: Ermittlung giinstigster Wand- 
dicken von Industrieofen.* [Arch. Warmewirtsch. 9 (1928) 
Nr. 5, S. 145/9.]

Elektrische Oefen. J. Sauer: Elektrische Warmebe
handlung von Stahl.* Beschreibung yerschiedener elektrischer 
Kleingliihofen, elektrischer Salzbadófen, Trockenófen, Wander- 
trockenófen, Temperaturregler. [A-E-G-Mitt. (1928) Nr. 4,
S. 165/71.]

E. Kothny: Entwicklung der Verwendung des Elek- 
troofens in den einzelnen Zweigen der Eisenindustrie 
und Untersuchung iiber seine Wirtschaftlichkeit und 
Zukunftsaussichten in dieser Industrie. Berechnungen 
iiber Art und Menge des in der Welt zur Yerfugung stehenden 
Schrotts. Vergleich der Kosten fiir das Erschmelzen von Roh
eisen, GrauguB, TemperguB und StahlguB im Kuppelofen bzw. 
Siemens-Martin-Ofen und Tiegel sowie im Elektroofen. SchluB- 
fol̂ erungen daraus fiir Strompreisgrenzen. Statistik iiber die im 
Elektroofen hergestellten Eisen- und Stahlmengen und Anzahl 
der im Betrieb befindlichen Oefen. [Centralbl. Hiitten Walzw. 32 
(1928) Nr. 14, S. 207/16, Nr. 18, S. 271/80; Z. Oberschles. Berg- 
Hiittenm. V. 67 (1928) Nr. 4, S. 240/3, Nr. 5, S. 296/9.]

Warmewirtschaft.
AUgemeines. A l f r e d  Schack: Wissenschaftliche Warme- 

technik. A. Aufgaben und Beispiele wissenschaftlicher Warme- 
technik: MeBtechnik; Erzeugung der Warme; Uebertragung der 
Warme. B. Theorie und Praxis: Falsche Wissenschaftlichkeit; 
wissenschaftlicher Geist in der ausfiihrenden Praxis. [Arch. Eisen- 
hiittenwes. 1 (1927/28) H. 10, S. 647/51 (Gr. D: Mitt. Warme
stelle 110).]

Abwarmeverwertung. Major W. Gregson: Abwarmeyer- 
wertung. [Engg.125 (1928) Nr.3241, S.241/3; Nr. 3242, S. 272/3.] 

Dampfwirtschaft. Blansdorf: Heizkraftbetriebe.* Be
ziehungen zwischen Kraft- und Warmeerzeugung. Feststellung 
des Warmebedarfes. Kupplung von Kraft- und Warmewirtschaft. 
Entspannung des Heizdampfes in Gegendruckturbinen und in 
E ntnah m etu rb in en . Ausgleichsmoglichkeiten. Uebersicht iiber 
die inFrage kommenden Bauarten. [B-B-C-Nachr. 15 (1928) Nr.2,
S. 39/52.] .

Dampfspeicher. Chr. Eberle: Regelung und Speiche- 
rung.* Darlegung der Beziehungen zwischen Regelungsvorgang 
der Feuerung und erforderlicher Speicherleistung. [Warme 51 
(1928) Nr. 13, S. 219/22.]

WarmeisoUerungen. E. Borschke: Berechnung der wirt- 
schaftlichsten Isolierdicken* Zeichnerisches Yerfahren zur 
Ermittlung der Warmeverluste und Oberflachentemperaturen. 
Anwendung der Theorie der Maxima und Minima auf die Be
stimmung der wirtschaftlichsten Isolierdieke. [Arch. Warme
wirtsch. 9 (1928) Nr. 4, S. 117/20.]

Gasleitungen. Marcel Steffes: Theoretische und prak
tische Ermittlung des Druckabfalles in den neu er- 
richteten Gichtgasyerbindungsleitungen der Arbed- 
Werke in Esch.* A llg e m e in e  Betrachtungen. Die Yerbindungs- 
leitungen der vier Werke. Gasleitung Esch Oth. Berechnung 
des Druckabfalles mittels der Gleichung yon Ledoux. Wahl des 
zweckmaBigsten Durchmessers. Ergebnisse der praktischen Unter
suchungen an den fertigen Leitungen. Vergleich der theoretisch 
errechneten Druckverluste mit den tatsachlich im Betrieb er
mittelten Werten. SchluBfolgerungen. [St. u. E. 48 (1928) Nr. 14, 
S. 441/4.]

Zeitschri ftenyerzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 11316. — Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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Gasreinigung. Josef Weyl: Elektrische Entteerung 
nach dem Cottrell-Móller-Verf ahren. Vollstandigkeits- 
grad der Entteerung. Wassergehalt des ausgeschiedenen Teeres. 
[GewerbefleiB 106 (1927) S. 241/8; nach Chem. Zentralbl. 99 
(1928) Bd. I, Nr. 9, S. 1245/6; St. u. E. 46 (1926) S. 1863/70.]

F. Brauneis: Elektrische Gasreinigung. Arbeitsweise 
der elektrischen Gasreinigung. Kurze Kennzeichnung des yer
fahrens nach Oski, Lurgi, Siemens & Schuckert und Elga. [Mont. 
Rdsch. 20 (1928) Nr. 7, S. 198/202.]

Krafterzeugung und -verteilung.
Allgemeines. Robert Haas und Carl Theodor Kromer: Die 

Wirtschaftlichkeit von Pumpspeicherwerken.* [E. T. 
Z. 49 (1928) Nr. 16, S. 599/600.]

50 Jahre Sachsischer Dampfkessel-Ueberwachungs- 
Verein, e. V., zu Chemnitz, 1878—1928. [Chemnitz: Selbst- 
verlag] (1928.) (112 S.) 4°. (Ingenieurbericht 1927 [des] Sachsischen 
Dampfkessel-Ueberwachungs-Vereins zu Chemnitz.) — Enthalt, 
auBer einem kurzeń Ueberblick iiber die Entwicklung des Vereins 
seit seiner Griindung bis Ende Dezember 1927, den ausfuhrlichen 
Bericht iiber die Vereinstatigkeit im letzten Geschaftsjahre sowie 
im Anhang die Wiedergabe eines am 6. Mai 1927 gehaltenen Vor- 
trages von Regierungsrat Prof. Dr. A. Goldberg: Einiges aus der 
Chemie des Dampfkesselspeisewassers (S. 75/99). S B S 

Kraftwerke. GroBkraftwerk Gersteinwerk der Yer
einigten Elektrizitatswerke Westfalen, G. m. b. H., 
Dortmund.* Beschreibung des Kesselhauses mit einem Rtick- 
blick auf die Entwicklung von Kesselhausbauarten. [A-E-G-Mitt. 
1928, Sonderheft: GroBkraftwerk Gersteinwerk.]

Nino Hilgers: Richtlinien fiir Industriekraftwerke. 
Warmeverbrauchszahlen ftir Gegendruckenergie. Gegendruck- 
anlagen oder Fremdstrom. Druckerhohung oder Anzapfbetrieb. 
Parallelbetrieb mit fremden Werken. [Warme 51 (1928) Nr. 13, 
S. 215/8.]

L. Kollbohm: Das Cunowerk, ein Hochdruckdampf- 
kraftwerk des Kommunalen Elektrizitatswerkes Mark, 
A.-G., Hagen (Westfalen). [Elektrizitatswirtsch. 27 (1928) 
Nr. 455, S. 153/63.]

W. Kummer: Die Verhinderung elektromechanisch 
bedingter Erschiitterungen an den Maschinenwellen 
der Kraftwerke. [Schweiz. Bauzg. 91 (1928) Nr. 16, S. 196/8.] 

Fr. Sass: Gleichgang von Kolbenkraftmaschinen.* 
Keine Pendelung des Reglers. Kleiner Ungleichfdrmigkeitsgrad 
der Schwungmasse. Vermeidung von Drehschwingungen, Regeln 
von Simons. [Arch. Warmewirtsch. 9 (1928) Nr. 4, S. 101/6.]

Schlicke: Die Lage des Kesselhauses zum Maschinen- 
haus.* Raumbedarf von Kraftwerken in den letzten 25 Jahren. 
Anordnung des Kesselhauses bei yerschiedenen Kraftwerks- 
gróBen. [Warme 51 (1928) Nr. 16, S. 304/6.]

Heinz Schlicke: Die Wahl der MaschinengróBe in 
Kraftwerken. [E. T. Z. 49 (1928) Nr. 14, S. 527/31.]

Michael Seidner: Die Spaltung der Energieerzeugung. 
Vorteile der Unterteilung in Grund- und Spitzenkraftwerke unter 
Berucksichtigung der Lage dieser Werke zu den Verbrauchern. 
[E. T. Z. 49 (1928) Nr. 17, S. 644/8.]

W. Zimmermann: Zur Frage der Unterteilung eines 
stark wechselnd belasteten Elektrizitatswerkes in 
Grund- und Spitzenkraftwerk.* [Elektrizitatswirtsch. 27 
(1928) Nr. 455, S. 163/7.]

H. Boyd Brydon: Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
fiirdenBau yonKraf twerken. Vergleich von sieben 60 000-kW- 
Kraftwerken, eins mit 28 at, drei mit 42 at und drei mit 84 at 
Betriebsdruck. Das 28-at-Kraftwerk scheint iiberlegen unter 
gewissen Umstanden, das 84—105-at-Kraftwerk aussichtsreich, 
dagegen yerfehlt das 42-at-Kraftwerk. [Mech. Engg. 50 (1928) 
Nr. 5, S. 359/62.]

M. Gercke: Bemerkungen zur Frage der Spitzen- 
deckung bei GroBkraf twerken.* Kupplung der Elektrizi- 
tats- und der Gaswirtschaft durch Koksofengasspeicherung. 
Spitzendeckung durch GroBdieselmotoren. Grundsatzliche Unter
schiede der primaren und sekundaren Betriebsmittel zur Spitzen
deckung. [Elektrizitatswirtsch. 27 (1928) Nr. 456, S. 177/86.] 

Dampfkessel. D. L. Mekeel: Dampfkesselanlage eines 
Hiittenwerkes.* Beschreibung der Dampfkesselanlage der 
Jones & Laughlin Steel Corporation auf den Aliquippa-Werken. 
5 Kessel fiir 20 000 PS Leistung. 17% at Druck, Kohlenstaub
feuerung. Luftvorwarmer. [Year Book Am. Iron Steel Inst. 1927,
S. 328/42.]

Chr. Eberle: Betriebswirkungsgrad und Auskiihl- 
yerlust yon Dampfkesseln.* Erhóhung des Betriebswir-

kungsgrades durch sorgfaltigen AbschluB der Ziige wahrend des 
Stillstandes. [Arch. Warmewirtsch. 9 (1928) Nr. 5, S. 133/8.] 

H. Gleichmann: Das Heizkraftwerk mit Benson- 
Kessel im Kabelwerk Gartenfeld der Siemens- 
Schuckertwerke.* Sehema des Dampfwasserkreislaufes. Ben- 
son-Kessel mit Kohlenstaubfeuerung und fiir Gasfeuerung. [Sie
mens-Z. 8 (1928) Nr. 3, S. 179/85.]

N. Broglio: Einfliisse des Kesselbetriebes auf die 
Haltbarkeit der Kesselbaustoffe. [Warme 51 (1928) Nr. 18, 
S. 331/4.]

W. Benedict: Niederdruckspiilentaschung vonDampf- 
kesselanlagen.* [Centralbl. Hiitten Walzw. 32 (1928) Nr. 16, 
S. 249/51.]

Die Festigkeit von Dampfkesseln. Hinweis auf die 
Berucksichtigung des elastischen Verhaltens der Konstruktionen 
und des Werkstoffes unter Hervorhebung der Arbeiten von C. E. 
Stromeyer. [Eng. 145 (1928) Nr. 3768, S. 351/2.]

6. Tagung des Allgemeinen Verbandes der Deut
schen Dampfkessel-Ueberwachungs-Vereine am 9. Sep
tember 1927 zu Dusseldorf im AnschluB an die Yersammlung 
des Zentralverbandes der preuBischen Dampfkessel-Ueber- 
wachungs-Vereine, e. V., Halle a. d. S. Mit 109 Abb. u. 20 Zahlen- 
taf. Berlin (NW 7): V.-D.-I.-Verlag, G. m. b. H., 1928. (78 S.) 
4°. 16 JIM. — Versammlungsbericht, in dem u. a. folgende Vor- 
trage (nebst Erórterungen) wiedergegeben sind: 1. Die Wirt
schaftlichkeit der Kohlenstaubfeuerung fiir Dampfkessel, 
von Fr. Schulte (S. 20/37). 2. Kesselbaustoffe und ihre Be- 
einflussung durch Weiterverarbeitung und Betrieb mit beson
derer Berucksichtigung der Hochdruckkessel, von N. Christ- 
mann (S. 40/59). S B 5

Speisewasserreinigung und -entólung. N. Broglio: Erfah- 
rungen mit einem Kesselstein yerhiitungsmittel.* Be
schreibung der Anwendung und der Erfahrungen mit Tartracid. 
einer Fliissigkeit mit etwa 35 % gerbsaureahnlichen Stoffen, bis 
zu 64 °0 Wasser und 1 % mineralischer Bestandteile. [Arch. 
Warmewirtsch. 9 (1928) Ńr. 4, S. 111/5.]

Karl Hofer: Bericht iiber die Fortschritte in der Auf- 
bereitung des Speisewassers in den Jahren 1925/27. 
Klaren und Filtrieren. Entharten. Thermische Speisewasserent- 
hartung. Elektrochemische Reinigungsverfahren. Neutralisieren. 
Entólen. Entgasen. Abscheiden von Kesselstein. Analytische 
Untersuchung. Weitgehender Quellennachweis. [Chem.-Zg. 52 
(1928) Nr. 11, S. 10/8.]

Luftvorwarmer. Wilhelm Hojer: Berechnung der Tem- 
peraturyerhaltnisse in Kesselanlagen mit Luftyorwar- 
mung. [Feuerungstechn. 16 (1928) Nr. 7, S. 76/8.]

Dampf maschinen. J.Kluitmann: DieneuzeitlicheKolben- 
maschine.* [Warme 51 (1928) Nr. 13, S. 232/40.]

Dampfturbinen. E. A. Kraft: Wirtschaftliche Klein- 
turbinen fiir Gegendruckbetrieb.* [A-E-G-Mitt. 1928, 
Nr. 4, S. 141/9.]

Jr. D. Dresden: Dampfyerbrauchsmessungen an einer 
dreigehausigen 16 000 - kW - Brown - Boveri - Dampftur- 
bine.* [Warme 51 (1928) Nr. 15, S. 286/8.]

Friedrich Gropp: Betriebserfahrungen mit Dampftur
binen. Werkstoff und Formen der Schaufeln. Betriebsbeobach- 
tungen. Richtiges Anfahren und Ueberlastbarkeit. [Warme 51 
(1928) Nr. 13, S. 230/1.]

E. A. Kraft: Gegendruck- und Anzapfturbine in der 
neuzeitlichen Kraftwirtschaft.* [Warme 51 (1928) Nr. 13, 
S. 223/9.]

Melan: Ueber Wirkungsgrade von Hochdrucktur- 
binen.* [Siemens-Z. 8 (1928) Nr. 3, S. 186/91.]

Paul Bach: Neue Hochdruckdampfturbinen.* Mehr- 
gehausige Turbinen der Bergmann-Elektrizitatswerke. [Warme 51 
(1928) Nr. 18, S. 335/9.]

A. D. Blake: Ein ungewóhnlicher Turbinenschaden.* 
Explosion einer einstufigen 300-kW-Dampfturbine fiir 6000 Umdr. 
Bruchursache unbekannt. [Power 67 (1928) Nr. 16, S. 680/2.] 

Kondensationen. Balcke: Kondensatwirtschaft fiir
Kraftanlagen.* Konstruktionsbedingungen fiir neuzeitliche 
Kondensationen. Ausfuhrungen und Hilfsmaschinen. [Warme 51 
(1928) Nr. 14, S. 260/8; Nr. 15, S. 281/5.]

Eschmann: Kiihlwasserimpfung.* Schaden des Stein- 
ansatzes in Kondensationen. Anwendung und Vorteile des Impf- 
yerfahrens. [Warme 51 (1928) Nr. 14, S. 269/72.]

Elektromotoren und Dy namomaschinen. DergróBteTurbo- 
generator mit 3000 Umdr./min. Dynamo fiir eine Leistung 
von rd. 43000 kVA bei 3000Umdr./min, 6300 Volt. [Siemens-Z. 8 
(1928) Nr. 3, S. 238.]
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Elektrische Leitungen und Schalteinrichtungen. Konrad Rose: 
F e rn g e s te u e r te  Kupplung von Gleichstromnetzen mit 
s e lb s t ta t ig e r  Riickmeldung von einer Zentralstelle 
aus.* [Siemens-Z. 8 (1928) Nr. 3, S. 171/5.]

Sonstige elektrische Einrichtungen. W. Schramm und W. Ze
browski: Ueber die Feuersicherheit von elektrischen 
Isolierstoffen und ein neues Verfahren zu ihrer Be
stimmung.* Definition der Feuersicherheit ais chemische Wider- 
standsfahigkeit gegen hohe Temperaturen im Gegeńsatz zu 
Warmesicherheit ais physikalische Widerstandsfahigkeit. Fest- 
stellung der Brennbarkeit mit Hilfe eines neu entwickelten Gliih- 
stabapparates. [E. T. Z. 49 (1928) Nr. 16, S. 601/3.]

Rohrleitungen. Karnath: Hochdruck-HeiBdampfschie- 
ber.* Schieber mit Spreizfliigeln, mit Gewindespreizung, Schieber 
mit Druckausgleich und mit nachgiebigen Dichtungsplatten. 
[Arch. Warmewirtsch. 9 (1928) Nr. 4, S. 125/7.]

Zahnradtriebe. E. vom Ende: Neuzeitliche Lager- 
priifung.* Theorie der Lagerreibung. Zapfenbewegung. 
Schmierschichtstarke. Oberflachenbeschaffenheit. Lagerpriif- 
stahle, insbesondere Kammererstand und Yiewegstand. [Z. techn. 
Phys. 9 (1928) Nr. 4. S. 121/6.]

Riemen- und Seiltriebe. Arthur R. Glithero: Ledertreib- 
riemen in der GieBerei. Verwendungsmoglichkcit und Unter- 
haltung von Lederriemen in der GieBerei. [Iron Steel Ind. 1 
(1928) Nr. 7, S. 222/3.]

Berechnung offener Lederriementriebe. Ausgearb. 
von Prof. £r.=3ng. Skutsch unter Mitarbeit des Ausschusses fiir 
mechanische Energieleitung beim AWF. Rechentafel, entworfen 
von Studienrat Schwerdt, Berlin, Obmann des Ausschusses fiir 
graphische Rechenverfahren. Berlin (S 14): Beuth-Yerlag,
G. m. b. H„ Februar 1928. (6 S.) 4°. 0,90 .JłM. S B S  

Gleitlager. G. Duffing: Reibungsversuche am Gleit- 
ager.* [Z. V. d. I. 72 (1928) Nr. 15. S. 495/9.]

E. A. Kraft: Neuere Spurlager.* Druck- und Reibungs- 
verhaltnisse. Ausbildung der Druckklótze. Schmiermittel und 
Lagermetalle. Berechnungsgrundlagen. Anwendungsbeispiele. 
[Masch.-B. 7 (1928) Nr. 8, S. 357/62.]

Emil Wellner: Zur Berechnung von Gleittragzapfen.* 
Grenzkurve fiir den bei einer gegebenen Drehzahl hóchstzu- 
lassigen Flachendruck. [Z. V. d. I. 72 (1928) Nr. 13, S. 435/40.] 

Schmierung und Schmiermittel. F. Heyd: Besondere Un
tersuchungen an betriebsmaBig erprobten Dampftur- 
binenólen. [Elektrizitatswirtsch. 27 (1928) Nr. 456, S. 186/92.] 

A. Baader und H. Gruber: Stockpunkt und Yiskositat.* 
Stockpunktbestimmung fiir Isolier- und Schmieróle. Messung 
der Yiskositat nach einem einfachen Yerfahren. [Arch. Eisen- 
hiittenwes. 1 (1927/28) H. 10, S. 653/4 (Gr. D: Schmiermittel- 
stelle 7).]

Richtlinien fiir den Einkauf und die Prufung von 
Schmiermitteln. Aufgestellt u. hrsg. von dem Yerein deutscher 
Eisenhiittenleute, Gemeinschaftsstelle Schmiermittel, und dem 
Deutschen Verband fiir die Materialpriifungen der Technik (Aus- 
schuB 9). 5., erweit. Aufl. Dusseldorf: Yerlag Stahleisen m.b.H. 
1928. (91 S.) 8°. Geb. 5 JłM . = B =

Maschinentechnische Untersuchungen. Kurt Mauritz: Yer
halten yon rasch laufenden Gegendruckturbinen bei 
Drehzahlanderungen. (Mit 31 Abb.) Munchen 1927: R. Olden
bourg. (42 S.) 8°. Munchen (Techn. Hochschule), $t.«:gng.-Diss.

Allgemeine Arbeitsmaschinen.
Pumpen. G. Weyland: Kesselspeise-Kreiselpumpen 

fiir Hochdruck-Dampfanlagen.* HeiBwasser-Kesselspeise- 
pumpen. Berechnung der Zulaufhóhe. ZweckmaBige Konstruk
tion. HeiBwasserpumpen fiir GroBkraftwerke. Einfiihrung von 
heiBem Kondensat in die Hochdruckstufe der Speisepumpe. 
[Z. V. d. I. 72 (1928) Nr. 9, S. 317/9.]

Bearbeitungsmaschinen. Weil: Spezialmaschinen zur
Bearbeitung der Bleche, Platten und Profileisen auf 
Schiffswerften.* Anscharf maschinen. Joggelmaschinen. 
Schmiegemaschinen. Abkantmaschinen. Biegemaschinen. [Schiff- 
bau und Schiffahrt 29 (1928) Nr. 5, S. 83/7; Nr. 6, S. 115/9; Nr. 7, 
S. 149/51.]

Trennvorrichtungen. August Schwarze: Zur Entwicklung 
der Blechschere mit Kraftantrieb.* Feinblechscheren. 
Mittel- und Grobblechscberen. Riemen-, Dampf- oder elek
trischer Antrieb. [Centralbl. Hiitten Walzw. 32 (1928) Nr. 1, 
S. 1/8; Nr. 3, S. 38/42; Nr. 5, S. 66/9; Nr. 7, S. 104/6.]

Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. A. Lobeck: Biege- 
einrichtung fiir lange, gebiindelte und ungebiindelte

Monier- oder Betoneisen.* [Centralbl. Hiitten Walzw. 32 
(1928) Nr. 9, S. 133/5.]

A. Holzmeyer: Neue Hochleistungs-Walzendreh-
banke.* [Centralbl. Hiitten Walzw. 32 (1928) Nr. 9, S. 135/8.] 

Schleifmaschinen. Schleifindustrie-Kalender 1928. 
Schleif- und Poliermittel-Kalender. Gegrtindet, bearbeitet und 
herausgegeben von Bernhard Kleinschmidt. (Mit Abb.) Dussel
dorf (17): Verlag des Schleifindustrie-Kalenders. (Kalendarium 
und 399 S.) 8°. Geb. 4 JłM. S B S

Materialbewegung.
Hebezeuge und Krane. R. Richter: Berechnung der 

Kranmotoren fiir aussetzenden Betrieb.* [Z. V. d. I. 72 
(1928) Nr. 12, S. 407/12.]

Tiefofenkrane mit Deckelabhebevorrichtung und 
Hilfskatze.* Ausfiihrungsform der Demag. [Z. V. d. I. 72 
(1928) Nr. 11, S. 382/3.]

Werkstattwagen. W. Franke: Amerikanische Hub-
kipper.* Verladeeinrichtungen fiir den Kohlenumschlag, Wipper 
in Verbindung mit Hubbewegung. [Z. V. d. I. 72 (1928) Nr. 12,
S. 413/5.]

Lokomotiven. W. Becker: Elektrische Rangierlokomo- 
tive fiir Einphasen-Wechselstrom, 3000 Volt, 50 Peri
odem* Ausfiihrung Krupp. [Kruppsche Monatsh. 9 (1928) 
Marz, S. 39/45.]

Selbstentlader. Neuerungen im Selbstentladerbau.* 
[Kruppsche Monatsh. 9 (1928) Januar/Februar, S. 19/22.]

Sonstiges. Carl Weicken: Kohlenentladung aus Eisen- 
bahnwagen.* Entladearten aus verschiedenen Wagentypen. 
Gegeniiberstellung der yerschiedenen durchschnittlichen Entlade- 
kosten. [Z. V. d. I. 72 (1928) Nr. 14, S. 474/5.]

Werkeinrichtungen.
Fabrikbauten. R. Meldau: Wasser, Wind und Warme 

im Fabrikbau.* [Werksleiter 2 (1928) Nr. 5, S. 123/5.]
H. Hertlein: Vom zeitgemaBen Werkstattenbau. Aus 

den Erfahrungen der Siemensbauten.* GrundriB und Er- 
weiterungsmóglichkeit. Aufbau und AuBenwande. Decken. Dach 
und Obergeschosse. Warmeisoliermittel. FuBbodenbelag. [Werks
leiter 2 (1928) Nr. 5, S. 115/22.]

Karl Maul: Erweiterungsbauten der Eisenhiitte Hol- 
stein in Rendsburg.* [Stahlbau 1 (1928) Nr. 2, S. 22/3.]

Griindung. Thomas C. Rathbone: Schwingungen von 
Dampfturbinenfundamenten. [Power 67 (1928) Nr. 14,
S. 588/92.]

Beleuchtung. Ernst Weisse: Beleuchtung feuchter und 
staubiger Arbeitsraume.* [Werksleiter 2 (1928) Nr. 7,
S. 207/9.]

Rauch- und Staubbeseitigung. Emil Zopf: Die elektrische 
Abscheidung von Flugasche aus Kesselfeuerungsab- 
gasen.* [Brennst. Warmewirtsch. 10 (1928) Nr. 8, S. 143/4.]

Sonstiges. Saurefeste Behalterauskleidungen. Yer
wendung von Plombitplatten und -mortel fiir Behalter. Anstrich- 
masse Para-Plombit zum Auftragen auf Holz, Zement und Eisen. 
[Bauing. 9 (1928) Nr. 18, S. 327.]

Werkbeschreibungen.
Bekannte englische Werke.* Die Wigan Coal and Iron 

Company, Limited. Geschichte und Betriebe der Gesellschaft. 
[Iron Steel Ind. 1 (1928) Nr. 7, S. 215/8.]

Roheisenerzeugung.
HochofenprozeB. Georg Eichenberg und Paul Oberhoffer: 

Beitrage zur Kenntnis des Hochofenprozesses.* Zweck 
der Versuche. Beschreibung der Versuchsanordnung. Unter
suchung eines GieBereiroheisenofens. Auswertung der Ergebnisse 
nach der chemischen und physikalischen Seite. SchluBfolgerung 
fiir Theorie und Betrieb. Untersuchung der Hochofenverhaltnisse 
beim Umsetzen auf eine andere Roheisensorte. Vergleich der 
Reduktionsverhaltnisse bei der Erzeugung einer grauen und einer 
weiBen Roheisensorte. [Arch. Eisenhiittenwes. 1 (1927/28) H. 10, 
S. 613/28 (Gr. A: Hochofenaussch. 94).]

T. L. Joseph: Das Verhalten des Kokses im Hochofen.* 
Zusammenfassender Bericht der amerikanischen Anschauungen 
iiber die Verbrennungsvorgange im Hochofen. Erórterungs- 
beitrag A. E. Maccoun iiber Yersuche iiber die Windannahme 
der einzelnen Formen. [Year Book Am. Iron Steel Inst. 1927, 
S. 420/65; vgl. St. u. E. 48 (1928) Nr. 12, S. 379/80.]

Fritz Wiist: Eine neue Theorie des Hochofenver- 
fahrens. [St. u. E. 48 (1928) Nr. 16, S. 505/6.]

I Z
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Ivar Bohm: Ueber die Reduktion von Silizium, Man
gan und Phosphor im HochofenprozeB.* Stellungnahme 
zu dem Aufsatz von Fritz Wiist in St. u. E. 46 (1926) S. 1213/21. 
[Tekn. Tidskrift 58 (1928) Bergsvetenskap 2, S. 9/11.]

Richard Franchot: Die Theorie des Hochofens.* Ent- 
stehung und Zusammensetzung der Gase im Hochofen. Verteilung 
der Warmemengen auf die einzelnen Reaktionen, hauptsachlich 
im Gestell. Der ,,Schmelzwirkungsgrad“ des Hochofens und 
seine Abhangigkeit von der Zyanidspeicherung. Erorterung iiber 
die Hohe der gebildeten Zyanidmengen. [Year Book Am. Iron 
Steel Inst. 1927, S. 135/64; vgl. St. u. E. 47 (1927) Nr. 36, 
S. 1494/6.]

Hochofenanlagen. Michael Payloff, o. o. Prof. am Leningrader 
Polytechnischen Institut: Abmessungen von Hoch- und 
Martinófen. Unter Mitwirkung des Yerfassers aus dem Russi- 
schen iibersetzt von Prof. F. Dreyer. Mit 150 Fig. im Text u. 
auf 4 Taf. sowie 3 Tabellentaf. Leipzig: Otto Spamer 1928. 
(VIII, 148 S.) 8°. 14 JłJl, geb. 16 JłJl. (Der Industrieofen in 
Einzeldarstellungen. Hrsg. von L. Litinsky. Bd. 3.) "  B —

Hochofenbetrieb. James E. Lose: Betriebserfahrungen 
an Hochofen mit weitem Gestell bei Verwendung von 
Koks aus hochgashaltiger Kohle.* Die Profilentwicklung in 
Amerika. Die Hochofenanlage der Carrie Furnaces, Carnegie 
Steel Co. Betriebszahlen iiber Leistung und Koksverbrauch. 
Staubentfall eines neuen und alten Ofens auf diesem Werk. 
[Year Book Am. Iron Steel Iust. 1927, S. 79/116; vgl. St. u. E. 47
(1927) Nr. 40, S. 1672/4.]

J. H. Slater: Betriebsergebnisse des Betty-Ofens.* 
Einzelheiten iiber die Ende 1926 in Betrieb gesetzte Hochofen
anlage der Central Alloy Steel Corporation. Ergebnisse iiber 
Leistung, Koksverbrauch usw. [Freyn Design 1928, Nr. 5, S. 1/4.] 

Georg Bulle: Hochofenuntersuchungen.* Zusammen- 
fassender Bericht iiber die Arbeiten des Unterausschusses fiir 
Hochofenuntersuchungen. EinfluB von Molier- und Koksbeschaf- 
fenheit auf den Hochofengang. Die Vorgange im Innern des Hoch
ofens. EinfluB der baulichen Beschaffenheit, insbesondere des 
weiten Gestells, auf Erzeugung und Koksyerbrauch. Ueber
wachung und Regelung des Ofenganges. Verfahren und Aufgaben 
der Untersuchungspraxis. [Ber. Hochofenaussch. V. d. Eisenh. 
Nr. 93; vgl. St. u. E. 48 (1928) Nr. 14, S. 433/40.]

Hochofenbegichtung. Gichtteufen-Anzeiger, Bauart 
Freyn. Beschreibung. [Freyn Design 1928, Nr. 5, S. 17.]

Gichtgasreinigung und -verwertung. Marcel Steffes: Ab- 
nahmeyersuche mit der Trockengasreinigungs-Anlage 
der Hiitte Terres Rouges in Esch. Druckverluste in den 
Filtern, Rraftverbrauch, Reinheitsgrad und Leistungsfahigkeit der 
Anlage. [Rev. Techn. Lux. 20 (1928) Nr. 2, S. 34/9.]

Roheisen. A. Michel: Zur Metallurgie des direkten 
Hochofengusses. Entwicklung und Technik des Gusses un
mittelbar yom Hochofen. Unterschiede in der Beschaffenheit von 
GuBeisen erster und zweiter Schmelzung. Wege zur Erzeugung 
eines Qualitatsroheisens. [GieB.-Zg. 25 (1928) Nr. 9, S. 279/81.] 

Roheisenmischer. Selbsttatig wirkende Steuerungs- 
einrichtungen fiir Roheisenmischer, Kippofen u. dgl.* 
[St. u. E. 48 (1928) Nr. 14, S. 450.]

Hochofenschlacken. Wernekke: Hochofenschlacke ais 
Baustoff. Augenblickliche Ausnutzung in Amerika. Eigenschaf
ten yerwertbarer Schlacke, besonders im Hinblick auf Magnesia- 
gehalt. Eignung ais Betonzusatz, StraBenbaustoff, Eisenbahn- 
schotter. [Rock Products 30 (1927) Nr. 11, S. 46/7; nach Tonind.- 
Zg. 51 (1927) Nr. 61, S. 1084/5.]

Sonstiges. J. E. Holgate: Die Roheisenerzeugung in 
Natal. Rohstoffgrundlagen der Union Steel Corp. in Newcastle. 
Beschreibung der Hochofenanlage und Angabe einiger Betriebs
zahlen. [Iron Coal Trades Rev. 116 (1928) Nr. 3135, S. 461/2.]

Eisen- und StahlgieBerei.
Allgemeines. Walter L. Seelbach: Notwendigkeit der 

Reklame fiir GuBeisen. Schilderung der fiir GuBeisen beson
ders ungiinstigen Marktlage Amerikas. Griinde fiir die Bildung des 
„Gray Iron Institute41. Wert der Reklame fiir den Absatz. 
[Foundry 56 (1928) Nr. 7, S. 252/5.]

A. H. Goodger: Die Herstellung von GuBstiicken. 
Allgemeine Bemerkungen iiber Abkiihlungsvorgang, Setzen von 
Trichtern, Gaseinschliisse, EinfluB der GieBtemperatur, Anbrin- 
gung yon Probestaben. [Foundry Trade J. 38 (1928) Nr. 607, 
S. 236; Iron Coal Trades Rev. 116 (1928) Nr. 3135, S. 459.]

GieBereianlagen. U. Lohse: Die neuen GieBereien
der Citroen-Werke.* Die friiheren Unternehmungen Citroena.

Planung der neuen Werke in Clichy. GroBe Graugiefierei: Form- 
und GieBbetrieb, Sandaufbereitung und -fórderung, Putzerei. 
TempergieBerei: Schmelzbetrieb, Form- und GieBbetrieb. Bronze- 
und AluminiumgieBerei. Vorrichtungswerkstatt. [Z. V. d. I. 72 
(1928) Nr. 14, S. 464/8.]

Die Anlagen der Southern Foundries, Ltd.* Be
schreibung der bei Croydon, London, gelegenen GieBerei. [Foundry 
Trade J. 38 (1928) Nr. 607, S. 237/9.]

GieBereibetrieb. Brieger: FlieBarbeit in der GieBerei.* 
Gegenwartiger Stand der FlieBarbeit in deutschen GieBereien. 
[GieB. 15 (1928) Nr. 18, S. 406/11.]

Formstoffe und Aufbereitung. F. Hudson: Schottische 
Formsande.* Anforderungen an ideale Formsande fiir Eisen-, 
Stahl- und MetallguB. Beschreibung von Priifyerfahren. Eigen
schaften yerschiedener schottischer Sande. Wirkung yerschiedener 
Aufbereitungsyerfahren auf die Eigenschaften des Formsandes. 
Beschreibung von Priifgeraten fiir Stampffestigkeit und Feuch- 
tigkeit. [Foundry Trade J. 38 (1928) Nr. 608, S. 262/6; Nr. 609, 
S. 279/81].

A. Rodehiiser: Die Betriebsiiberwachung in der GieBe
rei durch zweckmaBige Prufung des yerdichteten 
Formsandes. Vorteile bei der Prufung der mechanischen Eigen
schaften des Formsandes an der fertigen Form. Neuartige Zu
sammenstellung von einfachen Priifyerfahren fiir die einzelnen 
Eigenschaften des Sandes. Zusammenhange zwischen Porigkeit, 
Luftdurchlassigkeit und Bindefestigkeit des Sandes. [GieB. 15 
(1928) Nr. 15, S. 329/35.]

Formerei und Formmaschinen. Ueber Verbesserungen 
im kastenlosen Formmaschinenbau. Hauptsachliche Neue- 
rung die Verbindung der Wendeyorrichtung mit dem PreBholm. 
[Zentral-Europaische GieB.-Zg. 1 (1928) Nr. 1, S. 20/6.]

Erich Schlemper: Die Bildung und Vermeidung yon 
Schiilpen an GrauguBstiicken. Grunde fiir die Entstehung 
von Schiilpen. Ihre Vermeidung durch richtiges Stampfen, Luft- 
stechen usw. [GieB. 15 (1928) Nr. 14, S. 312/3.]

Kernmacherei. Anforderungen an Oelsandkerne in 
mechanischer Hinsicht.* MaBnahmen zur Vermeidung yon 
Poren in GuBstiicken, die durch die Gasentwicklung aus den Oel- 
kernen entstehen konnten. [Foundry Trade J. 38 (1928) Nr. 610, 
S. 299/300.]

Schmelzen. J. E. Hurst: Der Kuppelófen. Verbrennungs-
yorgang und Reaktionsf ahigkeit des Kokses. Auf stellen yon W ar- 
mebilanzen. Versuche von Piwowarsky. Der Verbrennungsvor- 
gang yor den Formen. EinfluB des Fiillkokses und des Ofendurch- 
messers darauf. Angaben iiber zweckmaBige Windmenge und 
Winddruck, Auskleidung des Ofens, Abmessung der Diisen. 
Abbrand und erreichbare Temperaturen im Kuppelófen. [Iron 
Steel Ind. 1 (1928) Nr. 5, S. 147/50; Nr. 6, S. 177/80; Nr. 7, 
S. 219/21.]

Paul Lorinser: Zur Frage der Aufkohlung yon Stahl- 
schrottimKuppelofen. Untersuchungen iiber das Auf kohlungs- 
bestreben des Stahles beim Erschmelzen in yerschiedenen Kup
pelófen. [GieB. 15 (1928) Nr. 16, S. 366.]

K. Miihlbradt: Die Zonenbildung im Kuppelófen und 
ihr EinfluB auf den Schmelzyorgang. Die Unterschiede im 
Strombilde des idealen Gaserzeugers und des Kuppelofens. Die 
Form der neutralen Flachę. Der EinfluB des Schmelzyorganges 
auf den Verbrennungsverlauf. [GieB. 15 (1928) Nr. 15, S. 335/9.] 

GrauguB. Pat Dwyer: Entwicklung des Róhrengusses.* 
AbriB der Geschichte des Róhrengusses im allgemeinen, besonders 
der R. D. Wood & Co. in Florence, N. J. Beschreibung der neu- 
zeitlichen RóhrengieBerei mit Formmaschinen. [Foundry 56 
(1928) Nr. 7, S. 246/50.]

TemperguB. F. H. Hurren: Tempergufieisen. Versuche 
iiber den EinfluB der yerschiedenen Legierungsbestandteile auf 
WeiBkern-Tempergufl. Einwirkung der Gliihzeit auf Festigkeits
eigenschaften. RiBerscheinungen beim Gluhen infolge zu hohen 
Schwefel- und zu geringen Mangangehaltes. Erorterung. [Foundry 
Trade J. 38 (1928) Nr. 610, S. 301/2.]

HartguB. Archibald Allison: HartguBwalzen.* Her
stellung von HartguB mit geringem Kohlenstoffgehalt durch 
Schmelzen im Oelofen. Zusammenhang yon Hartetiefe mit Koh
lenstoff- und Siliziumgehalt. Anpassung der Zusammensetzung 
des Eisens an die AbmaBe der zu gieBenden Walzen. Angaben iiber 
Zusammensetzung des Eisens zur Erreichung bestimmter Harte- 
tiefen. [Foundry Trade J. 38 (1928) Nr. 608, S. 259/61; Nr. 609, 
S. 277/8; Nr. 610, S. 295/7.]

StahlguB. H. Kalpers: Fortschritte in der Herstellung 
yon StahlguB (StahlformguB). Die Entwicklung im Er-

| Zeitschńftenyerzeichnis nebst Abkilrzungen siehe S. 113/6. -  Ęjn * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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schmelzen des Stahles, Herstellen der Formen und der Warm- 
behandlung der GuBstiicke. [Dingler 343 (1928) Nr. 7, S. 65 8.]

E. Piwowarsky: G e s ie h ts p u n k te  fu r  den  B au  r o n  
K leink on vertern . Erfahrungszahlen uber Abmessung der 
Birnen. Anfuhrung der Yorteile der Zenzes-Konverter. [GieB. 15 
(1 9 2 8 ) Nr- 14, S. 314/5.]

SchleuderguB. James T. MaeKenzie: S ch leu d erg u B ro h re  
aus Sandform en.* Untersuchungen uber auBeres Aussehen und 
Festigkeitseigenschaften der nach den Moore-Patenten herge
stellten Rohre. Yermeidung einer rauhen Innenseite durch Yer- 
schlacken der Yerunreinigungen mit Soda. [Tear Book Am. Iron 
Steel Inst. 1927. S. 466 80; vgl. St. u. E. 48 (1928) Nr. 12. 
S. 380, L]

John D. Capron: D ie  S ch le u d er g u B r er fa h r en .*  Ge- 
schichtliche Entwicklung des Sehleudergusses. Yerbreitung des 
De-Lavaud-Yerfahrens. Andere Arbeitsweisen. Gefuge und Fe
stigkeit ron Sehleuderróhren. [Year Book Am. Iron Steel Inst.
1927. S. 59 78: vgL St. u. E. 47 (1927) Nr. 40, S. 1676.]

Wertberechnung. H .vanAarst: S e lb s tk o s te n b e r e c h n u n g  
ron GuBwaren. Beispiele fur die Preis berechnung auf Grund 
des produktiren Lohnes. des Preises fur das GuBeisen, der festen 
und allgemeinen Unkosten. [Gieterij 1928, Nr. 4. S. 49 52.] 

Sonstiges. Fritz Dengler: D a s F a b r ik a t io n s -  u n d  GuB- 
k a lk u la tio n se sp o se  a is  G ru n d la g e  fu r  d ie  P r o je k t ie -  
rung von  F a b r ik g ieB ere ien . Beispiel fur die Durchrechnung 
des Arbeiterbedarfs einer GieBerei bei gegebener Erzeugungs- 
menge, der Selbstkosten und der Wirtschaftlichkeit. [GieB.-Zg. 25 
(1928) Nr. 7, S. 221 5.]

Amelsitz: D ie  Y e rd ra n g u n g  d es G u B eisen s du rch  
W alzeisen . Erórterung der Ursachen, die zur Wahl von Walz- 
stahl an Stelle von GuBeisen bei rersohiedenen Konstruktionsteilen 
fuhrten. Ratschlage fur die Ruckgewinnung der alten Stellung des 
GuBeisens. [GieB?-Zg. 25 (1928) Nr. 7, S. 226 7.]

Stahlerzeugung.
Direkte Stahlerzeugung. Assar Grónwall: U eb er  e in  n eu es  

Verfahren zur d ir e k te n  S ta h le r z e u g u n g  m it H ilfe  von  
K o k ssch lich b r ik e tten . Ueberblick uber bisherige ahnliche 
Yerfahren; Beschreibung des Yerfahrens: Yersuchsergebnisse. 
[Tekn. Tidskrift 58 (1928) Bergsvetenskap 4, S. 25/6.]

Siemens-Martin-Verfahren. Friedrich Stein: U n ter su ch u n -  
gen uber den  Z u sa tz  v o n  K a r b u r ie r u n g s m itte ln  b e i 
mit M ischgas b e h e iz te n  S iem en s-M a rtin -O efen .*  Be
schreibung der Anlage und der Betriebsweise. Durchfuhrung der 
Versuche. Untersuchungsergebnisse beim Arbeiten mit Mischgas 
ohne Karburierungszusatze, mit Teerólzusatz, mit Zusatz von 
einem Gemisch aus gleichen Teilen Teeról und Kokereiteer, mit 
nur Kokereiteer und mit nur zeitweiligem Zusatz von Karbune- 
rungsmitteln. Kinfl n G verschiedener Ofenbauarten. Folgerungen. 
[Arch. Eisenhuttenwes. 1 (1927 28) H. 10, S. 629 38 (Gr. B: 
Stahlw.-Aussch. 138).]

K. Kniepert: U eb er  e in e n  n eu en  G it te r s te in ,  in s b e 
sondere fur S iem en s-M a rtin -O fen k a m m ern . [St. u. E. 48
(1928) Nr. 17, S. 548/51.]

C. W. Yeach: D a s E r sc h m e lz e n  v o n  S ie m en s-M a rtin -  
Stahl. Bemerkungen uber zweekmaSigen Zusatz von Roheisen 
und dessen Zusammensetzung. Schmelzfuhrung zur weitgehenden 
Entfernung Ton Mangan- und Eisenosyd aus dem Bade. [Blast 
Fumace 16 (1928) Nr. 2, S. 258 9.]

Michael Pavloff, o. 5. Prof. am Leningrader Polytechnischen 
Institut: A b m essu n g en  v o n  H o ch - u n d  M a rtin o fen . t  nter 
Mitwirkung des Yerfassers aus dem Russischen ubersetzt Ton 
Prof. F. Dreyer. Mit 150 Fig. im Text u. auf 4 Taf. sowie 3 Tabel- 
lentaf. Leipzig: Otto Spamer 1928. (VIII, 148 i>.) 8®. \ iJ i .K ,  
geb. 163LH. (Der Industrieofen in EinzeldarsteUungen. _Hrsg.
Ton L. Litinsky. Bd. 3.) ® “

Elektrostahl. Franz Wever u. Gustav Hindrichs: Zur K en n t - 
nis des H o c h fr e q u e n z -I n d u k tio n s o fe n s . H I. B e itr a g e  
zur M eta llu rg ie  des e is e n lo s e n  In d u k tio n so fe n s .*  Neue 
Ofenkonstruktionen. Zustellungen mit verschiedenen \  erhalt- 
nissen S i0s-A l,0 3. Erzeugung legierter und unlegierter stahle. 
Versuche mit einem lOO-kW-Ofen. [Mitt-K .W . - Inst. Eisenforsch. 9
(1927) Lfg. 21, S. 319/37.]

F err olegierungen.
Herstellung. K. Th. Kurten: F erro m a n g a n . Rohstoffe. 

Herstelłong von Ferromangan im Hochofen. erfahren zur Ent- 
kohlung des Ferromangans. Arbeitsbedmgungen und Kraftrer- 
brauch bei der Herstellung von Ferromangan im Elektroofen. 
Herstellung kohlenstoffarmen Ferromangans. [Centralbl. Hutten 
Walzw. 32 1 1928) N>. 13. S. 193 7; Nr. 14. S. 216 8.]

K. Th. Kurten: Elektrothermische Herstellung ton 
Ferrosiliziummangan. Analvsen handelsublieher Ferroeili- 
ziummangane. Angaben uber zweckmiGige Zusammensetzung 
des Einsatzes, iiber Ausbringen und Kraftverbrauch. [Centralbl. 
Hutten Walzw. 32 (19281 Nr. IS, S. 281 3.]

Metalle und Legierungen.
01iver C. Ralston. Metali urge der Hooker Electrochemical 

Co., Niagara Falls, N. Y.: Zinkelektrolyse und naB-
metallurgischeZinkTerfahren. Ins Deutsche ubertragen ron 

Georg Eger, Oberingenieur der [Fa.] Siemens A Halske. 
A.-G.. Berlin. Mit einem Nachtrag des Uebersetzers. ilit 96 in 
den Text gedr. Abb. u. 1 Titelbild. Halle a. <L S.: Wilhelm Knapp 
1928. (VIII. 2S2 S.) S ’. 21 Jt.M, geb. 23JLF. (Monoggrapłuen 
uber angewandteElektrochemie. Hrsg. von Professor it.-Jna-iT-b-. 
Dr. techn. E. h.. TipI.̂ Jng. Yiktor Engelhardt. Bd. 47. SBS 

Fritz Anke: Zur Frage der Breitung bei einigen Nicht - 
eisenmetallen. (Mrt Abb.' i Berlin: Y.-D.-I.-Yeriag 1927. 
(7 S.) 4*. — Breslau (Techn. Hochschule), Jl.-3 a9. D1ss. — Aiek 
erschienen in der ..Zeitsehrift fur Metallkunde". 1927. S. 225 31.

Verarbeitung des Stahles.
Walzen. Der MetallfluB wahrend des W alzvorganges. 

Der Zwillingsbildung wird bei YerformungsTorgangen eine beson
dere Bedeutung beigemessen. [Iron Age 121 (1928) Nr. 10. 
S. 666 7 u. 710.]

Ingemar Sahlin: U eber den W alzdruck, dessen Bestim
mung und Bedeutung bei der Konstruktion von Walz- 
werken.* Apparate zur Messung des Walzdruckes: Ausfuhmng 
von Walzdruckmessungen; Zusammenfassung bereits veroffent- 

lichter Untersuchungsergebnisse: Yorausberechnung des Walz- 
druckes; Anwendbarkeit der Formel; Berechnung der Terschie

denen Teile des Walzwerkes. [Jemk. Ann. 112 (192S) Heft 3, 
S. 151/90.]

F. Torkar: Das Kalibrieren der Eisenbahnschienen.* 
[Centralbl. Hutten Walzw. 32 (1928' Nr. 19, S. 291 5.]

Sven Ekelund: Einige allgemeine Richtlinien fu r  d a s  
Profilwalzen.* Allgemeine Darlegungen. Untersuchungsver- 
fahren. Berechnung des Walzdruckes und des Energie bedarf es. 
[Jemk. Ann. 112 (192S) Heft 2. S. 67 100.]

Walzwerksantriebe. Richard Kainz und Julius Fiedler: 
S vnchronisierter Gleichstromantrieb des Rohr-Glatt- 
walzwerkes Witkowitz.* [Siemens-Z. S i1928 Nr. 3. S. 191 3.] 

Walzwerkszubehór. Walzwerksschmierung, B a u a rt  
Bowser.* UmlaufpreBolschmierung mit Sammelbehalter und 
Filter. Anwendung. insbesondere fur Kammwalzgeruste. [Iron 
Coal Trades Rev. i l 6 (1928) Nr. 3132. S. 338.]

A. Lobeck: Richten ron Walzeisen.* Flaehkant- und 
Hochkantrichten ron U-Eisen. Hochkantrichten Ton Strecken- 
gestelltragem und Schachtleitungsschienen. Flaehkantrichten 
T o n  Tragera. U- und Hochstegschienen auf gemeinsamer Rollen- 
einrichtung. Richten Ton Winkelbulb und T-Bulb. Richten von  
GroB- oder Normalbahnschienen. Umbauzeiten und Richtzeiten. 
Richtrollenmaterial und Unterhaltungskosten. Richtrollenachsen. 
[Centralbl. Hutten Walzw. 32 (1928) Nr. 17. S. 255 64.]

Walzwerksófen. Josef Meiser: Mit Hochofengas be- 
heizte Warmófen fur Walzwerke.* Durch die Werkanlage 
der Dortmunder Union gegebene Betriebsbedingungen. Be
schreibung der Einzelófen. DoppeldurchstoBófen fur das Uni- 
versaleisen-Walzwerk. DurehstoBofen fur eine 550er MittelstraBe. 
Drei GasstoBófen fur das Feineisen-Walzwerk.Universaieisen-Ofen. 
Geheizte Tiefgmben. Brennerbauarten. Ausmauerungen. Brenn- 
stoffverbrauch. [Arch. Eisenhuttenwes. 1 (1927 28) H. 10, 
S. 639 46 (Gr. C: Walzw.-Aussch. 39).]

Bloekwalzwerke. Friedrich Funke: Einzelheiten von 
Umkehrblockwalzwerken.* Antriebsmotoren. Kammwalz
geruste. Kamrnwalzen, Zwischenspindel. Walzenstander. F.inbau- 
stuck der Oberwalzen, elektrische Anstell- und Gewichtsausgleich- 
Torrichtung, Blockkipper und weitere bemerkenswerte Einzel- 
heiten der in Heft 7, S. 197 dargestellten Walzwerke fur die August- 
Thvssen-Hutte, Hambom. xmd furPhoenis. Ruhrort. [Z. Y. d. I. 72 
(1928) Nr. 9, S. 311 6.]

Bandeisen- und Platinen walzwerke. Stephen Badlam: Die 
Entwicklung der Bandwalzwerke. Band- und Streifen- 
walzwerke in Amerika. Das kontinuierliche Blechwalz- 
werk in Teplitz und Monongahela. Neuere kontinuierliche Blech- 
walzwerke. Yier- und Mehrwalzengeruste mit zwei bzw. Tier 
Stutzwalzen. [Year Book Am. Iron Steel Inst. 1927. S. 343 419: 
vgl. St. u. E. 48 (1928) Nr. 19, S. 616 23; Nr. 20. S. 656 60.]

— Ein * bedeutet: Abbildungen in  der Quetle.[ ZeiUsehńftenyerzeichTiis nebst AbL-urrungenliehe S. 113 6.
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Rogers A. Fiske: lOgeriistige kontinuierliche Pla- 
tinenstraBe.* Kurze Beschreibung der neuen Anlage der 
Youngstown Sheet & Tube Co. [Iron Age 121 (1928) Nr. 12, 
S. 799/802.]

Grobblechwalzwerke. Maj. Johnstone Taylor: Neuer An
trieb von Lauthschen Trios.* Hauptantrieb der Mittel- 
walze von der durchgehenden Maschinenwelle, Ober- und Unter - 
walze nur durch leichten Hilfsantrieb bewegt, im iibrigen ais 
Schleppwalzen. [Iron Age 121 (1928) Nr. 15, S. 1004.]

Feinblechwalzwerke. F. B. Pletcher: Kontinuierliche 
BlechstraBe ais Halbzeuglieferer fiir WeiBblec hwalz- 
werke.* Kurze Beschreibung des kontinuierlichen Blech- und 
Streifenwalzwerkes der Youngstown Sheet & Tube Co. 10 Geruste 
mit wagerechten Walzen von 525 mm (j), 3 Vertikalgeruste’
3 Vorgeriiste mit 600 (j). [Iron Trade Rev. 82 (1928) Nr. 12’ 
S. 749/51.]

Rohrwalzwerke. George A. Richardson: Neues Róhren - 
walzwerk der Bethlebem-Steel Co.* Beschreibung der 
Neuanlage fiir geschweiBte Rohre. [Iron Age 121 (1928) Nr. 16, 
S. 1084/9; Iron Trade Rev. 82 (1928) Nr. 16, S. 1002/5.]

Sonstiges. L. Persoz: Verarbeitung und Verarbeitungs- 
grad von Sonderstahlen.* Entwicklung vom Puddelstahl 
zum FluBstahl. Gefiigeaufbau des reinen Blockteiles. Bessere 
Qualitat des Stahles bei kleinen Blócken. Wirkung der Weiter - 
verarbeitung auf Blasen, Dichtigkeit und Zerstorung des Primar- 
gefiiges. EinfluB der Warmebehandlung und der GróBe des 
Blockes. [Aciers speciaux 3 (1928) Nr. 29, S. 3/12.]

W eiterverarbeitung und Verfeinerung. 
Kleineisenzeug. GroBverbrauch von Stahl in kleinen 

Abmessungen.* Stahltreppen. [Iron Trade Rev. 82 (1928) 
Nr. 11, S. 687.]

Kaltwalzen. H. C. Uhl: Das Kaltwalzen von Band
eisen.* Vorteile des Kaltwalzens. Verwendung kaltgewalzten 
Bandeisens. Qualitatsstufen kaltgewalzten Bandeisens. Be
schreibung von Kaltwalzwerken und des Walzbetriebes. Antrieb. 
Kraftbedarf. [Iron Steel Eng. 5 (1928) Nr. 4, S. 171/7.]

Pressen und Driicken. G. B. Lobkowitz: Das Pressen von 
Metallrohren unter besonderer Beriicksichtigung der 
Kupfer-Zink-Legierungen.* [Róhrenind. 21 (1928) Nr. 4, 
S. 87/9; Nr. 5, S. 109/11; Nr. 7, S. 149/51; Nr. 9, S. 185/6.]

Otto Schlippe: Untersuchung des Pressfinish-Ver- 
fahrens. (Mit 45 Bildern.) Berlin (Friedrichstr. 16) o. J.: Will- 
fried Deyhle, G. m. b. H. (31 S.) 4°. — Dresden (Techn. Hoch
schule), $r.=Qng.-Diss. S B —

Einzelerzeugnisse. J. Dahmen: Fortschritte in den 
Herstellungsyerf ahren bei der Bearbeitung von
Flanschen.* Revolverdrehbanke. Mehrspindelbohrmaschinen. 
[Centralbl. Hiitten Walzw. 32 (1928) Nr. 7, S. 102/4.]

Automatische Herstellung von Automobilrahmen.* 
Kurze Beschreibung der Anlagen der A. O. Smith Corporation in 
Milwaukee. Tagliche Herstellung 7000 Rahmen mit 200 Mann. 
[Iron Age 121 (1928) Nr. 12, S. 794/6 u. 840.]

John D. Knox: Neue Arbeitsyerf ahren in Ford-Werk- 
statten.* Auf bau des Differentialringes aus PreBteilen und 
Schmiedestiicken mittels SchweiBung. Auswalzen von PreBroh- 
lingen zu Flanschlagern fiir das Differentialgehause. [Iron Trade 
Rev. 82 (1928) Nr. 14, S. 875/8; Nr. 15, S. 933/6.]

Neues Verfahren zum Rohrbiegen.* Das erwarmte 
Rohrende wird iiber einen entsprechend gekriimmten Dorn ge- 
stoBen. Biegungsradius von 1- bis 1 f̂achem Rohrdurchmesser 
bei Rohren aller Abmessungen ohne Einbeulungen der inneren 
Rohrwande. [Iron Age 121 (1928) Nr. 14, S. 933/4.]

Schneiden und  SchweiBen.
Allgemeines. M. Kirchner: Die Schweifieinrichtungen 

auf der Leipziger Fruhjahrsmesse 1928.* U. a. Schneid- 
brenner mit Ruckschutz. Autogenschneidmasehinen. [Schmelz
schweiBung 7 (1928) Nr. 4, S. 59/61.]

E. C. Barringer: Weitgehende Einfiihrung neuer 
Metallbearbeitungsverfahren bei Ford.* Anwendung 
autogenen Schneidens und SchweiBens. Wiohtigkeit genauer Aus- 
fiihrung der SchweiBwerkzeuge. [Iron Trade Rev. 82 (1928) 
Nr. 12, S. 739/41 u. 754.]

P. Sehimpke, X:t.=Qnę(., Akademiedirektor, Chemnitz, und 
Hans A. Horn, Oberingenieur, Berlin: Praktisches Handbuch 
der gesamten SchweiBteehnik. 2., verm. u. verb. Aufl. 
Berlin: Julius Springer. 8°. — Bd. 1. GasschmelzschweiB- 
und Schneidtechnik. Mit 229 Textabb. u. 14 Zahlentaf. 1928. 
(VII, 222 S.) Geb. 12 JłJl. = B =

C. Kantner, 3)tpl.̂ ug., und £>ipl.=3ng. A. Herr: Róntgen- 
strahlen in der SchweiBindustrie. Mitteilungen aus der 
SchweiBtechnischen Versuchsanstalt zu Wittenberge. (Mit zahlr. 
Abb.) Berlin (SW 61): „Das Eisenbahnwerk" (1927). (2 BI.,
8 Taf.) 4°. 1,50 J łJ l. (Aus „Das Eisenbahnwerk“, Jg. 1927,
H. 22.) B B S

SchmelzschweiBen. GeschweiBter 1000-Tonnen-Eisen- 
bau.* Kurze Beschreibung eines vollstandig geschweiBten Shed- 
Baues. Gewichtsersparnis nach Angabe 11 %. [Iron Age 121 
(1928) Nr. 12, S. 804/5.]

H. Holler: Die GasschmelzschweiBung im Apparate- 
und Behalterbau.* Unyollkommenheiten von Nietverbin- 
dungen. Ursachen der beginnenden Zerstorung von Nietkópfen. 
SchweiBung von Druck- und VakuumgefaBen, EinschweiBung der 
Behalterbóden. Sonstige Beispiele fiir GasschmelzschweiBung. 
[SchmelzschweiBung 7 (1928) Nr. 4, S. 53/8.]

C. L. Ipsen: Elektrische SchweiBverfahren.* Be
schreibung der elektrischen SchweiBverfahren und ihrer An
wendung. Automatische Maschinen fiir bestimmte Sonderzwecke. 
Verwendung atomaren Wasserstoffs. Wachsende Verdrangung 
des Vernietens. [Heat Treat. Forg. 14 (1928) Nr. 3, S. 268/9.] 

S. W. Miller: Das Sauerstoff-Azetylen-SchweiBen 
von Stahlrohren. [Acetylene Journ. 29, S. 371/8; nach Chem. 
Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 19, S. 2299.]

Das autogene SchweiBen yon rostfreiem Stahl. 
Versuche iiber die Notwendigkeit geeigneter Warmebehandlung 
nach dem SchweiBen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der 
mechanischen Eigenschaften sowie der Korrosionsbestandigkeit. 
[Engg. 125 (1928) Nr. 3249, S. 478.]

E. G. Stelling: Versuche und Berechnung von elek
trisch yerschweiBten I-Tragern.* [Der Stahlbau 1 (1928) 
Nr. 3, S. 31/4.]

T. LTjiiye: Herstellung einer groBen Rohrleitung 
durch LichtbogenschweiBung in Japan.* Beschreibung 
der Herstellung der Rohre. Yorteile. [Iron Age 121 (1928) Nr. 7, 
S. 464/5.]

Willenbacher: ErschlieBung neuer Anwendungsge- 
biete fiir die Gas-SchmelzschweiBung.* Einige Beispiele. 
[Autogene Metallbearbeitung 21 (1928) Nr. 9, S. 118/22.]

F. H. Beebe: GeschweiBter Gasometer.* Beschreibung 
eines yollkommen mit LichtbogenschweiBung geschweiBten Gaso- 
meters fiir 8500 m3 Inhalt und 258 t Materialverbrauch an 
Blechen und Winkeln. [Iron Age 121 (1928) Nr. 14, S. 941/2.]

A. G. Bissell: Elektrische SchweiBung einer Eisen- 
bahnbriicke.* [Iron Age 121 (1928) Nr. 15, Ś. 1013/4.]

Ch. Fremont: Die Wahl der Yersuchsmethoden fiir 
die Priifung von Konstruktionsmaterial.* Entgegnung 
von R. Granjon iiber die Versuchsergebnisse mit autogener 
SchweiBung. Umwandlung eines geschweiBten zylindrischen 
GefaBes durch hydraulischen Druck in eine Kugel. [Genie civil 92 
(1928) Nr. 17, S. 420/1.]

Sonstiges. L. Rostosky: Die Yerwandtschaft der ther- 
mischen Verbindungsarbeiten Lóten und SchweiBen. 
Die metallographische Grundlage des Lótens. Die drei Arten der 
Diffusion. Thermische Nachbehandlung von Lótstellen. Schmelz- 
punktfragen der Lote. Falsche Benennung von SchweiB- und 
Lótarbeiten. Widerspruch zwischen den metallographischen und 
landlaufigen Begriffen. Entscheidung des Patentamtes nach der 
metallographischen Auffassung. Klarę Scheidung zwischen Lóten 
und SchweiBen durch metallographische Merkmale und nicht nach 
dem Aggregatzustand. [SchmelzschweiBung 7 (1928) Nr. 4. 
S. 49/52.]

O berflachenbehandlung und  Rostschutz.
Allgemeines. Max Schlótter: Metallische Ueberziige. 

Vorbehandlung der Oberflache. Beizen mit Salzsaure und Schwefel
saure. Beizreaktionen. Aufnahme von Wasserstoff durch das 
Eisen. Ursache der Blasenbildung. Chemische und mechanische 
Reinigung nach dem Beizen. Ueberziehen auf feuerfliissigem 
Wege. Abhangigkeit der Starkę des Ueberzuges von Zeit, Tem
peratur und metallischen Badzusatzen. Verzinken, Yerzinnen, 
Yerbleien. Ursache fiir die Zerstorung metallisch iiberzogener 
Gegenstande durch Korrosionen. Sherardisieren, Schoopisieren, 
Galvanisieren. Wesen und Beeinflussung der elektrolytischen 
Kristallisation. Wiohtigkeit der Art der Metallsalzlósung. Bei
spiele. EinfluB des Wasserstoffgehaltes. [Korr. Metallsch. 4(1928) 
Nr. 4, S. 74/82.]

S. Wernick: Korrosionsschutz durch Elektroplattie- 
rung. Schnelle Erzeugung dicker Schichten, Behandlung der 
Gegenstande nach dem Ueberziehen, Herstellung kombinierter
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Ueberzuge, Bestimmung des Korrosionswiderstandes. [Ind. 
Chemist chem . Manufacturer 3 (1927) S. 433/6; nach Chem. 
Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 17, S. 2128.]

EdmonddeWiniwarter: Angriff und Schutz metallischer 
Oberflachen.* Zusammensetzung versehiedener Wasser und 
der Luft. Zusammensetzung und Yerhalten des Rostes bei ver- 
schiedenen Bedingungen. Zustandekommen elektroćhemischer 
R eaktionen. Entstehung der Rostbildung. Yerfahren zum Ober- 
flaohenschutz. Sherardisieren, Kalorisieren, Schutz durch Oele, 
Asphalte, Lacke, Emaille usf. durch chemische Oberflachenver- 
anderung (Oxvdschichtbildung) sowie durch Feueriiberziehen, 
AufschweiBen von Metallen oder durch elektrolytische Yerfahren. 
[Rev. Univ. Mines 7. Serie, 18 (1928) Nr. 3. S. 130 '45.]

W. Pfanhauser, Dr., Direktor der Langbein-Pfanhauser- 
Werke, Aktien-Gesellschaft: Die elektrolytischen Metall- 
niederschlage. Lehrbuch der Galwanotechnik mit Beriiek- 
sichtigung der Behandlung der Metalle vor und nach dem Elektro- 
plattieren. 7. Aufl. Mit 383 in den Test gedr. Abb. Berlin: Julius 
Springer 1928. (XIV, 912 S.) 8°. Geb. 40 JLM. ~  B =

Verchromen. J. Cournot: Die elektrolytische Yer- 
chromung. Grundlage des Yerfahrens. Vorteile der Yerehro- 
mung. Schwierigkeiten bei der Ausfuhrung. Anwendung der 
elektrolytischen Yerchromung. [Usine 37 (1928) Nr. 18, S. 2113.] 

Edwin M. Baker und Walter L. Pinner: Schutz wirkung 
der Yerchromung. Erhóhung der Schutzwirkung von Nickel- 
und Kupferuberziigen durch Chrom bis zu einer Starkę von 0.0002 
bis 0.00045 mm. GroBere Dicke rollstandig zwecklos. [Journ. 
Soc. automot. Engineers 22, S. 331 4: nach Chem. Zentralbl. 99 
(1928) Nr. 19, S. 2299.]

J. H. Frydlender: Die Elektroverchromung. Auf die 
Elektrorerchromung beziigliche Angaben. Elektrolyt. Technik 
iler Yerchromung, Yorbehandlung der zu verchromenden Gegen
stande. Nachbehandlung der verchromten Gegenstande. Poren- 
bildung. Homogenisierung und Festhaften des I  eberzuges. Nicht- 
elektrolytische Verchromungsmethoden. Anwendung der Elektro- 
verchromung. Eigenschaften des Chroms. [Rer. Produits chim. 
31, S. 41 9; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 16. S. 1999.] 

Sonstige Metalliiberzuge. D. J. Mac Naughton: Haufige 
Fehler bei Niekeliiberziigen. Aussprache im AnschluB an 
obigen Vortrag. [Metal Ind. 32 (1928) Nr. 14. S. 349 50; Nr. 15. 
S. 376/7.]

Beizen. Romer: Metallbeizen und Metallatzen. W irt- 
schaftliche Gesichtspunkte. Yorgange beim Aetzen und Beizen. 
Wirkung von Beizzusatzen, EinfluB der Temperatur und Kon- 
zentration des Lósungsmittels. Kaustisches Aetzen. Beispiele aus 
dem Schrifttum. Steigerung der Beizwirkung von Sauren. Ober- 
flaehenabtragung durch Zerstaubung auf Grund elektrischer Ent- 
ladung, bei der das betreffende Metali die Kathode bildet. [Metall- 
wirtsch. 7 (1928) Nr. 18, S. 535 '8.]

Beizbader fiir Stahlstangen, Barren und Schmiede- 
stucke. Praktische Winkę. [Heat Treat. Forg. 14 (1928) Nr. 3, 
S. 267.]

Beton-Beizbehalter.* Beton-Beizbehalter mit saure- 
bestandigen Auskleidungen, bestehend aus Schamotteplatten mit 
Wasserglaskitt Terlegt. [Centralbl. Hiitten W alzw. 32 (1928) 
Nr. 9, S. 143.]

Sonstiges. Herbert Kurrein: Die Grundlagen der Ober- 
flachenbearbeitung auf elektrolytischem Wege.* [Me- 
tallwirtschaft 7 (1928) Nr. 12, S. 344/9.]

Edward H. Stehman: Lohn- und Kraftkosten bei der 
Behandlung mit Sandstrahlgeblasen. [J. Am. Ceram. 
Soc. 11 (1928) Nr. 4, S. 227/34.]

Warmebehandlung von Eisen und Stahl. 
AJlgemeines. W. Paul Eddy: Die Notwendigkeit sorg- 

faltiger Warmebehandlung fiir die verziehungsfreie 
Hartung yon Werkzeugen.* Zusammensetzung einiger 
Werkzeugstahle. Formanderung von Werkzeugen wahrend der 
Warmebehandlung. VorsichtsmaBnahmen gegen ReiBen. W erfen 
sowie weiche und briichige Haut. Erhitzen im offenen Ofen und 
im Einsatz. Zyansalzbader. Sonstige Salzmischungen. [Iron 
Age 121 (1928) Nr. 7, S. 468/70.]

H. Tamele: Elektrische Gliih- und Harteófen* Wirt
schaftlichkeit und Vorteile elektrischer Beheizung. Warmeiiber- 
tragung bei der indirekten Widerstandsheizung. W iderstands- 
stoffe. Oefen mit Heizwicklungen aus Chrom-Nickel. Beschrei
bung verschiedener Ofenarten. Óefen mit Silitheizstaben. Blank- 
gliihófen. Metali- und Salzbadófen. Schaltung und Regelung der 
Oefen. Strompreisfragen. [Siemens-Z. 8 (1928) Nr. 3, S. 162/71,

Gluhen. Jerome Strauss: Kreisfórmiger Gluhofen. Be
schreibung des ólgefeuerten Ofens und Anfiihrung der \  orteile 
dieser Bauart. [Foundry 56 (1928) Nr. 8, S. 299/300 u. 303.] 

Harten, Anlassen und Verguten. R. W. Woodward und S. P. 
Rockwell: Die dilatometrische Untersuchung von Stahl
u n d  e i n i g e  Ergebnisse mit der,,dilatometrisc hen Warme
behandlung".* Dilatometrische Untersuchung von neun zumTeil 
legierten Stahlen. Beschreibung der Apparatur. Aufnahme von 
Zeit-Ausdehnungs-Kurven, Aufstellung von Grundkonstanten aus 
deren Yerlauf, die eine Einteilung der Stahle nach dem zweck
maBigsten Hartemittel erlauben. Warmebehandlung auf Grund 
der thermischen Hysteresis, besonders bei legierten Stahlen. Móg- 
lichkeiten tieferer Abschrecktemperaturen fur gewisse Stahle. 
Prufung der Hartę und der GróBe des Verziehens. Erorterung. 
[Trans. Am. Soc. Steel Treat. 13 (1928) Nr. 5, S. 795/812.]

Das Anlassen von Stahl.* Arbeitsweise des „Homo“- 
Ofens, bei dem das Erwarmen des eingesetzten Stahles durch 
einen elektrisch aufgeheizten Luftstrom geschieht. [Iron Steel 
Ind. 1 (1928) Nr. 8, S. 261/2.]

Oberflachenhartung. Ueber die Einsatzhartung un- 
legierter Stahle. (St. u. E. 43 [1923] S. 494/502.) Kritische 
Nachpriifung der von Oertel und Briisewitz (St. u. E. 44 [1924]
S. 1697/8) vorgeschlagenen Einsatzverfahren. Eingehende Wieder- 
gabe der eigenen Ergebnisse. Verwerfung der Zwischengluhung 
bei 650°. [Auto-Teehnik 17, Nr. 4, S. 9/13; nach Chem.Zentralbl.99 
(1928) Bd. I, Nr. 19, S. 2294.]

Leon Guillet: Ueber die Anwendung der Nitrierung 
bei gewissen Sonderstahlen. 1. Nitrierung von Zylindern 
von Yerbrennungsmotoren. Stahl mit 0,35 % C, 1,60 % Cr und
1,20 °/ Al. Angabe von Vergleichszahlen iiber YerschleiB und 
Oelverbrauch. 2. Nitrierung von Kurbelwellen, die ohne Zwischen- 
lagen aus Bronze u. dgl. mit Schubstangen aus Duralumin zu- 
sammenarbeiten. [Comptes rendus 186 (1928) Nr. 18, S. 1177/80.] 

0. Rieckhoff: Einsatzhartung oder Nitrierhartung.* 
Kritische Betrachtung beider Verfahren. [Werkst.-Techn. 22 
(1928) Nr. 7, S. 188/90.]

J. W. Urąuhart: Neues iiber die Verwendung von 
Zyansalzbadern bei der Warmebehandlung. Gebrauch- 
lićhe Salzbader. Erhitzung in Blei. Blei-Zinn-Bader. Yermei- 
dung von Oberflachenoxydation. Zyansalzbader. Direkte Er
hitzung des Bades d u r c h 'elektrischen Strom. Vermeidung ron 
Elektrolyse. [Mechanical World 83 (1927) Nr. 2153, S. 250/1.] 

EinfluB auf die Eigenschaften. Bengt Palmgren: Unter
suchung der Ania Bspródigkeit bei einigen Chrom-Nickel- 
Stahlen und einem Nickelstahl.* Zusammenstellung des 
Schrifttums, Untersuchung verschiedener Stahle mit 0,1 bis
0,42 % C, 0,23 bis 0,31 % Si, 0,45 bis 0,60 % Mn, 0,019 bis
0,025 % P, 0,011 bis 0,018% S, 2,15 bis 4,32% Ni, 0,79 bis
1,31 % Cr. [Jemk. Ann. 112 (1928) Nr. 1, S. 20/50.]

Rutger Wijkander: Untersuchung der AnlaBspródig- 
keit bei Chrom-Nickel-Stahl* Untersuchung von Stahlen 
mit etwa 0,35 % C, 3,2 % Ni, 0,7 bis 0,8 % Cr bei einem Phos- 
phorgehalt von 0,024 bis 0,095 %. Die Ania Bspródigkeit scheint 
in einem gewissen Yerhaltnis zum Phosphorgehalt zu stehen. 
[Jernk. Ann. 112 (1928) Nr. 1, S. 1/19.]
Eigenschaften vonEisen und Stahl und ihre Prufung.

AUgemeines. Henry Cort Harold Carpenter: l eber einige 
neue Erfolge der Metallurgie fiir die Technik. Erzauf- 
bereitung. Raffination von Stahl. PerlitguB. Sorbitischer Stahl. 
Neue Metalle und Legierungen. Schnelldrehstahl. Nickel-Chrom- 
Stahle Mumetall. Metallschutz. Korrosionsvorgange. [Min. 
Proc. Inst. Civ. Engs. 224 (1927) Teil 2, S. 291/342.]

E. Piwowarsky: Nickel ais Legierungselement der 
Eisenbasis.* Zweck und GróBe von Nickelgehalten in den ein
zelnen Werkstoffen mit verschiedenen Yerwendungszwecken, 
Zusammenfassung der vielseitigen Wirkung des Nickelzusatzes 
in einem Schema. [Metallwirtsch. 7 (1928) Nr. 18, S. 530/5.] 

Stahlherstellung und Stahląualitat. Die weitgehende 
Beeinflussung der Qualitat von Stahl durch Elemente, die in der 
gewóhnlichen Analyse nicht enthalten sind. Wirkung der ver- 
schiedenen Eisenbegleiter auf die Menge und Verteilung fester, 
nichtmetaUischer Einschliisse, auf Gase und auf die mechanischen 
Eigenschaften. Die wichtige Rolle des Mangans und des Siliziums 
bei der Stahlherstellung. [Iron Age 121 (1928) Nr. 10, S. 662.] 

Prufmaschinen. Ein verbesserter Zugfestigkeitsprii- 
fer mit elektrischem Antrieb.* [Instruments 1 (1928) Nr. 4, 
S. 209/10.] , J 4Ein bewahrter Hartepriifer.* Beschreibung des Appa- 
rates von Yickers, England, bei dem eine Diamantpyramide zurNr. 4, S. 266/77.]
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Erzeugung des Eindruckes benutzt wird. [Iron Age 121 (1928) 
Nr. 9, S. 602/3.]

Rockwell-Hartepriifer, Modeli 3—H.* Eine neue 
schwerere feststehende Ausfiihrung fiir Betriebsuntersuchungen. 
[Instruments 1 (1928) Nr. 4, S. 199/200.]

Probestabe. D. Dene: GuBeisen-ZerreiBstab.* Kurze 
Beschreibung der Herstellung eines ZerreiBstabes, dessen flachę 
augenfórmige Enden doppelt konisch gebohrt sind, so daB die 
Zugkrafte auf die Durchsteckbolzen durch zwei rundę, messer- 
scharfe Auflagęr iibertrageń werden, wodurch eine selbsttatige 
axiale Emstellung ermóglicht wird. [Mechanical World 83 (1928) 
Nr. 2155, S. 287.]

ZerreiBbeanspruchung. Erich Siebel und Anton Pomp: Ein
fluB der P ormanderungsgeschwindigkeit auf den Yer- 
lauf der FlieBkurye von Metallen.* Versuche mit Weich
eisen und Stahl. Beeinflussung der FlieBgrenze durch die Form- 
anderungs- bzw. Belastungsgeschwindigkeit. Beeinflussung der 
FlieBspannung oberhalb der FlieBgrenze. Versuche mit Kupfer. 
Mathematische Formulierung des Geschwindigkeitseinflusses. 
Vergleich der Versuchsergebnisse mit sonstigen Untersuchungen 
iiber den GeschwindigkeitseinfluB bei hoher Verformungsgeschwin- 
digkeit. Die Formanderungsgeschwindigkeit bei den technischen 
Kaltformgebungsyerfahren. Das Verhalten von Blei. Wirkung 
der Rekristallisation. Der GeschwindigkeitseinfluB bei der Warm- 
formgebung. Dauerstandfestigkeit. [Mitt. K.-W.-Inst. Eisen- 
forsch. 10 (1928) Lfg. 4, S. 63/9.]

Kamaichi Yuasa: Ueber das Verfahren zur Bruch- 
ermittlung yon Metallen beim Zugyersuch. Beschreibung 
der benutzten Apparatur. Untersuchung eines Stahles mit
1,98 % W, der auf 800° angelassen war. UnregelmaBige Spriinge 
auf dem Diagramm. [Proceed. Imp. Acad. Tokyo 3 (1927) 
S. 603/5; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr.'19, S. 2298.] 

Francis B. Foley: Ueber die Bedeutung der Proportio- 
nalitatsgrenze von Stahl bei hoheren Temperaturen.* 
Schwierigkeiten der genauen Bestimmung der ausgezeichneten 
Punkte im Spannungs-Dehnungs-Diagramm bei hoheren Tem
peraturen. Anteil der thermischen und der mechanischen Aus
dehnung des Gitterbarometers bei yerschiedenen Temperaturen 
und der der Proportionalitatsgrenze entsprechenden Belastung. 
Móglichkeiten einer mathematischen Ableitung der Proportionali
tatsgrenze bei hoheren Temperaturen aus der bei Raumtemperatur 
erhaltenen. Erórterung. [Trans. Am. Soc. Steel Treat. 13 (1928) 
Nr. 5, S. 813/28.]

Hartę. Eugen Irion: Kugeldruckyersuche an diinnen 
Blechen yon 0,1 bis 1,1 mm. Brauchbarkeit der „Doppelkugel- 
druckprobe“ fiir diinne Bleche. [Metallbórse 18, S. 203/4; nach 
Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 16, S. 1999.]

Biegebeanspruchung. Paolo Rossi: Die elastische Hyste- 
resis in einigen yerschieden behandelten Stahlen. 
Untersuchung der Hysteresiszyklen bei der Biegung yon Weich- 
stahldrahten in Abhangigkeit von der mechanischen und ther
mischen Vorbehandlung. Verengung der Hysteresisdiagramme 
bei Vergutung gezogener Drahte. Diese Diagramme sind ein 
besseres Mittel zur Yerfolgung der Yergiitungsprozesse ais die 
Bestimmung yon Bruchlast oder Elastizitatsgrenze. [Nuoyo 
Cimento 4 (1927) S. 371/8; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, 
Nr. 16, S. 1998.]

Kerbschlagbeanspruehung. Fr. P. Fischer: Welche kleine 
Kerbsch lag-Norm alprobe ?* Beschreibung der hauptsach
lich bekannten Formen von Kerbschlagproben. Yorschlage fiir 
Norm-Proben. [St. u. E. 48 (1928) Nr. 17, S. 541/7.]

Kurt Matthaes: Die Kerbschlagprobe und die dabei 
auftretenden Erscheinungen. (Mit 75 Abb.) o. O. [1928]. 
(99 S.) 8°. Dresden (Techn. Hochschule), ®T.«3tig.-Diss. S  B S 

Druckbeanspruchung. Erich Siebel und Anton Pomp: Zur 
Weiterentwicklung des Druckyersuches.* Bedeutung der 
Form&nderungs-Spannungs-Kurve fiir die mechanische Werk- 
stoffpriifung. Anwendungsgebiete des Druckyersuches. Yer
besserung des Kegelstauchyerfahrens. Stauchyorrichtung. Aus- 
gestaltung der Preflflachen. Berechnung des Endflachenein- 
flusses. Fehlermóglichkeiten. Auswertung der Stauchdiagramme. 
Zugfestigkeit. Festigkeitswerte beim Druckyersuch. Ermittlung 
der Zugfestigkeit aus dem Stauchdiagramm. Feinmessungen. 
Druckversuche mit GuBeisen. Dehnung und Einschniirung beim 
Zugyersuch. Abhangigkeit des Formanderungsyermogens yon der 
Beanspruchungsweise. Darstellung des Formanderungsyermogens 
durch Umhullungsflachen. Die Verformung im Zug-Hóchstlast- 
punkt ais MaB des Formanderungsyermogens. Ermittlung der- 
selben aus dem Spannungsschaubild. Vergleich der Fliefikurven. 
[Mitt. K.-W.-Inst. Eisenforsch. 10 (1928) Lfg. 4, S. 55/62.]

Dauerbeanspruchung. H. J. Gough: Ermudungserschei
nungen. Korrosionsermiidung. Arbeiten von Haigh, Lehmann 
und Mc Adam. Verhalten yerschiedener Stahle gegen Korrosions- 
ermiidung. Elastizitatsgrenze und Dauerbelastung. Elastische 
Hysteresis. Kalthartung infolge plastischer Verformung durch 
Dauerbeanspruchung. Einkristalle und Róntgenuntersuchung. 
[Engg. 125 (1928) Nr. 3241, S. 232/3.]

O. Fóppl: Die Drehschwingungspriifmaschine und 
die mit ihr feststellbaren Ergebnisse.* Bestimmung der 
Schwingungsfestigkeit und der Dampfungsfahigkeit. Bedeutung 
beider GroBen fur die Wertung des Werkstoffes. Ungenauigkeit 
von Abkiirzungsyerfahren. Móglichkeit der Durchfuhrung von 
Abnahmeversuchen mit der Dauerpriifmaschine. [Z. Metalik. 20 
(1928) Nr. 4, S. 142/4.]

John R. Freeman, R. L. Dowdell und William J. Berry: 
Dauerfestigkeit und andere Eigenschaften von Schie- 
nenstahl.* Umfangreiche Untersuchungen iiber die Dauer
festigkeit yon elf yerschiedenen Schienenstahlen, die teils mit, 
teils ohne yerlorenen Kopf gegossen wurden. Letztere erga i  en im 
allgemeinen hóhere Dauerfestigkeiten. Durch kurze, nicht zum 
Bruch fiihrende Belastung oberhalb der normalen Dauerfestigkeit 
wird diese yermindert, durch Vorbelastung unterhalb des Normał- 
wertes gesteigert. [Techn. Papers Bur. Standards 22 (1928) 
Nr. 363, S. 269/365.]

H. J. Freneh, H. C. Cross und A. A. Peterson: DasKriechen 
von Stahl bei yerschiedenen Temperaturen.* Unter
suchung eines niedriggekohlten Konstruktionsstahles, eines hoch- 
chromhaltigen, eines Chrom-Molybdan-Konstruktionsstahles, eines 
Schnelldreh- und eines hochchrom- und hochnickelhaltigen auste- 
nitischen Stahles zwischen 20 und 730° C. Gegeniiberstellung mit 
kurzzeitigen Zugyersuchen. Aufstellung yon Schaubildern, an 
denen die Hóehstlast fiir yerschieden lange Lebensdauern un
gefahr abgelesen werden kann. Verhalten der einzelnen Stahle. 
[Techn. Papers Bur. Standards 22 (1928) Nr. 362, S. 235/67.] 

E. Becker und O. Fóppl, Braunschweig: Dauerversuche 
zur Bestimmung der Festigkeitseigenschaften, Bezie
hungen zwischen Baustoffdampfung und Verformungs- 
geschwindigkeit. Mit 39 Abb. u. 12 Zahlentaf. Beriin: 
V.-D.-I.-Verlag, G. m. b. H., 1928. (2 BI., 28 S.) 4°. 4,50 MJK, 
fiir Mitglieder des Vereins deutscher Ingenieure 4 JlJl. S 6 S 

Ewald Pertz, ®r.=Qng.: Die Bestimmung der Baustoff- 
dampfung nach dem Verdrehungsausschwingyerfahren. 
Mit 42 Abb. und mit einem Vorwort yon Prof. ®r.=̂ ng. O. Fóppl, 
Braunschweig. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, Akt.-Ges.,
1928. (2 BI., 62 S.) 8°. 3,60 JlJl. (Sammlung Vieweg. Tages- 
fragen aus den Gebieten der Naturwissensehaften und der 
Technik. H. 91.) 5 B S

VerschleiB. Horst Grassler: Werkstoff-Abnutzung.* Be
schreibung yerschiedener Abnutzungspriifmaschinen. [Werksleiter
2 (1928) Nr. 6, S. 177/9.]

Korrosionsprufung. Viktor Duffek: Ermittlung der Rost- 
geschwindigkeit von Sonderstahlen. Beschreibung des 
vom Verfasser gebauten Rostapparates. Wachsen des Rost- 
angriffs bei gegliihten Kohlenstoffstahlen bis 0,9 % C, dariiber 
hinaus Verminderung. Bei geharteten Kohlenstoffstahlen Ten- 
denz ahnlich, Angriff erheblich gróBer. Bei gegliihten Nickel- 
stahlen Abnehmen der Korrosion mit steigendem Ni-Gehalt, 
ebenso bei geharteten, jedoch hier wiederum yerstarkter Angriff. 
Umgekehrtes Verhalten der ChromstShle. Giinstigster Kohlen
stoffgehalt. [Chem. Apparatur 14, Korrosion 2, S. 38/40; 15, Kor
rosion 3, S. 5/6; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I. Nr. 16, 
S. 1999.]

Wilhelm van Wiillen Scholten: Der Ueberzug auf Eisen- 
Elektroden bei Korrosionsyersuchen.* Yersuche iiber die 
Loslichkeit von Fe(OH)2 in Fe(OH) 3 durch Beobachtung der 
Aenderung des Potentials. Beschreibung der Ausfiihrung. Posi- 
tives Ergebnis. [Korr. Metallsch. 4 (1928) Nr. 4, S. 73/4.] 

Magnetische Eigenschaften. F. St&blein: Prufung und 
Eigenschaften von Stahlen mit physikalisehen Be- 
sonderheiten.* Anfordenmgen an Eisen und seine Legierungen 
in bezug auf die physikalisehen Eigenschaften. Beispiele fiir die 
 ̂eranderungsmóglichkeiten einzelner Eigenschaften durch ge- 

eignete Legierung und Vorbehandlung. [Ż. techn. Phys. 9 (1928) 
Nr. 4, S. 145/7.]

M. yon Moos, W. Oertel und R. Scherer: Gliihyersuche 
zur Verbesserung yon Transformatorenblechen.* Ein
fluB des Kohlenstoffs, Sauerstoffs und der Gefiigeausbildung auf 
die magnetischen Eigenschaften von Transformatorenblechen. 
Yerbesserung durch Gluhen in Wasserstoff. [St. u. E. 48 (1928) 
Nr. 15, S. 477/85.1
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EinfluB der Temperatur. T. McLean Jasper: Die Festig
keit von Stahl bei hoheren Temperaturen.* Sicherheiten 
bei der Berechnung von Druckbehaltern. Unterschiede der 
Festigkeiten beim KurzzerreiByersuch und beim Dauerzugyer- 
such bei hoheren Temperaturen. Ergebnisse mit yerschiedenen 
Stahlen. [Mechanical World 83 (1928) Nr. 2155, S. 294/5.] 

Schneidfahigkeit und Bearbeitbarkeit. E. G. Herbert: Die 
Wirkung der Schneidtemperaturen auf Werkzeuge und 
bearbeiteten Werkstoff.* Untersuchungen iiber die Pendel- 
harte von Schnelldrehstahl zwischen 20 und 780° nach einfacher 
Hartung und ,,doppelter“ Warmebehandlung. Wirkung der 
Schneidtemperatur auf das Arbeitsstuck. Hartebestimmungen 
an einem halb abgetrennten Drehspan yon rostfreiem Stahl. Zeit- 
harte und Arbeitsharte in Abhangigkeit von der Temperatur bei 
Stahlblechen. Tiefziehpriifung bei yerschiedenen Temperaturen. 
Versuche iiber die Aenderung der Arbeitshartefahigkeit mit der 
Temperatur bei feinkristallinen Aggregaten und Einkristallen yer
schiedener Metalle und Legierungen. Anwendungsmóglichkeiten. 
Ausgedehnte Erorterung. [Proc. Inst. Mech. Engs. 2 (1927)
S. 863/908.]

A. S. Martin: Die Bearbeitbarkeit yon Manganstahl. 
Heranziehung yon 12prozentigem Manganstahl ais Werkstoff zu 
Schneidyersuchen mit einem neuen Schnelldrehstahl. Form des 
Drehstahles. Beste Schnittgeschwindigkeit zwischen 2,29 und 
4,57 m/min. Spantiefe und Yorschub. Spanaussehen. Ab- 
nutzung der Schneide. Keine Kuhlung. [Heat Treat. Forg. 14 
(1928) Nr. 3, S. 282 u. 296; Iron Trade Rev. 82 (1928) Nr. 9,
S. 564/5.] .

Thos. H. Wickenden: Ueber die Bearbeitbarkeit der 
Sonderstahle.* Versuche des Bureau of Standards. Ergeb
nisse. Eigene Versuche. Oberflachenaussehen und Schnitt
geschwindigkeit, Spantiefe, Yorschub, Hartę und Schneidwinkel 
des Werkzeuges, beste Schnittbedingungen fiir die Bearbeitbar
keit, Form des Drehstahles, EinfluB der jeweiligen Arbeitsbedin- 
gungen. [Nickel Steel, Data and applications. Publ. by Internat. 
Nickel Co. Nr. 11; ygl. Aciers speciaux 3 (1928) Nr. 29, S. 13/20.]

G. Gerber: Bestimmung der Zerspanungsarbeit von 
Schneidewerkzeugen und Werkzeugmaschinen.* Zer
legung der bei der Zerspanung auftretenden Krafte. Messung 
dieser" Krafte. Beschreibung des MeBsupports und des Versuehs- 
bohrtisches. Yersuchsergebnisse und ihre Auswertung. Anwen- 
dungsgebiete. [Werkst.-Techn. 22 (1928) Nr. 7, S. 185/8.]

Sonderuntersuchungen. J. B. Pletcher: Akustische Stahl- 
untersuchung.* Untersuchungen yon Klaviersaitendraht. 
[Iron Trade Rev. 82 (1928) Nr. 15, S. 937/8.]

Portevin: Ueber die Bestimmung der inneren Span
nungen in Metallzylindern.* [Comptes rendus 186 (1928) 
Nr. 14, S. 939/41.]

Howard Scott: Die Ausdehnung von Nickelstahlen 
mit kleinen Ausdehnungskoeffizienten.* Beschreibung 
eines Apparates zur Messung der Ausdehnung von der Temperatur 
der fliissigen Luft bis 600° C. Ergebnisse an Nickelstahlen und 
synthetischen Eisen-Nickel-Legierungen. Abhangigkeit der Aus
dehnung vom Nickelgehalt. Ermittlung des stórenden Einflusses 
von Mangan und Silizium. EinfluB der Kaltverarbeitung auf die 
Verringerung des Ausdehnungskoeff izienten. Erorterung. [Trans. 
Am. Soc. Steel Treat. 13 (1928) Nr. 5, S. 829/47.]

John D. Gat: Eine Untersuchung iiber die Hartbar- 
keit yon Stahl.* Versuche zur Klarung der Ursache, welche 
Umstande den Ausfall der Mc Quaid-Ehn-Probe entscheidend be- 
einflussen. Die KorngroBe ist nicht, wie yielfach angenommen wird, 
der bestimmende Faktor. EinfluB des Sauerstoffgehaltes. Es wird 
yermutet, daB die Lóslichkeit des Sauerstoffes im y-Eisen durch 
Kohlenstoff nicht herabgesetzt wird, wahrend die im a-Eisen 
yermindert wird, wodurch auBer dem Perlit beim Durchlaufen 
von A, noch ein zweites Eutektoid gebildet wird, das Eisen- 
Kohlenstoff-Sauerstoff-Eutektoid. Ais dieses Eutektoid wird die 
weiBe Grundmasse angesprochen, in der haufig der eutektoide 
Zementit zu finden ist. [Forg. Stamp. Heat Treat. 13 (1927) 
Nr. 5, S. 188/91 u. 195; Nr. 6, S. 225/7.]

Baustahle. Koppenberg: Herstellung, Eigenschaften 
und Aussichten des Si-Stahles. [Bauing. 9 (1928) Nr. 18, 
S. 313/4.]

Eisenbahnmaterial. O. V. Greene: Stahle fiir Schmiede- 
teile yon Lokomotiven.* Laboratorium sversuche iiber die 
physikalischen Eigenschaften von yerschiedenen warmbehan- 
delten legierten Stahlen sowie abgesehreckten und angelassenen 
Kohlenstoffstahlen. Normalisierter Stahl neigt weniger zu in
neren Spannungen und Rissen sowie zu Seigerungen infolge nicht- 
metallischer Einschliisse. Ersatz durch legierte Mangan- oder

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkilrzungen siehe S.

Vanadinstahle dann, wenn es auf Gewichtsersparnis und kleine 
Querschnitte ankommt. Vanadinstahl móglieherweise etwas 
besser ais Manganstahl. In der Erorterung eingehende Betriebs- 
angaben iiber Herstellung und Priifung solcher Schmiedestiicke, 
ferner Hinweise auf die Wichtigkeit des Stahlherstellungsyerfah- 
rens und der Beanspruchungsyerhaltnisse, sowie auf die yerwen
dung von Nickelstahlen. [Trans. Am. Soc. Steel Treat. 13 (1928) 
Nr. 4, S. 573/602.]

Bei den Eisenbahnen im Gebrauch befindliche 
Stahlarten. [Mech. Engg. 50 (1928) Nr. 5, S. 377.]

Ueber Feuerbriicken aus hochhitzebestandiger Le
gierung im Lokomotivbetrieb.* [Kruppsche Monatsh. 9 
(1928) April, S. 60/2.]

Dampf kesselbaustoffe. Charles Mc Knight :Legierter Stahl 
fiir den Kesselbau.* Anwendung von Nickelstahl zum Kessel- 
bau. Vergleich von Nickel- und Kohlenstoffstahlblechen. Mecha
nische Eigenschaften bei Raumtemperatur und zwischen 100 
und 320°. EinfluB der Alterung auf die meehanischen Eigen
schaften yon 3prozentigem Nickelstahl. Walzen, Warmebehand
lung. Korrosionsversuche. Kesselrohre und Stehbolzen, Yer- 
gleich yerschiedener Werkstoffe. Vorteile des Nickelstahls fiir 
Kesselbauzwecke. [Trans. Am. Soc. Steel Treat. 13 (1928) 
Nr. 4, S. 638/58.]

R. W. Muller: EinfluB anormaler Temperatur auf 
eines der Flammrohre eines Sulzerkessels.* Zusammen- 
driicken eines Flammrohres durch Ansatze yon Oelriickstanden 
ohne irgendwelche RiBbildung. [Centralbl. Hiitten Walzw. 32 
(1928) Nr. 12, S. 183.]

Max Ulrich: Untersuchung von Kesselblechen aus 
Izettmaterial der Festigkeitsgruppen I bis IV.* [Z. 
Bayer. Rev.-V. 32 (1928) Nr. 5, S. 53/7; Nr. 6, S. 68/72.]

Untersuchung eines gebrochenen Feuerbiichs- 
blech.es.* Fehler infolge der Vernietung mit PreBlufthammern. 
[Railway Mechanical Engineerl02 (1928) Marz; nach Warme 51 
(1928) Nr. 16, S. 308/9.]

Feinbleche. Willy Aumann: Prufung und Eigenschaften 
von Feinblechen fiir Ziehzwecke. Zuschriftenwechsel mit 
Fritz Koppel. [Masch.-B. 7 (1928) Nr. 9, S. 440.]

Stahlblech fiir Automobilkarosserien. Herstellungs- 
gang. Tiefofen und Erhitzung der Blócke, Yerzundern und Ver- 
brennen, Walzen yon Brammen. EinfluB der Blocktemperatur 
auf das Walzen. Oberflachenfehler. Dickenmessung und Ge- 
wichtsbestimmung. Unterschiede in der chemischen Zusammen
setzung. [Heat Treat. Forg. 14 (1928) Nr. 2, S. 157/62; Nr. 3, 
S. 263/7.]

Draht und Drahtseile. J. S. Glen Primrose: Das Paten- 
tieren von Stahldrahten. Ausfiihrung und Zweck des Pa- 
tentierens. Beschreibung der yerschiedenen Ofen- und Er- 
hitzungsarten sowie der fiir das Patentieren gebrauchlichen Stahl
sorten. Vermeidung von Fehlern durch Prufung der physikali
schen Eigenschaften und des Gefiiges. [Trans. Am. Soc. Steel 
Treat. 13 (1928) Nr. 4, S. 617/37.]

Werkzeugstahle. Henry B. Allen: Die Anwendung von 
Schnelldrehstahl fur Metallsagen. Entwicklung der 
Warmebehandlung von Schnelldrehstahl. Herstellung und 
Warmebehandlung von Sagemessern. Vornahme der Hartung. 
Ausnutzung der nach der Hartung und dem Erreichen der Raum
temperatur noch einige Zeit yorhandenen Plastizitat zum Aus- 
richten von Teilen, die sich yerzogen haben. Hóchste Hartę erst 
y2 bis 1 st nach dem Abschrecken erreicht, was fiir genaue Harte
bestimmungen zu beachten ist. Ausgliihen der zur Befestigung 
durchlochten Enden, Sandstrahlreinigung. Vergleich der Zahig
keit von Sagemessern aus Schnelldreh- und aus niedriglegiertem 
Wolframstahl. [Trans. Am. Soc. Steel Treat. 13 (1928) Nr. 4, 
S. 603/16.]

Rostfreie und witterungsbestandige Stahle. R. T. Rolfe: 
EinfluB von Kupfer auf den Korrosionswiderstand 
Ton Stahl und GuBeisen. Uebersicht iiber fruhere Versuche 
von amerikanischen und deutschen Forschern. Zahlenangaben. 
Erklarungsyersuch fiir die Schutzwirkung des geringen Cu- 
Gehaltes. Unterschiede des Verhaltens in Luft und bei voll- 
standigem Eintauchen in Wasser. Wirkung des Kupfers auf GuB
eisen. °EinfluB von Kupfer auf die anderen Eisenbegleiter. Eigene 
Versuche des Verfassers an einem GuBeisen mit 1,35 % Cu. 
Mechanische Prufung und Korrosionspriifung in destilliertem 
Wasser, Minenwasser, Seewasser und yerdunnter Schwefelsaure 
yerschiedener Konzentration. Keine bemerkenswerte Ueber- 
legenheit des GuBeisens mit 1,35 % Cu. [Iron Steel Ind. I (1928) 
Nr. 7, S. 205/8; Nr. 8, S. 237/41.]
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Walter M. Mitchell: Die Auswahl korrosionsbestan- 
diger Legierungen. Vorgange bei der Korrosion. Ursache der 
Korrosion. Kennzeichnende Eigenschaften einiger Schutz- 
legierungen, jeweilige Auswahl dieser Legierungen. Bedingungen, 
unter denen sie mit Erfolg anzuwenden sind. [Forg. Stamp. 
Heat Treat. 13 (1927) Nr. 6, S. 204/7, Nr. 7, S. 267/70.]

W. Schmidt: Die Widerstandsfahigkeit einiger
Metalle gegeniiber Salpetersaure. Tabellarische Zu- 
sammenstellung des Verhaltens von Salpetersaure yerschiedener 
Konzentration gegeniiber Chromstahl, Chrom-Nickel-Stahl und 
yerschiedenen Metallen und Legierungen. [Metallbórse 17 (1927) 
S. 2415/6; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 16, S. 1999.] 

Stahle fiir Sonderzwecke. Antonio Manuelli: Stahl mit 
hohem Mangangehalt.* Herstellung und Anwendungsgebiete 
des Stahles mit 10 bis 13 % Mn. Gefiige und physikalische Eigen
schaften. [Ingegneria 1927, Nov.; nach Metallurgia ital. 20 (1928) 
Nr. 3, S. 113/28.]

L. Persoz: Die wichtigsten Sonderstahle und ihre 
Anwendung.* Analyse und mechanische Eigenschaften nach 
yerschiedenen Warmebehandlungen (Vergiitungen) von halb- 
hartem, hartem und lufthartendem Nickel-Chrom-Stahl, Chrom - 
Vanadin- und komplexem Nickel-Chrom-Wolfram-Stahl. Nickel- 
Chrom-Stahl fiir Kriegsgerat. Angaben fiir einzelne Teile. [Aciers 
spćciaux 2 (1927) Nr. 24, S. 405/6; Nr. 25, S. 469/71; Nr. 27, 
S. 579/81; Nr. 28, S. 613/6; 3 (1928) Nr. 30, S. 53/61.]

GuBeisen. Arthur B. Eyerest: Nickel im GuBeisen.* 
EinfluB von Nickel auf das Gefiige. Kuppelofen-Schmelzyersuche 
im Laboratorium und Betrieb. Gute Ergebnisse mit einem Eisen 
mit 3,2 % C, 1,5 % Si und rd. 1,0 % Ni. Zusammenfassung der 
Ergebnisse. [Foundry Trade J. 38 (1928) Nr. 609, S. 274/6.]

J. E. Hurst: Hochwertiges GuBeisen.* Anforderungen 
an hochwertiges GuBeisen. Gaslóslichkeit, Vorgange beim Er- 
starren, Gasblasenseigerung. Bearbeitbarkeit, Festigkeit, Kerb
zahigkeit, Verschleifiwiderstand. Gefiigezusammensetzung, Ab- 
kiihlungsbedingungen, Gesamtkohlenstoffgehalt. [Foundry Trade 
J. 38 (1928) Nr. 606, S. 226/8.]

Th. Meierling und W. Denecke: Ueber die Festigkeits
eigenschaften von Eisen-Silizium-Legierungen.* An
gaben im Schrifttum und eigene Messungen iiber die Festigkeit von 
Eisen-Silizium-Legierungen mit hoheren Siliziumgehalten. Unter
suchungen iiber das giinstigste Gefiige bei GuBlegierungen. 
[GieB. 15 (1928) Nr. 17, S. 381/4.]

StahlguB. P. Bardenheuer: Der StahlguB ais Werkstoff, 
insbesondere seine Verwendbarkeit bei erhóhter Tem
peratur und in der chemischen Industrie.* Geschicht- 
liche Entwicklung. Gefiigeausbildung. Mechanische Eigenschaf
ten. Anwendung legierter Stahle. Yerhalten bei hohen Tempe
raturen. Rostwiderstandsfahigkeit gegen chemischen Angriff. 
Chemische Zusammensetzung. [Arch. Warmewirtsch. 8 (1927) 
Nr. 11, S. 333/4; 9 (1928) Nr. 1, S. 9/12.]

Hermann Tellers, $r.=3ng.: Ueber die Festigkeit ein- 
wandiger kegeliger Kolben. Mit 45 Abb. u. 8 Zahlentaf. 
Berlin: V.-D.-I.-Verlag, G.m. b. H., 1928. (30 S.) 4°. 4,50 JlJl, fiir 
Mitglieder des Vereines deutscher Ingenieure 4 JlJl. (Forschungs- 
arbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens. Hrsg. vom Verein 
deutscher Ingenieure. H. 305.) S B 5

Sonstiges. Robins Fleming: Die Lebensdauer von 
Stahlhausern. Bisherige Erfahrungen. Bei sorgfaltiger Ueber
wachung der Korrosion kaum Gefahr fiir zu friihe Zerstórung. 
[Engg. 125 (1928) Nr. 3248, S. 433.]

Metallographie.
Allgemeines. H. Meyer: Die Anwendung der Metallo

graphie zur Gutesteigerung der Erzeugung*. GróBe und 
Yerteilung der Blockseigerung in beruhigten und nicht beruhigten 
Stahlen. Festigkeitsunterschiede infolge Seigerung. Randblasen 
und Transkristallisation, ihre Ursachen, Erscheinungsformen und 
die Mittel zur Verminderung ihrer naehteiligen Wirkung an Hand 
einer Besprechung der Fertigung von Eisenbahnschienen. Giin- 
stige Walzbedingungen. Sekundare Kristallisation und Festig
keitseigenschaften. Bewertung von Baustahlen. [St. u. E. 48 
(1928) Nr. 16, S. 506/15.]

Apparate und Einrichtungen. Ancel St. John: Eine be- 
ąueme und bewegliche Rontgenausriistung. Schutz vor 
Róntgenstrahlung und Hochspannung. Vorteile der beweglichen 
Ausriistung. Kurze Beschreibung. [Heat Treat. Forg. 14 (1928) 
Nr. 3, S. 292.]

E. Lehrer: Ueber ein registrierendes Magnetometer 
fiir technische Messungen an stark gestórten Orten.* 
Beschreibung eines auch bei starken mechanischen und magneti

schen Stórungen yerwendbaren registrierenden Magnetometers. 
Anwendungsbeispiele. Aufnahme von Hysteresisschleifen imd 
Temperatur-Magnetisierungskurven yerschiedener Stoffe. [Z. 
techn. Phys. 9 (1928) Nr. 4, S. 136/43.]

Róntgenographie. Walter Jaekel: Werkstoffunter-
suchung mittels Róntgenstrahlen.* [Umschau 32 (1928) 
Nr. 14, S. 279/83.]

F. Kruger und E. Nahring: Róntgenographische Unter
suchung von passiven Metallen.* Das Vorhandensein 
einer Oxydschicht kónnte bei passiviertem Pulver von Eisen, 
Nickel und Chrom nicht naehgewiesen werden. [Annalen der 
Physik 84 (1928) Nr. 7, S. 939/48.]

H. Mark: Ueber die yerschiedenen Methoden der 
Kristallgitteruntersuchung mit Róntgenstrahlen.* Er
órterung der optischen Grundlagen. MaBnahmen zur Erfiillung 
des Reflexionsgesetzes. Auswertung der Ergebnisse. [Metall- 
wirtschaft 7 (1928) Nr. 13, S. 370/3.]

Rene van Aubel: Die Bestimmung von Mineralen, 
Erzen und einiger industrieller Erzeugnisse mit 
Hilfe von Róntgenstrahlen. Physikalische Grundlagen. 
Verfahren nach Debye-Scherrer, Hull und Kerr. Zur Unter
suchung notwendige Mengen. Auswertung der erhaltenen Spektro- 
gramme zur Kennzeichnung der in einem Minerał enthaltenen 
Stoffe bzw. des Kristallaufbaus von Legierungen. Untersuchung 
von Kohle. Beispiele fiir róntgenographische Untersuchung. 
[Rev. Ind. min. 1928, Mem. Nr. 176, S. 163/70; Nr. 177, S. 189/95.] 

R. Glocker: Metallpriifung mit Róntgenstrahlen.* 
Die yerschiedenen Verfahren und ihre Grundprinzipien. Experi- 
mentelle Einzelheiten. Beispiele fiir die technische Anwendung. 
[Metaliwirtschaft 7 (1928) Nr. 13, S. 373/9.]

William H. Bragg: Die Anwendung von Róntgen
strahlen zur Untersuchung der Kristallstrukturen 
von Werkstoffen.* Allgemeine Grundlagen. Atombau von 
Werkstoffen. Auswahl der Wellenlange. Die Erscheinung der 
Beugung. Das Róntgenbild ais Stoffkennzeichen und seine Ver- 
anderung durch mechanische und Warmebehandlung. Giite- 
bestimmung auf Grund des Róntgenbildes. [Proc. Inst. Mech. 
Engs. 2 (1927) S. 751/75.]

M. C. Neuburger, Wien: Róntgenographie des Eisens 
und seiner Legierungen mit besonderer Beruck
sichtigung der Ergebnisse anderer Untersuchungs- 
methoden. Mit 44 Abb. u. 35 Tab. Stuttgart: Ferdinand 
Enke 1928. (2 BI., 124 S.) 8°. 11,25 JlJl. (Sonderausgabe der 
Sammlung chemischer und ehemisch-technischer Yortrage. Hrsg. 
von Prof. Dr. W. Herz, Breslau. Bd. 30, [H. 7—9]). 5 B S

Physikalisch-chemische Gleichgewichte. F. Sauerwald und 
A. Koreny: Die Auflósungsgeschwindigkeit yon Graphit 
in geschmolzenen Eisen-Kohlenstoff-Legierungen.* 
Laboratoriumsversuche zur Bestimmung der Auflósungsgeschwin
digkeit bei 1255 und 1350°. Rechnerische Nachpriifung der er
haltenen Isothermen nach dem Ansatz von Noyes, Withney und 
Nernst unter Berucksichtigung der Veranderung der Oberflache. 
Vergleich mit Erfahrungen von Bardenheuer und Hanemann. 
[St. u. E. 48 (1928) Nr. 17, S. 537/40.]

Erstarrungserscheinungen. T. Haglund: Betrachtungen
ii ber die Gasabscheidung bei der Erstarrung des 
Eisens. Erórterung des Vorganges der Gasabscheidung unter 
dem Gesiehtspunkt der Gleichgewichtsgesetze. [Tekn. Tid- 
skrift 58 (1928) Bergsvetenskap 3 , S. 19/21.]

\iteaux: Die reine Kernzone in Stahlblócken, die 
vor der vollstandigen Erstarrung yerwalzt werden.* 
Betrachtung der Bildungsmóglichkeiten auf Grund eigener yer
suche und der im Schrifttum enthaltenen Veróffentlichungen im 
Anschlufó an einen Aufsatz von Pichard in: Genie civil 92(1928) 
Nr. 6, S. 132/4. [Genie civil 92 (1928) Nr. 14, S. 333/5.]

Feinbau. Adolf Smekal: Selbstdiffusion und Rekri
stallisation. Kurze Ausfiihrungen iiber den Zusammenhang 
zwischen Diffusion einerseits, Rekristallisation anderseits und 
Lockerstellen im Gitterbau von Metallen. [Naturw. 16 (1928) 
Nr. 15, S. 262/3.]

Gefugearten. Hans Pinsl: Beispiele eigenartiger Gra- 
phitkristallisationen im Roh- und GuBeisen.* Me- 
tallogra,phischer Nachweis des Graphiteutektoids. Die Ausbildung 
des Primar- und Zerfallsgraphits bei Anwesenheit yon Eisen- 
phosphiden. Graphitkeime. Eigenstruktur der Graphitblatter 
und der Temperkohle. [St. u. E. 48 (1928) Nr. 15, S. 473/7.]

Arne Westgren und Gósta Phragmen: Ueber das Doppel- 
tarbid in Schnelldrehstahl.* Róntgenuntersuchungen des 
arbidischen Bestandteiles von Schnelldrehstahl ergaben ein 
lachenzentriertes kubisches Kristallsitter mit wahrscheinlich
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112 Atomen im Elementarwiirfel mit der Kantenlange 11,04 A. 
Vetsuche, eine synthetische homogene Legierung aus dem Karbid 
herzustellen, hatten keinen Erfolg. Die Formel des Doppel- 
karbides ist Fe4W2C, wobei sich Eisen- und Wolfram-Atome 
ersetzen konnen, so daB diese Formel nur die Begrenzung nach 
der Eisenseite hin angibt. Eisen-Molybdan-Kohlenstoff-Legie- 
rungen zeigen ein entspreehendes Eisen-Molybdan-Doppelkarbid. 
[Trans. Am. Soc. Steel Treat. 13 (1928) Nr. 4, S. 539/54.]

Peter Bardenheuer und Karl Ludwig Zeyen: Beitrage zur 
Kenntnis des Graphits im grauen GuBeisen und seines 
Einflusses auf die Festigkeit.* Grundlagen der GuBeisen- 
verbesserung. Die Theorie der Graphitbildung. Arbeiten iiber 
die planmaBige Beeinflussung der Graphitabseheidung. EinfluB 
der Ueberhitzungstemperatur auf die Auflósung des Graphits 
sowie die Gefiigeausbildung und Graphitabseheidung. Abhangig
keit der mechanischen Eigenschaften des GuBeisens von der 
Ausbildung des Graphits. Beeinflussung der Graphitausbildung 
und der Festigkeit durch Ueberhitzung, GieBtemperatur und 
Badbewegung. [Mitt. K.-W.-Inst. Eisenforsch. 10 (1928) Lfg. 3,
S 23/53: St. u. E. 48 (1928) Nr. 16, S. 515/9; GieB. 15 (1928) 
Nr. 16, S. 354/65; Nr. 17, S. 385/97; Nr. 18, S. 411/20.]

E. L. Reed: Microstructure of S. A. E. Steels after 
Recommended Heat-Treatments. [Issued by the] American 
Society for Steel Treating, Cleveland, Ohio. Cambridge, Massa
chusetts: Albert Sauveur and E. L. Reed 1927. (Map, 156 X 
148 cm.) Aufgezogen 10 $. S B S

Kaltbearbeitung. G. Tammann und A. Heinzel: Die Kri- 
stalliten-Orientierung gereckter und gestauchter Me
talle und die kristallographische Bedeutung der 
Gleitvorgange beim Recken, Stauchen und Walzen 
yon Metallen.* Bestimmung der Orientierung der Kristallite 
in bis zum Bruch gereckten und in verschieden stark gestauchten 
Eisen-, Kupfer- und Aluminiumproben. Betrachtung des Werk- 
stoffflusses bei yerschiedenen Verformungen nach kristallo- 
oraphischen Gesichtspunkten. [Arch. Eisenhiittenwes. 1 (1927/28)
H. 10, S. 663/7 (Gr. E: Werkstoffaussch. 123).]

Sonstiges. W. E. Dennison: Die rechnerische Ermitt
lung der Gef iigebestandteile des GiiBeisens in Ge- 
wichts- und Volumenprozenten aus der chemischen 
Analyse.* Unzulanglichkeit der einfachen chemischen Analyse. 
Durchfiihrung der Rechnung. Beispiele. [Foundry Trade J. 38 
(1928) Nr. 606, S. 224/5 u. 230.]

Einar Ameen und Harry Willners: Eine Studie iiber die 
Gase im fliissigen Stahl.* Zusammenfassung der bisherigen 
Arbeiten iiber die Gasabgabe des Stahls bei der Erstarrung und 
die Gasabgabe des fliissigen Stahls unter Vakuum. Eigene Yer
suche der Verfasser, Anordnung, Ausfiihrung, Ergebnisse der 
Versuche. [Jernk. Ann. 112 (1928) Nr. 4, S. 195/265.]

A. Nehmitz: Zur Theorie der Aetzgrubenbildung. 
Kurze kritische Betrachtung. [Z. Metalik. 20 (1928) Nr. 4, S. 141.]

Fehler und Bruchursachen.
Allgemeines. John D. Gat: Versuche zur Feststellung 

der Art von Behandlungsfehlern bei Stahl. II. Harte- 
bereich. Porzellanartiger Bruch Kennzeichen fiir richtige Harte- 
temperatur. Ueberhitzen, falsche Abschreckmittel, Nichtbeach- 
tung der Abmessungen. Prufung der Harte mit der leile. Un- 
gleichmaBige Hartung. Anwendung der Zementation zur Prufung 
der Hartbarkeit. Notwendigkeit der dauernden Nachprufung der 
Temperatur-MeBgerate. [Heat Treat. Forg. 14. (1928) Nr. 3, 
S. 274/6.]

Briiche. Walther E. Fischer: Bruch einer Dieselmotor- 
welle.* Zuriickzufiihren auf fehlerhafte Konstruktion, d. h. 
fehlende Abrundung. [Masch.-B. 7 (1928) Nr. 9, S. 437.]

Korrosion. W. Denecke: Zur chemischen Zerstórung 
des GuBeisens.* Versuche iiber die Korrosion yerschiedener, 
teils legierter GuBeisensorten in Kaliumhydroxyd-Natrium- 
hydroxyd-Schme]/,en. Salzsaure und Schwefelsaure. liinfluB 
eines Kupfergehaltes zwischen 0 und 1,5 %. EinfluB des Silizium- 
gehaltes, Einwirkung von siedender Schwefelsaure und Salzsaure 
auf gewohnlichen GrauguB sowie 12- und 17prozentigen Silizium- 
guB. Storungen durch erodierende Wirkungen. Besprechung der 
Schaubilder Eisen-Silizium und Eisen-Silizium-Kohlenstoff. Be
trachtung der Korrosion des GuBeisens an Hand neuerer I< or- 
schungsarbeiten. [GieB. 15 (1928) Nr. 14, S. 307/12.]

William M. Guertler: Die Korrosion der Metalle.* Che
mische, thermochemische und elektrochemische Grundbetrach- 
tungen iiber die Korrosion und den Korrosionswiderstand von 
reinen Metallen und Legierungen. Bildungswarme der Oxyde, 
Sulfide, Chloride usw. yerschiedener Stoffe. Reihenfolge der

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkiirzungen siehe S.

elektrolytischen Lósungsdriicke der Metalle in yerschiedenen 
Elektrolyten. EinfluB von Temperatur, Katalyse und Elektrolyse. 
Ursache und Entstehung von absorbierten Gasschichten an 
Metalloberflachen. Beginn der Diffusion und Bildung einer 
Oxydschicht bei Temperaturerhohung. Beispiele. Bedeutung 
der festen Losung. Acht praktische yerwendbare Legierungs- 
metalle; tabellarische Uebersicht iiber ihre Loslichkeit fiir Metalle 
und Metalloide, Sonderlegierungen fiir bestimmte Zwecke. 
[Trans. Am. Soc. Steel Treat. 13 (1928) Nr. 5, S. 759/94.]

Moderne Anschauungen iiber die Korrosion. Che
mische und elektrochemische Korrosion. Verhiitung des Rostens. 
Verchromen, Zusammensetzung und Konzentration des Elektro
lyten. Wichtigkeit genauer Einhaltung von Temperatur und 
Stromdichte. Typische Fehler von Chromuberziigen. Aussichten 
des Verchromens. [Heat Treat. Forg. 14 (1928) Nr. 3, S. 270/3.]

C. Benedicks: Eingehende Untersuchungen iiber die 
Wirkung (ungleich) heiBer Wandungen ais Ursache fiir 
Korrosionen.* Allgemeine Betrachtungen. Untersuchungs- 
ergebnisse. EinfluB yerschiedener Legierungsgehalte auf die 
Widerstandsfahigkeit gegen Korrosion. [Tekn. Tidskrift 58 
(1928) Bergsvetenskap 3, S. 17/9.]

Ulick R. Evans: Die praktischen Korrosionspro- 
bleme. III. Die Rostbildung und ihre Folgen. Volumen des 
trockenen und des wasserhaltigen Rostes in bezug auf das des 
gerosteten Eisens. Yorgang der Rostbildung. Bildung in einiger 
Entfernung von der eigentlichen Korrosionsstelle. IV. Die 
Korrosion von SchweiBeisen in Beziehung zu der von Stahl. Bei 
SchweiBeisen hat der Angriff die Neigung, sich nach der Seite 
auszubreiten, beim Stahl geht er in die Tiefe, woher die irrige 
Ansicht stammt, SchweiBeisen sei viel korrosionsbestandiger ais 
Stahl. [Journ. Soc. chem. Ind. 47, S. T 55/62 und T 62/9; nach 
Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 19, S. 2299/2300.]

C. Benedicks, professor: Undersókningar over kor
rosion, upptratande vid sulfatcellulosafabriker. Fóre- 
drag vid Svenska Pappers- & Cellulosaingeniórsfóreningens móte 
den 26februari 1927. (Mit 14 Fig.) (Stockholm 1927: IyarHaegg- 
stróms Boktryckeri, A. B.) (31 S.) 8°. — Aus: Svensk Pappers- 
Tidning, 1927, Nr. 5, 6 u. 7. 2 B 5

Chemische Prufung.
Chemische Apparate. E. W. Feli: Ein einfacher Hoch- 

frequenz - Vakuumofen fiir Laboratoriumszwecke.* 
Beschreibung eines Yakuumofens mit Hochfreąuenzbeheizung zur 
Herstellung von reinen Metallschmelzen. Vorrichtung zur Zu
gabe von festen und gasformigen Legierungs-Komponenten. 
[Arch. Eisenhiittenwes. 1 (1927/28) H. 10, S. 659/61 (Gr. E: 
Chem.-Aussch. 56).]

MaBanalyse. C. Mayr und E. Kerschbaum: Studien iiber 
die Veranderlichkeit des Thiosulfattiters. EinfluB von 
Kohlensaure, Sauerstoff, Licht und Mikroorganismen auf Thio- 
sulfat. Erhohung des Wirkungswertes des Titers durch Zer- 
setzung. Beschleunigung der Zersetzung durch Kupfer. Erzielung 
der Titerbestandigkeit durch Alkalinitat oder Sterilisierung. 
[Z. analyt. Chem. 73 (1928) Nr. 9/10, S. 321/52.]

Brennstoffe. R. A. Dengg: Die Reaktionsfahigkeit von 
Koks und ihre Bestimmung nach einem neuen Yer
fahren.* Verbrennen der Koksę im Luftstrom und Bestimmung 
der gebildeten Kohlensaure durch Messen des elektrischen Wider
standes einer Bariumhydroxyd-Losung in gewissen Zeitabstanden 
sowie des Kohlenoxyds mit Palladiumchlorid-Losung. Ver- 
brennlichkeit und Reaktionsfahigkeit decken sich nicht. [Poly- 
technisch Weekblad 20 (1926) S. 246; nach Fuel 7 (1928) Nr. 4, 
S. 152/4.]

A. R. Carr u. A. M. Rente: Bestimmung des Gesamt- 
kohlenstoffgehaltes von Kohlen. Bestimmung des Kohlen
sauregehaltes in den Gasen nach Verbrennung in der Mahlerschen 
Bombę. [Ind. Engg. Chem. 20 (1928) Nr. 5, S. 548/9.]

Gase. Viktor Funk: Ueber Sauerstoffbestimmung im 
Leuchtgase.* Gerat und Arbeitsweise zur Bestimmung des 
Sauerstoffgehaltes bis auf hundertstel Prozent. Ais Absorptions- 
mittel wird Pyragallol oder Chromoazetat genommen. [Gas 
Wasserfach 71 (1928) Nr. 19, S. 443/4.]

Schmiermittel. H. Schliiter: Vereinheitlichung der Oel- 
priifungsyerfahren.* Neues Gerat zur Bestimmung des 
Flammpunktes. [Chem.-Zg. 52 (1928) Nr. 26, S. 261/4.]

Sonstiges. W. M. Shaw u. W. H. Mac Intire: EinfluB 
gewisser Yerunreinigungen auf die Bestimmung der 
Kaustizitat von Kalk mit Zuckerlosung und nach dem 
Scaife-Verfahren. EinfluB von Kieselsaure, Magnesia, Salzen 
usw. auf die Genauigkeit der beiden Verfahren. Fehlergrenzen der

11316. — Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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beiden Bestimmungsarten. [Ind. Engg. Chem. 20 (1928) Nr. 3, 
S. 315/9.]

W. M. Shaw, W. H. Mac Intire u. J. E. Underwood: Bestim
mung der Kaustizitat yon Kalk.* Lósen des Kalks unter 
LuftabschluB mit Zuckerlósung und titrimetrisohe Bestimmung
mit — - HC1. Verschiedenartige Ausbildung der LósungsgefaBe. A
[Ind. Engg. Chem. 20 (1928) Nr. 3, S. 312/4.]

N. Howell Furman und E. B. Wilson jr.: Eine einfache 
kontinuierliche Ablesemethode fiir elektrometrische 
Titration mit bimetallischen Elektroden. Elektrometrische 
Titration von KMn04-, K2Cr207- und V206-Lósungen mit PeS04. 
Untersuchungen iiber MeBgenauigkeit. [J. Am. chem. Soc. 50 
(1928) S. 277/83; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 17, 
S. 2111.]

Einzelbestimmungen.
Phosphor. Herbert J. Miller: Gewichtsanaly tisches

Verfahren zur Bestimmung von Phosphor in Phos
phoreisen. Fallen mit Magnesiamixtur aus ammoniakalischer 
Losung nach Zusatz yon Zitronensaure. [Chemist-Analyst 17 
(1928) Nr. 1, S. 10/1; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, 
Nr. 16, S. 1982.]

Wallace Morgan Mc Nall: Ein Vergleich der beiden 
Yerfahren zur Bestimmung von Phosphor (V)-Oxyd 
ais Magnesiumammoniumphosphat. Genauigkeit der Be
stimmung mit und ohne Zusatz von Ammoniumazetat. EinfluB 
yerschiedener Gliihbehandlung. [J. Am. chem. Soc. 50 (1928) 
S. 300/4; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 17, S. 2112.] 

Eisen. Frederick G. Germuth: Oxydation und Fallung 
von Ferroyerbindungen mit Natriumperoxyd. [Chemist- 
Analyst 17 (1928) Nr. 1, S. 10; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) 
Bd. I, Nr. 16, S. 1981.]

Vanadin. K. Roesch u. W. Werz: Jodometrische Yana- 
dinbestimmung in Edelstahlen und Ferroyanadin. MaB- 
analytisches Schnellyerfahren auf Grund der Einwirkung von 
Jodkali auf Vanadinphosphorsaure. Trennung von Chrom und 
Vanadm in Edelstahlen. [Z. analyt. Chem. 73 (1928) Nr. 9/10, 
S. 352/5.]

Zink. G. Spacu und J. Dick: Eine Schnellmethode zur 
Bestimmung des Zinks. Arbeitsweise zur quantitativen Aus- 
fallung des Zinks ais Pyridinrhodan-Komplexsalz. [Z. analyt. 
Chem. 73 (1928) Nr. 9/10, S. 356/9.]

Sauerstoff. Franz Willems: Beitrag zur Bestimmung 
von Oxyden im Stahl. Versuche zur Bestimmung von Mangan- 
oxydul im Stahl in wasseriger Jodlósung. Bestimmung des Man- 
ganoxyduls mittels wasserfreier alkoholischer Jodlósung. Arbeits
weise. Ergebnisse. Anwendbarkeit des neuen Verfahrens zur 
gleichzeitigen Bestimmung von Kieselsaure und Tonerde. Be
stimmung von Kieselsaure und Tonerde mittels Kupferammo- 
niumchloridlósung. [Arch. Eisenhuttenwes. 1 (1927/28) H. 10, 
S. 655/8 (Gr. E: Chem.-Aussoh. 55).]

Rutger von Seth: Ueber die Sauerstoff bestimmung im 
Eisen durch Schmelzen im Vakuum.* Uebersicht iiber die 
Sauerstoffbestimmungsverfahren. Vakuumverfahren nach Ober
hoffer, Jordan und Eckman. Eigene Verfahren des Verfassers, von 
Nils Armann und Carl yon Delwig; Versuchsanordnung, -ausfiih- 
rung und -ergebnisse. Fortsetzung der Versuche durch den Ver- 
fasser und Bernt Steffenburg mit yerbesserter Apparatur. [Jernk. 
Ann. 112 (1928) Nr. 3, S. 113/50.]

Magnesium. Alice Whitson Epperson: Die Pyrophosphat
methode fiir die Bestimmung yon Magnesium und Phos- 
phorsaureanhydrid. Arbeitsyorschriften zur Erzielung móg
lichst fehlerfreier Werte. Vorteile der doppelten Fallung. [J. Am. 
chem. Soc. 50 (1928) S. 321/33; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) 
Bd. I, Nr. 17, S. 2112.]

Warmemessung, MeBgerate und Regler. 
Allgemeines. A. Grunwald: Aufbau warmetechnischer 

Ueberwachungsanlagen in Dampf betrieben.* [Siemens-Z.
8 (1928) Nr. 3, S. 194/204.]

Henry Le Chatelier: Ueber die Warmetheorie.* Grund- 
fragen wirtschaftlichen Warmeverbrauches. Die Energiegesetze, 
Warmeleitfahigkeit. Der Schachtofen. Das Brennen von Quarz. 
Temperaturyerteilung im Ofen, Endtemperatur der zu behandeln- 
den Stoffe, Temperatur im Ofeninnern. Anwendung auf den 
Kuppelofen, Storungen der theoretischen Rechnungen durch die 
Unyollkommenheiten der praktischen Verhaltnisse. [Trans. Am. 
Soc. Steel Treat. 13 (1928) Nr. 4, S. 555/72 u. 602.]

Temperaturmessung. Ezer Griffiths: Vorrichtungen zur 
Temperaturmessung. Kurze Beschreibung einiger yon der

Cambridge Instrument Co., Ltd., angefertigter Vorrichtungen zur 
Selbstregistrierung yon Temperaturen. [Journ. scient. Instru
ments 5 (1928) S. 63/4; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, 
Nr. 17, S. 2109.]

A. Sourdillon und Rolet: Ueber die Thermoelemente 
Platin-Platinrhodium.* Untersuchungen iiber die Aenderung 
der elektromotorischen Kraft. Ursache Korrosion. Versuche iiber 
die Korrosion. Schutz durch ein Rohr aus geschmolzener Si02. 
[Rev. Met. 25 (1928) Nr. 2, S. 90/7.]

H. Stiimbke: Ueber Methoden zur Messung hoher Tem
peraturen. Die bekannten Methoden und Instrumente. [Keram. 
Rdsch. 36, S. 83/6; nach Chem. Zentralbl. 99 (1928) Bd. I, Nr. 18 
S. 2189.]

Warmeiibertragung. F. NuBbaum: Zeichnerische Ver- 
folgung der Warmeleitung in festen Kórpern.* [Z. 
angew. Math. Mech. 8 (1928) Nr. 2, S. 133/42.]

Spezifische Warme. Kurt von Liide: Messungen der 
spezifischen Warme yon Gasen bei hóheren Tempera
turen. (Mit 8 Fig.) Ohlau in Schlesien [1927?]: Dr. Hermann 
Eschenhagen. (40 S.) 8°. — Breslau (Techn. Hochschule), 
Qng.-Diss. 5  B 5

Warmetechnische Untersuchungen. Karl d’Huart: Formel- 
inaBige Zusammenhange zwischen Heizwert und Luft- 
bedarf sowie Heizwert- und Abgasmenge im Kohlen- 
staubfeuerungsbetrieb. [Centralbl. Hiitten Walzw. 32 (1928) 
Nr. 12, S. 177/83.]

Karl d’Huart: Das Warmeinhalt-Temperatur-Dia- 
gramm im Kohlenstaubfeuerungsbetrieb.* [Centralbl. 
Hiitten Walzw. 32 (1928) Nr. 16, S. 241/9.]

Max Jakob: Versuche aus dem Gebiete der Warme- 
kraftforschung.* Dampfmengenmessung. Spezifische Warme 
yon iiberhitztem Hochdruckdampf. Verbrennungsvorgange in 
Maschinen. [Z. V. d. I. 72 (1928) Nr. 11, S. 379/80.]

Sonstiges. H. Miething: Der Siemens-Rauchdichte-
anzeiger.* [Siemens-Z. 8 (1928) Nr. 4, S. 245/51.]

Sonstige MeBgerate und Regler.
Allgemeines. H. Lohmann: Strómungsmesser mit Alarm- 

geber.* [Siemens-Z. 8 (1928) Nr. 3, S. 205/10.]
Sonstiges. Sachsenberg, Osenberg und Gruner: Gerat zur 

Messung yon Arbeitswiderstanden und Beanspruchun- 
gen.* Messung kleiner Durchbiegungen der Arbeitsgerate durch 
elektrische Kondensatormessung. [Z. V. d. I. 72 (1928) Nr 14 
S. 469/70.]

J. Sorge: Neuerungen auf dem Relaisgebiet.* Relais- 
symbole. Typenbezeichnungen. Relaisschilder. Ueberstromzeit- 
relais fiir hohe KurzschluBstróme. Wechselstromhilfsrelais. 
Stromrelais mit kleinem Eigenverbrauch. ErdschluB-Wischerrelais. 
Gleichspannungsrelais. [Siemens-Z. 8 (1928) Nr. 3, S. 211 bis 220.] 

R. Thun: Mehr ais das Auge sieht der Film.* Beispiele. 
Messung der Formanderung. Studium der Spanbildung. Studium 
der Strómungsyorgange. Hartevorgange. [Werksleiter 2 (1928) 
Nr. 7, S. 204/6.]

Eisen, Stahl und sonstige Baustoffe. 
Allgemeines. Gustay Spiegel, Dr. teehn.: Stahl und Eisen- 

beton im GeschoBgroBbau. Ein wirtschaftlicher Vergleich. 
Mit 5 Iextabb. u. 25 Zahlentaf. Berlin: Julius Springer 1928. 
(2 BI., 37 S.) 8 °. 1,90 jTUI. S B =

Eisen und Stahl. Ehrenberg: Die neue Eisenbahnbriicke 
uber den Rhein bei Wesel.* Ausfiihrung in St 48. [Z. V. d. I. 
72 (1928) Nr. 15, S. 485/90.]

Walter Goerke: Eine moderne Kraftwagenhalle in 
Stahl 48.* Kraftwagenhalle der Hamburger Hochbahn, A.-G. 
[Der Stahlbau 1 (1928) Nr. 3, S. 25/7.]

Hans Grabig: Die neuen Reichsoberbauformen.*
[Bauing. 9 (1928) Nr. 17, S. 297/301.]

A. Hertwig: Die Messehalle Nr. 7 in Leipzig.* Beschrei
bung der Eisenkonstruktionen der Halle mit einer Grundflache 
yon 97,8 x  138,58 m ohne Zwischenstiitzen. Ausfiihrung Maschi- 
nenfabrik Augsburg-Niirnberg. [Stahlbau 1 (1928) Nr. 1, S. 2/6.] 

Franz Hoffmann: Der Stahlskelettbau.* Grundziige der 
technischen Ausbildung unter besonderer Beriicksichtigung der 
amerikanischen Praxis. SchweiByerfahren. Tafelwande. Aufbau 
und Vorteile. Widerlegung zunachst auftauchender Bedenken. 
SchluBfolgerungen fur den deutschen Hausbau. [Stein Holz 
Eisen 42 (1928) Nr. 14, S. 280/93 u. 294.]

Hoening: Erweiterung der StraBenbriioke iiber die 
Norderelbe in Hamburg.* [Der Stahlbau 1 (1928) Nr. 2, 
S. 20/2.] V

| Zeitschriftenyerzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 113/6. -  Ein * bedeutet: Abbildunyen in der Qu.elle. |
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Pohl: Der Wettbewerb von Stahl und Eisenbeton im 
Geschofideckenbau. [Der Stahlbau 1 (1928) Nr. 3, S. 27/8.]

H. G. Reist: Aufbau eines Rotors fiir eine Dynamo 
aus Walzeisen.* Nietkonstruktion. [Mech. Engg. 50 (1928) 
Nr. 5, S. 363/4.]

K. Schaechterle: Die Gestaltung der eisernen Briicke.* 
[Bauing. 9 (1928) Nr. 14, S. 240/4; Nr. 15, S. 261/7.]

Hans Schmuckler: Der S t a h 1 s k e 1 e 11 b a u. * Bedeutung 
des Eisens im Hochbau unter Berucksichtigung des Wohnungs- 
baues. [Stahlhauskorrespondenz (1928) Nr. 4, S. 1/12.]

Ludwig SchultheiB: Mechanische Schwellenauf platt- 
anlage fiir Reichsoberbau.* Beschreibung einer Maschine 
zur mechanischen Befestigung der Unterlagsplatten auf Holz- 
schwellen. [OrganFortschr.Eisenbahnwes. 83 (1928) Nr.8, S.152/7.] 

Rudolf Taubert: Eisen und Stahl ais Werkstoffe des 
Kraftmaschinenbaues.* Die hauptsachlichsten Zusammen- 
hange des Kleingefiigeaufbaues mit den Festigkeitseigenschaften 
von GuBeisen, TemperguB, StahlguB, geschmiedetem oder gewalz- 
tem und gezogenem Stahl. Beeinflussung durch die bei den 
gieBerei-, schmiede- und hiittentechnischen Verfahren vorliegenden 
Verhaltnisse sowie durch Einsatzhartung und Vergtitung. [Masch.-
B. 7 (1928) Nr. 7, S. 303/8.]

Fritz Walter: Stahl ais Baustoff fiir das Fiihrungs- 
geriist der Kiibelf órderung.* [Der Stahlbau 1 (1928) Nr. 3, 
S. 28/31.]

P. Walter: Der Fordergerustneubau Kaiser-Wilhelm- 
Schacht der Hohenzollerngrube.* [Der Stahlbau 1 (1928) 
Nr. 2, S. 15/9.]

W. WeiB: Betrachtungen zum Wettbewerb zwischen 
Stahl und Eisenbeton mit besonderer Berucksichtigung 
des Bruckenbaues.* [Der Stahlbau 1 (1928) Nr. 2, S. 13/5.] 

Buchholz: Der Rippenplattenoberbau auf Holz-
schwellen.* Meinungsaustausch uber guBeiserne und fluBstah- 
lerne Rippenplatten. [Glaser 102 (1928) Nr. 7, S. 110/5.] 

Gerstenberg: Der neue Rippenplattenoberbau (Ober- 
bau K) der Deutschen Reichsbahn.* [Z. V. d. I. 72 (1928) 
Nr. 15, S. 510/1.]

Eisenbeton. P. Werker: Das Verhalten des Eisenbetons 
bei einem GroBbrand.* [Bauing. 9 (1928) Nr. 18, S. 322/4.] 

Zernent. A. Guttmann und F. Gille: Uebersichtstafein 
der Bestandteile des Portlandzementklinkers und der 
Hydratationsprodukte der hydraulischen Bindemittel. 
Kennzeichnung des beutigen Standes unseres Wissens iiber den 
Aufbau des Zementklinkers. [Tonind.-Zg. 52 (1928) Nr. 22, 
S. 418/21; Nr. 29, S. 570.]

Sonstiges. Edmond Marcotte: Die neuzeitlichen Priif-
v erf a hrenf iir StraBenbaustof fein Frankreich, Deutsch
land und Amerika.* Beschreibung der verwendeten Ein
richtungen zur Prufung von Hartę, Abnutzung, Festigkeit, Dichte, 
Porigkeit, Bindefestigkeit. Kritik der yerschiedenen Verfahren 
und Hinweis auf notwendigen Ausbau. [Techn. mod. 20 (1928) 
Nr. 7, S. 254/9; Nr. 8, S. 293/6.]

Otto Steinitz: Konstruktionen und Versuchsergeb- 
nisse yon schwierigen Holz-Stahl-Verbindungen.* 
[Masch.-B. 7 (1928) Nr. 8, S. 368/70.]

B. Krieger, Ingenieur, Geschaftsfiihrer des Reichsvereins der 
Kalksandsteinfabriken, e. V.: Yom Werdegang des Kalk- 
sandsteins. [Hrsg. rom] Reichsverein der Kalksandsteinfabriken, 
e. V. Berlin (NW 21, Dreysestr. 4): Tonindustrie-Zeitung, Prof. 
Dr. H. Seger & E. Cramer, 1928. (22 S.) 8°. 1 JIM . =  B S

Normung und Lieferungsvorschriften.
Normen. Paul Melchior: Die Bezeichnungsweise in der 

Festigkeitslehre. [Masch.-B. 7 (1928) Nr. 7, S. 310/1.]
Hans Heinrich: Die internationale Normung der 

Fittings.* [Rohrenindustrie 21 (1928) Nr. 8, S. 167/70.]
Betriebswirtschaft und Industrieforschung.

Allgemeines. John L. Carter: Die Aufgaben des Gray 
Iron Institute. Die Grandę fiir die Notlage der amerikanischen 
EisengieBereien. MaBnahmen zu dereń Behebung, wie Reklame, 
Aufklarungs- und Forschungsarbeit, sollen Aufgabe des Gray 
Iron Institute sein. [Foundry 56 (1928) Nr. 8, S. 296/8.]

G. Dettmar: Das Forschungsinstitut fiir Elektro- 
Warmetechnik an der Technischen Hochschule Han- 
nover. Beschreibung des Instituts. Aufgaben. [E. T. Z. 49 
(1928) Nr. 17, S. 649/51.]

Die Grundlagen des Gray Iron Institute. Bericht 
iiber einleitende Vortrage, Zwecke und Ziele. Vorarbeiten zur 
Griindung. rF oundrv  56 (1928) Nr. 7, S. 251/2.]

c

Peter Schlumbohm: Das. Laboratorium der Wirt
schaft. Seine Notwendigkeit und sein Aufbau. Ein
leitung. Das Mellon-Institut. Forschungsstatten in Deutschland: 
staatliche, private. Mangelhafte Auswege der mittleren und 
kleinen Betriebe: der Betriebsakademiker, das Laboratorium 
einer Produktionsgruppe, Beauftragung von Professoren. Die 
Fiktion der reinen Wissenschaft. Das „Laboratorium der Wirt
schaft". [Techn. Wirtsch. 21 (1928) Nr. 3, S. 65/6.]

Hans D. Brasch, ®r.*Qng., Privatdozent a. d. Techn. Hoch
schule Berlin: Betriebsorganisation und Betriebsab- 
reehnung. Berlin: Georg Stilke 1928. (139 S.) 8°. Geb. 5 JIM . 
(Betriebswissenschaftliche Biicher. Hrsg.: 2t.=3n9- Werner Bondi. 
Bd. 6.) S  B S

Betriebsfiihrung. Ch. de Freminville: Wissenschaftliche 
Betriebsfiihrung. Bericht iiber den 3. Internationalen KongreB 
iiber die wissenschaftliche Organisation der Arbeit in Rom vom
4. bis 11. September 1927. [Buli. Soc. d’Enc. 127 (1928) Nr. 2,
5. 85/120.]

A. Schipper: Zentralisation oder Dezentralisation 
des Lagerwesens ? Zentralisation der Verwaltung und des 
eisernen Bestandes, Dezentralisation und Kleinhaltung der Unter- 
lager. [Werksleiter 2 (1928) Nr. 5, S. 142/5.]

H. Bleibtreu: Unwirtschaftliche Bauart von Kipp
wagen. [St. u. E. 48 (1928) Nr. 16, S. 522/3.]

Buddę: Die Betriebsorganisation in den PreB- und 
Hammerwerken und den zugehórenden Bearbeitungs- 
werkstatten. [Masch.-B. 7 (1928) Nr. 7, S. 343.]

Axel F. Enstróm: Rationalisierung. Allgemeine Be
trachtungen; besondere Erórterung der schwedischen Verha.lt- 
nisse. [Tekn. Tidskrift 58 (1928) Allmanna Avdelningen 5, 
S. 37/8.]

F. Giese: Menschenbehandlung beim Biiropersonal. 
[Werksleiter 2 (1928) Nr. 5, S. 146/50.]

Betriebstechnische Untersuchungen. H. Jordan u. H. Euler: 
TaktmaBiges Arbeiten im Walz;werk.* [St. u. E. 48 (1928) 
Nr. 14, S. 450/1.]

H. A. Schmalz: Ein Diagramm zur rationellen Be
triebsorganisation.* [Masch.-B. 7 (1928) Nr. 7, S. 323/4.] 

Zeitstudien. T. Lentzen: Methode zur Ermittlung der 
Verlustzeiten bei Zeitstudien.* Feststellung der Arbeiter 
bei regelmaBigen Rundgangen, dereń Tatigkeit eine Verlustzeit 
darstellt. [GieB. 15 (1928) Nr. 15, S. 339/42.]

Selbstkostenberechnung. N. Danielsen: Ueber die Selbst- 
kostenberechnung und Preisfestsetzung von Stahl- 
werkserzeugnissen. Erórterung der einzelnen fiir die Selbst
kostenberechnung in Frage kommenden Faktoren; generelle 
Durchfuhrung der Selbstkostenberechnung. [Tekn. Tidskrift 58 
(1928) Allmanna Avdelningen 11, S. 89/92.]

K. Seyderhelm: Entwicklung der Unkostensatze und 
der Beschaftigungsgrad in GieBereibetrieben vonl924 
bis 1926. Entwicklungstendenz der Unkosten in den Jahren
1924 bis 1926 und dereń bedeutende Beeinflussung durch den 
Beschaftigungsgrad. Yorteile der durch Sammlung von Un- 
kostenziffern yerschiedener Betriebe ermóglichten Vergleiche. 
Grundlagen fiir die Beurteilung des Beschaftigungsgrades. [GieB. 
15 (1928) Nr. 16, S. 367/9.]

Ueber Betriebsabrechnung und Generalienfest- 
setzung. Aufzahlung der produktiven bzw. unproduktiven Lóhne 
und Materialien in GieBereibetrieben. Gewóhnliche Abrechnung 
von Unkosten von den Betrieben untereinander und Bestimmung 
des allgemeinen Unkostensatzes. [GieB. 25 (1928) Nr. 8, S. 250/4.] 

Sonstiges. H. L. Lauke, 3)r.=3rtg.: Die Leistungsab- 
stimmung bei FlieBarbeit. (Mit 74 Abb.) Munchen und 
Berlin: R.Oldenbourg 1928. (2 BI., 124 S.) 8°. 6,80 JIM . =  B S

Wirtschaftliches.
Wirtschaftsgesehichte. Gustav KreideweiB: Konzentra- 

tions yorgange in der geschichtlichen Entwicklung 
der Solinger Stahlwarenindustrie. Solingen 1926. (101 S.) 
8°. — Koln (Universitat), Wirtschafts- u. sozialwissenschaftl. Diss.

Heinrich Tegtmeier: Der Uebergang von der Haus- 
industrie zum Fabrikbetrieb in der Solinger Stahl
warenindustrie. Solingen 1927: B. Boli (Solinger Tageblatt). 
(102 S.) 8°. — Koln (Universitat), Wirtschafts- u. sozialwissen
schaftl. Diss. *■ B —

Bergbau. Otto Vesper: Die Krise der Planwirtsehaft 
im Kohlenbergbau. Nachweisung schwerer Organisations- 
mangel im deutschen Kohlenbergbau durch die beiden Schmalen- 
bach-Gutachten. Abhilfe nur moglich durch Abbau der unwirt-

Ein  * bedeutet: Abbildungen in der Quelle. 'Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkiirzungen siehe S. 11316.
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schaftlichen Zwangskartellierung. [Magazin der Wirtschaft 4 
(1928) Nr. 18, 8 . 697/700.]

Gutachten iiber die gegenwartige Lage des rhein.- 
westf. Steinkohlenbergbaus. Dem Reichswirtschaftsmi- 
nisterium erstattet durch Prof. Dr. [Eugen] Schmalenbach, Dr. 
Baade, Dr. Lufft [u. a.]. Berlin (W 62, Wichmannstr. 19): Verlag 
Deutsche Kohlenzeitung, April 1928. (78 S.) 4°. 4 JłM. S B S  

Hermann Wagener: Der Eisenerzbergbau des Sieger
landes in der Nachkriegszeit. GieBen 1927. (59 S.) 8°. — 
GieBen (Uniyersitat), Philos. Diss. S B S

Einzeluntersuchungen. Carl Wuppermann: Fragen in- 
dustrieller Finanzpolitik. Gegenuber der Vorkriegszeit hat 
die heutige industrielle Finanzpolitik neue Gesichtspunkte zu 
beachten wie den raschen Fortschritt der Technik, die inner- 
politische Seite in der Lohnpolitik und die auBenpolitische Be- 
gutachtung in der Kapitalpolitik. [Ruhr Rhein 9 (1928) Nr. 19, 
S. 673/6.]

Eisenindustrie. P. J. Jegorow u. A. P. Iwanow: Die Eisen- 
hiitten- und Metallhutten-Industrie RuBlands in den 
Jahren 1917 bis 1927. [Westnik Ingenerow 13 (1927) 
S. 471/95; nach GieB.-Zg. 25 (1928) Nr. 9, S. 282/3.]

Andreas Predóhl: Die órtliche Yerteilung der ameri
kanischen Eisen- und Stahlindustrie.* Untersuchung 
iiber den órtlichen Aufbau und die regionalen Verschiebungen der 
nordamerikanischen Eisenindustrie. [Weltwirtsch. Archiv 27
(1928) Nr. 2, S. 239/92 u. 314/29.]

A. Friedrich: Internationale Eisenerz yersorgung.
Die deutsche Eisenerzversorgung und die fiir diese wichtigsten 
Bezugslander. Wachsende Abhangigkeit Deutschlands in der 
Erzversorgung vom Auslande. Aehnliche Lage Englands. [Wirt
schaftsdienst 13 (1928) Nr. 17, S. 689/91.]

Kartelle. Kurt Ross, Dipl.-Yolkswirt: Eine yolkswirt- 
schaftliche Wiirdigung der derzeitigen deutschen 
Kartelle unter besonderer Beriicksichtigung der 
Recht sprechung des Kartellgerichts. Castrop-Rauxel 
1928: Buchdruckerei und Yerlag Geschw. Schmitz. (68 S.) 8°.— 
Koln (Uniyersitat), Wirtschafts- und sozialwissenschaftl. Diss.

Preise. Die Eisenpreise in Deutschland und Eng
land.* Der Aufsatz will den Nachweis bringen, daB nicht nur 
englisches Roheisen, sondern aueh englisches Walzeisen billiger 
ais deutsches ist. [Magazin der Wirtschaft 4 (1928) Nr. 19, S. 725/9.

Sehrottwirtschaft. E. Heinson: Auf dem Wege zu einer 
rheinisch-westfalischen Schrottorganisation. Griindung 
der Gemeinschaft der Schrotthandler. [Ruhr Rhein 9 (1928) 
Nr. 15, S. 536/7.]

Buchfiihrung und Bilanz. F. Griiner, Beratender Organisator: 
Technik der Maschinen-Buchhaltung. Grundsatze und 
Anwendungsbeispiele. Mit 92 Textabb. Berlin: Julius Springer
1928. (VI, 198 S.) 8°. Geb. 15 JłM. S B S

Schriftenreihe Einheitsbuchfiihrungen. Hrsg. vom 
FaehausschuB fiir Rechnungswesen beim AusschuB fiir wirtschaft
liche Verwaltung beim Reichskuratorium fiir Wirtschaftlichkeit. 
Obmann: Prof. Dr. rer. poi., Dr. jur. h. o. Schmalenbach, stell- 
vertr. Obmann: Generaldirektor Herbert Peiser. Dortmund: Fr. 
Wilh. Ruhfus [1928]. 4°. — [H.] 1. W. Krahe, Dr., Dipl.-Kfm., 
Remscheid: Mittlere Maschinenf abriken mit Einzel- 
fertigung (Entwurf). [Nebst] Anhang. (58 S. u. zahlr. Taf. o. 
Seitenzahlung.) 10 JłJl. — [H.] 2. K. Fischer, Dr., Koln: Braun- 
kohlenbergbau (Entwurf). [Nebst] Anhang. (36 S. u. zahlr. 
Taf. o. Seitenz&hlung.) 8 JłJH. (R.-K.-W.-Veróffentlichungen. 
[Hrsg. vom] Reichskuratorium fiir Wirtschaftlichkeit. Nr. 9 u. 14.)

Verbande. Jahrbuch des Reichsyerbandes der Auto- 
mobilindustrie. Hrsg. von Wilhelm Scholz, Direktor
des Reichsyerbandes der Automobilindustrie, und Dr. Ernst 
Valentin, Geheimer Regierungsrat. Jg. 4. (Mit zahlr. Abb.) 
Berlin (SW 11, Mockernstr. 144): Dr. Ernst Valentin, Verlag, 1928. 
(446 S.) 8°. Geb. 12 JłM. — Gibt in einer Reihe von Einzelab- 
handlungen eine gute, zum Teil eingehende Uebersicht iiber die 
Entwicklung des Automobilbaues, sowie alle die Automobil
industrie angehenden Fragen — z. B. die Typisierung im deutschen 
Kraftfahrzeugbau, auslandische Einfuhrzólle fiir Kraftfahrzeuge 
nebst Zubehór, die Entwicklung des Postkraftfahrwesens, die 
gemeinwirtschaftlichen Kraftverkehrsgesellschaften Deutschlands
— und enthalt ferner eine Zeitschriftenschau des Kraftfahrbaues 
mit kurzeń Inhaltsangaben. Beachtenswert fiir unsere Leser ist 
besonders der Aufsatz von A. Sommer: Stand der Normung im 
Kraftfahrbau, augenblickliche Aufgaben und die Einfiihrung 
der Normen in die Praxis. Er stellt iibersichtlich das Ergebnis

der Verhandlungen des Reichsyerbandes der Automobilindustrie 
mit dem Edelstahl-Verbande iiber die Normung der fiir den 
Kraftfahrbau wichtigsten Baustahle dar und gibt die dabei 
zustande gekommenen Vornormen iiber Nickelstahl und Chrom- 
nickelstahl sowie die Entwiirfe iiber nichtlegierte Sonderbau- 
stahle, Chromstahle und Mangansiliziumstahle bekannt. Aueh 
das wichtige Gebiet der Bearbeitbarkeit wird unter Hinweis auf 
die einschlagigen Forschungsarbeiten gestreift. S B S

Wirtsehaftsgebiete. W. A. Burg: Aus der Industrie 
SowjetruBlands. Warme wirtschaft, Kohlenbergbau, Eisen
industrie, Maschinenbau, elektrotechnisehe Industrie und Elek- 
trizitatswirtsehaft, Textilindustrie. [Techn. Wirtsch. 21 (1928) 
Nr. 3, S. 71/5.]

Zusammenschlusse. H. Mannstaedt, Dr. phil. et rer. poi., o. 
Prof. der Wirtschaftswissenschaften: Die monopolistischen 
Bestrebungen und ihre Bedeutung fiir das deutsche 
Wirtschaftsleben vor und nach dem Kriege. Rede, ge- 
halten am 18. Januar 1928 in der Aula der Uniyersitat Rostock. 
Rostock: Carl Hinstorffs Verlag (1928). (28 S.) 8°. 0,75 JłJl.
(Rostocker Uniyersitats-Reden. 5.) S B S

Reinhard Lattka: Die Konzentrationsbewegung in 
der oberschlesischen Schwerindustrie. Kóln-Hoffnungs- 
thal (1926): Emil Pilgram. (87 S.) 8°. — Koln (Uniyersitat), 
Wirtschafts- u. sozialwissenschaftl. Diss. S B S

Sonstiges. Hermann Levy: Wandlungen der englischen 
Industrie- und Sozialyerfassung. Heutige Lage der eng
lischen Wirtschaft. Ursaehen der friiheren wirtschaftlichen Riick- 
schrittlichkeit. Allgemeine Organisation in der Vergangenheit. 
Betriebszersplitterung. Heutige Fortschritte der Konzentration. 
Trusts und ihre Diyidenden. Die neuesten Verschmelzungen. 
Die Rationalisierung. Researehbewegung. Neugestaltung des 
Arbeitsyerhaltnisses. Das Schlichtungswesen. Starkere Ein- 
mischung des Staates. Wirtschaft und soziale Lasten. [Techn. 
Wirtsch. 21 (1928) Nr. 4, S. 100/5.]

A(rtur) Seibt, Dr.: AdreBbuch der deutschen In
dustrie. Offizieller Bezugsquellennachweis desReichs- 
yerbandes der deutschen Industrie. 3. Aufl. Munchen: 
Max Heitner (1928). (Getr. Pag.) 4°. Geb. 18 JłM. — Das Buch, 
das wir bei seinem ersten und zweiten Erscheinen — vgl. St. u. E. 
44 (1924) S. 1475; 47 (1927) S. 559 — hier angezeigt haben, weist 
nicht nur zahlreiche Aenderungen innerhalb der einzelnen Ver- 
zeichnisse, sondern aueh einige bemerkenswerte Neuerungen in 
der Gesamtanlage auf. So sind im ersten Teil je ein englisch- 
deutsches, spanisch-deutsches, italienisch-deutsches und franzó- 
sisch-deutsches Warenyerzeichnis hinzugekommen, wahrend 
hinter dem ausfiihrlichen Bezugsquellenverzeichnis, das mit 
seinem Nachweis von etwa 20 000 Gegenstanden den Hauptinhalt 
des Buches ausmacht, ein Verzeichnis der deutschen Patent- 
anwalte eingeschaltet worden ist. Wenn, wie es scheint, das Werk 
jetzt alljahrlich neu erscheinen soli, diirften aueh gegen den yer- 
lialtnismaBig leichten Einband kaum noch Bedenken laut werden.

S B S
Verkehr.

Allgemeines. Deutsche Verkehrsprobleme der Gegen- 
wart. Verhandlungen der Friedrich-List-Gesellschaft, e. V., am 
29. Oktober 1927 in Berlin. Auf Grund der stenographischen 
Niederschrift herausgegeben yon Edgar Salin. Berlin: Reimar 
Hobbing i. Komm. [1928.] (134 S.) 8°. 5 JłM , geb. 6 JłM.

Eisenbahnen. Die neue Eisenbahn-Verkehrsordnung. 
[St. u. E. 48 (1928) Nr. 16, S. 528/30.]

Josef Quatram: Verkehrs- und w i r t s c h a f tspolitische 
Vorbedingungen fiir den Bau einer Schnellbahn im 
rhein.-westf. Industriegebiet mit besonderer Beriick- 
siehtigung des Schnellbahnprojektes Kóln-Dortmund. 
(Mit 2 Taf.) Hannoyer 1926: Schliitersche Buchdruckerei. (54 S.) 
8". — Koln (Uniyersitat), Wirtschafts- u. sozialwissenschaftl. Diss.

Fritz Riiping: Die Rheinisch-Westfalische St&dte- 
schnellbahn Kćiln-—Dortmund. (Dusseldorf [1927?]: A. 
Bagel.) (35 S.) 4°. — Koln (Uniyersitat), Wirtschafts- u. sozial
wissenschaftl. Diss. S ® "

Verzeiehnis der oberen Reichsbahnbeamten 1928. 
Jg. 24. Berlin: Verlag der Verkehrswissenschaftlichen Lehrmittel- 
gesellsohaft m. b. H. bei der Deutschen Reichsbahn 1928. (424 S.) 
8°. Geb. 12 JłM. — AeuBerlich und in der Anordnung des In- 
haltes ahnlich der yorjahrigen Ausgabe — vgl. St. u. E. 47 (1927) 
S. 1429 —, jedoch in allen Einzelangaben nach dem Stande der 
Dinge im Marz 1928 yerbessert, kann das Yerzeichnis allen, die mit

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkilrzungen siehe S. 113/6. — Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.



31. Mai 1928. Zeitschriften- und Bucherschau. — Statistisches. Stahl und  Eisen. 745

irgendeiner Stelle innerhalb des groBen Verwaltungskórpers der 
Deutschen Reichsbahn zu yerhandeln haben, ais zuverlassiger 
Fiihrer empfohlen werden. — B ■»

Tarife. Tariferhohung bei der Reichsbahn? [St. u.
E. 48 (1928) Nr. 14, S. 466.]

W. Ahrens: Eisenbahntariferhóhung ? Ablehnung der 
geplanten Tariferhohung aus wirtschaftlichen Griinden und Ver- 
weisung auf den Anleiheweg. [Ruhr und Rhein 9 (1928) Nr. 15,
S. 533/6.]

Soziales.
AUgemeines. Wages and Hours of Labor in the Iron 

and Steel Industry: 1907 to 1926. [Hrsg. vom] Department 
of Labor, Bureau of Labor Statistics. June, 1927. Washington 
1927: Government Printing Office. (IV, 192 p.) 8°. (Bulletin of 
the United States Bureau of Labor Statistics, No. 442.) S B S  

Arbeitszeit. Karl KnackfuB: Die Arbeitszeit-Frage in 
der rheinisch-westfalischen Eisen- und Stahlindustrie. 
Ihre Entwicklung und produktionstechnische Bedeutung. Betz- 
dorf a. d. Sieg. 1927: E. A. Bóckelmann. (VIII, 142 S.) 8°. — 
Koln (Universitat), Wirtschafts- u. sozialwissenschaftl. Diss.

Arbeiterfrage. Gustav Plum: Die Auswirkungen der 
Konzernbildung auf die Arbeiterschaft. o. O. (1927.) 
(36 S.) 8°. Koln (Universitat), Wirtschafts- u. sozialwissen
schaftl. Diss. S B S

Lóhne. W. Berg: Zur Lohnbewegung. Allgemeine Ueber
sicht iiber die augenblicklichen Verhaltnisse. [St. u. E. 48
(1928) Nr. 16, S. 527/8.]

UnfaUverhiitung. Raphael Schultzik: Ein Beitrag zur 
Verhutung von Vergiftungen mit Kohlensaure und 
Kohlenoxyd in gewerblichen Betrieben. [Zentralbl. Gew.- 
Hyg. 15 (1928) Nr. 3, S. 76/8.]

Fr. Schulte: Betriebsgefahren der Kohlenstaubauf - 
bereitung und Kohlenstaubfeuerung. Erste Erfahrungen 
und Veróffentlichungen in Deutschland und Amerika. Voraus- 
setzung fiir die Feuergefahrlichkeit von Kohlenstaub. Zusammen- 
steHung der Unfalle auf Grund einer Rundfrage des Zentralver- 
bandes der PreuBischen Dampfkessel-Ueberwachungs-Vereine. 
Die Merkblatter des Kohlenstaubausschusses des Reichskohlen- 
rates. Weitere Gesichtspunkte fiir den Bau von Kohlenstaub- 
anlagen. [Arch. Warmewirtsch. 9 (1928) Nr. 4, S. 107/10.]

Hubert Hildebrandt: Die persónliche Unfalldispo-
sition. [Masch.-B. 7 (1928) Nr. 9, S. 429/31.]

J. Hausen: Sicherheitstechnische Fragen bei der Gas- 
schmelzschweiBung. Entwicklerapparate. Dissousgasflaschen. 
[Centralbl. Hutten Walzw. 32 (1928) Nr. 15, S. 236/9.]

C. Haide: Betrachtungen zu den beiden „Preisaus- 
schreiben fiir Unfallverhutung‘' innerhalb der Beleg- 
schaft der Mitteldeutschen Stahlwerke, A.-G., Lauch- 
hammerwerk Riesa.* [Reichsarb. 8 (1928) Nr. 11, S. III  73/6.] 

Alfred Grundner: Fingerschutz beim Arbeiten auf 
Exzenterpressen.* [Reichsarb. 8 (1928) Nr. 11, S. III  69, 70.] 

Eibel: Die Vereinigung der Industriellen Frank- 
reichs zur Bekampfung der Arbeitsunfalle. Durchfuhrung

des Betriebsschutzes in Frankreich. [Reichsarb. 8 (1928) Nr. 11,
S. III  71/3.]

Ludwig TeiBl: Ermiidung und Arbeitszeit ais Unfall- 
veranlassung.* [Reichsarb. 8 (1928) Nr. 11, S. I I I  61/3.]

William W. Adams: Unfalle in den Kokereien der Ver- 
einigten Staaten im Jahre 1926. Statistik, untertedt nach 
Gegenden, Unfallklassen, Koksofenbauarten, Beschaftigungs- 
zweig, GróBe des Betriebes, Schichtdauer usw. [Techn. Paper 
Bur. Mines Nr. 437 (1927).]

J. Flaig: Alkohol und Unfall.* [Reichsarb. 8 (1928) 
Nr. 11, S. III  64/8.]

Paul Gehrand: Die Unfallgefahren und ihre Be
kampfung. Bedeutung einer friih einsetzenden Berufsberatung. 
[Reichsarb. 8 (1928) Nr. 11, S. III 77/8.]

Gewerbekrankheiten. Peyser, Sanitatsrat Dr., Berlin, und 
Gewerberat Dr. Maue, Munster: Gewerbliche Ohrenschadi- 
gungen und ihre Verhiitung. Berlin: Julius Springer 1928. 
(VI, 39 S.) 8°. 2,40 MMI. (Beiheft 8 zum Zentralblatt fiir Ge- 
werbehygiene und Unfallyerhiitung. Hrsg. von der Deutschen 
Gesellschaft fiir Gewerbehygiene in Frankfurt a. M.) SBS 

Tarifvertrage. Walter Franzner: Die Zwangstarife im 
Lohnkampfe. Die Zwangstarife konnen womóglich die Grund- 
lagen eines allgemein anerkannten Schlichtungswesens erschiit- 
tern. Die endgiiltige Lósung der Frage ist nur durch die Arbeit
geber- und Arbeitnehmerverbande selbst moglich. [Wirtschafts- 
dienst 13 (1928) Nr. 15, S. 602/4.]

Gesetz und Recht.
Gewerblicher Rechtsschutz. Fritz Berg: Die patentierteEr - 

findung ais reehtlich vielgestaltige technische Schóp- 
fung.* Begriff derpatentfahigen technischen Erfindung. Darstel
lung der patentfahigen Erfindung. DarsteUung und Vielgestaltigkeit 
der patentierten Erfindung. [Z.V.d.I.72 (1928) Nr. 13, S. 432/4.] 

Sonstiges. Erich Dinse: Die steuerliche Belastung von 
Einzelpersonen und Wirtschaftsunternehmungen in 
den Vereinigten Staaten T o n  Amerika. Steuergrundsatze. 
Einkommen und Steuerlast der Steuerzahler. Ein- und Ausgaben 
des Staates. Verteilung der Steuerlasten auf die yerschiedenen 
Wirtschaftsgruppen. [Techn. Wirtsch. 21 (1928) Nr. 4, S. 95/100.]

Bildung und Unterricht.
ArbeiterausbUdung. T. Makemson: Die Ausbildung der 

jungen GieBer. Vorschlag eines Ausbildungsganges fiir Giefierei- 
lehrlinge und fiir die Aufbringung der entstehenden Kosten. 
Erorterung. [Foundry Trade J. 38 (1928) Nr. 607, S. 245/7.]

Sonstiges.
Luftgef ahr und Luftschutzmóglichkeiten in 

Deutschland. Hrsg. von Sr.̂ ttg. ©. I)., Dr. jur. Krohne, 
Reichsminister a. D., Prasident des Vereins Deutscher Luftschutz, 
E. V. Berlin (W 35): Verlag Deutscher Luftschutz, E. V., (1928). 
(83 S.) 8°. 2 JłM. S B S

Felix Pinner: Tannerhiitte. Der Roman einer Sozialisie- 
rung. Hellerau bei Dresden: Avalun-Verlag (1928). (307 S.) 8®. 
Geb. 7,50 JłJl. S B S

Statistisches.
AuBenhandel Frankreichs einschUeBlich des Saargebiets in Kohle, 

Koks und Briketts im Jahre 1927.
Die Gesamteinfuhr an Steinkohle im Jahre 19271) belief 

sich auf 19 010 994 t gegen 15 402 828 t im Jahre 1926. Aus 
GroBbritannien wurden 9 051 795 (4 175 382) t, aus Deutschland
6 281 649 (7 643 869) t, aus der Belgisch-Luxemburgischen Zoll- 
yereinigung 2 347 174 (2 356 393) t und aus Holland 653 197 
(747 225) t eingefuhrt. Die Ausfuhr betrug im Beriehtsjahre
4 324 987 (4 205 193) t. In die Belgisch-Luxemburgische Zoll- 
vereinigung gingen 1 335 256 (1 505 531) t, nach Deutschland 
1 298 509 (959 416) t, in die Schweiz 1 137 612 (893 672) t und 
nach Itaiien 455 851 (499 042) t.

Die Gesamteinfuhr an Koks belief sich auf 4 720 488 
(5 554 955) t. Deutschland lieferte davon 3 416 910 (4 539 955) t, 
die Belgisch-Luxemburgische Zollvereinigung 830 992 (643 188) t 
und Holland 469 927 (367 286) t. Die Koksausfuhr betrug 
401 166 (471 753) t. Itaiien empfing davon 200 531 (249 831) t, 
die Schweiz 119 988 (107 982) t und die Belgisch-Luxemburgische 
ZoUvereinigung 33 569 (71 475) t.

An Briketts w urden  in sgesam t 1 041 178 (1 118 044) t  
e in g e f u h r t .  Davon k am en  aus d e r  B elgisch-Luxem burgischen

l ) Nach Comite des Forges de France, Buli. 4025, 1928. —
Vgl. St. u. E. 48 (1928) S. 383.

X X II. .„

ZoUvereinigung 349 517 (473 257) t, aus Deutschland 410 666 
(529 352) t und aus GroBbritannien 248 692 (76 493) t. Die 
Gesamtausfuhr an Briketts belief sich auf 240 653 (247 109) t, 
wovon 68 422 (98 682) t nach der Schweiz, 19 398 (18 863) t nach 
Marokko, 20 546 (16 770) t nach Tunis und 10 267 (12 154) t 
nach Itaiien gingen.
Absatz deutscher Gas werke an Koks und sonstigen Nebenerzeug- 

nissen.
Die Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Gas- 

werke, Gaskokssyndikat, Aktiengesellschaft in Frank
furt a. M., Koln und Berlin, yeroffentlicht in ihrem 24. Ge- 
schaftsberieht 1927 (vom 1. Januar bis 31. Dezember) folgende

Gas- A bsa tz  an

erzeu-
gung

Millio-
n en
m 3

G askoks T eer A m m oniak

J a h r
W e rt

in
t  I 1000 Jt

W e rt
in

t  11000 Jt t

W e rt
in

1000 -H 1

1925
1926
1927

2965
3053

954 925 1 20302 
1005 200 j 20 475 

941183 24228

105 476 5141 
114 601 1 7 490 
151514 12 538

71804 
70128 
50 845

2126
1960
2134

94
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Die Anzahl der der Vereini- 
gung angehórenden Gesellschafts- 
werke betrug 842 im Berichts
jahre gegen 843 im Yorjahre. 
GroBbritanniens Hochófen Ende 

Marz 19281).
Am 31. Marz 1928 waren in 

GroBbritannien yier neue Hoch
ofen im Bau, und zwar einer in 
Lincolnshire und drei in Derby
shire. Neu zugestellt wurden 
am Ende des Berichtsmonats 
46 Hochofen.

G r o B b r ita n n ie n s  H o c h o fe n  E n d e  M arz 1928.

x) Nach Iron Coal Trades 
Rey. 116 (1928) S. 721. Die dort 
abgedruckte Zusammenstellung 
fiihrt samtliche britischen Hoch- 
ofenwerke namentlich auf.

Die Roheisen- und FluBstahl- 
gewinnung des Saargebietes im 

Monat April 1928.
Nach den statistischen Er- 

hebungen der Fachgruppe der 
Eisen schaffenden Industrie im 
Saargebiet stellte sich die Roheisen- und FluBstahlgewinnung 
des Saargebietes im Monat April 1928 wie folgt: 

R o h e ise n g e w in n u n g .

H ochofen im  B ezirk

y o r 
h anden  

am  
31. M arz 

1928

Im  B etrieb e

d u rch sch n ittlich  
Jan .-M arz am  

31. M arz 
1928

d avon  g ingen am  31. M arz auf

H a m a tit ,  
R oh

eisen fiir 
sau re  
Y er

fah ren

P uddel-
und

GieBe-
rei-R oh-

eisen

Roh
eisen fiir 
basische 

Y er
fah ren

F erro
mangan

usw.1927 1928

93 29 27 29 9 18 2
D urham  u. N o rthum berland  . . . 35 16 13 13 6 1 3 3

62 30 25V 3 25 5 12 7 1
N o r th a m p to n s h ire ................................ 19 8I/3 10 10 — 9 1 —

24 13^3 13 14 — 1 13 ___

34 I 62/3 16 14 — 14 — —
N ottingham  u. L eicestersh ire  . . . 9 6 6 — 6 — —
Siid-S taffordshire u. W orcestersh ire 26 7 5 5 — 2 3 ___

N ord-S taff o r d s h i r e ............................ 19 7*/3 5 5 — 3 2 __
29 9X/3 8 8 7 — — 1
29 H 1/3 7 4 2 1 — 1

Sud-W ales u. M onm outhshire . . . 24 7 62/3 7 6 — 1 ___

Siid- u. W est-Y orksh ire....................... 15 72/3 5 — 3 2 ___

3 1 — — — —
N ord-W ales .......................................... 4 2 1 1 — --- 1 —
G loucester, Som m erset, W ilts  . . 2 — — — — — —

Zusam m en J a n . - M a r z ....................... 427 1702/ 3 1482/ 3 146 35 70 35 6
D agegen Y o ry ie rte lja h r....................... 427 17 V , 162 147 38 72 31 6

1928

Januar 
Februar 
Marz . 
April .

GieBerei
roheisen

t

GuBwaren 
1. Schmel

zung 
t

18 620 
17 830 
20 000 
16 400

Thomas-
roheisen

t

137 520 
132 881 
148 752 
139 275

Roheisen
insgesam t

t

156 140 
150 711
168 752 
155 675

F lu B sta h lg e w in n u n g

Rohblócke StahlguB
FluBstahl

ins
gesam t

1928 Thomas-
s tah l

Basischer
Siemens-
M artin-
S tahl-

E lek tro -
stahl-

ba
sischer

saurer

t t t t t t

Januar . 127 630 39 763 1257 524 169 174
Februar . 127 102 37 020 1099 521 165 742
Marz . . 139 489 41 301 1066 554 182 410
April . . 121 720 38 128 1093 458 161 399

S ta n d  der H o ch o fen

1928
Yor

handen

In
Betrieb
befind-

lich

Ge-
dam pft

In  Aus- 
besserung 

befind- 
lich

Zum
Anblasen

fertig-
stehend

Leistungs
fahigkeit 
in  24 s t 

t

Januar . 30 25 — 3 2 5625
Februar . 31 25 — 5 1 5745
Marz . . 31 26 — 4 1 5745
April . . 31 26 — 4 1 5745

Luxemburgs Roheisen- und Stahlerzeugung im April 1928.

1928

Roheisenerzeugung S tahlerzeugung

cńc8
a
o

a
t

13o
ca
<o
3
t

■3
T3
3

Ah

t c* 
Z

n-
sa

m
m

en

T
ho

m
as

-

Si
em

en
s-

 
 ̂

M
ar

ti
n- 6u

i0>
W

t

zu


sa
m

m
en

J a n u a r . . 221 997 7560 45 229 602 209 516 2666 757 212 939
F eb ru ar . 214 239 5855 20 220 114 202 150 2180 723 20B 063
MSrz . . 233 149 6155 930 240 234 217 175 2479 655 220 309
A pril . . 219 652 6284 1047 226 983 201 235 722 629 202 586

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

Die R o h e ise n e r ze u g u n g  der Vereinigten Staaten nahm 
im Monat April 1928 gegeniiber dem Vormonat um 20 107 t ab. 
Die a r b e it s ta g lic h e  Erzeugung hatte eine Zunahme um 2825 t 
oder 2,7 % zu yerzeichnen. Die Zahl der im Betrieb befindlichen 
Hochofen nahm im Berichtsmonat um 2 ab; insgesamt waren

194 von 354 yorhandenen Hochofen oder 54,8 % im Betrieb. Im 
einzelnen stellte sich die Roheisenerzeugung, yerglichen mit der 
des Vormonats, wie folgt: M arz 19282) A pril 1928

(in  t  zu 1000 kg)
1. Gesamterzeugung...................................  3 250 362 3 230 255

darunter Ferromangan u. Spiegeleisen 35 140 3 4  056
Arbeitstagliche Erzeugung.................. 104 850 107 675

2 . Anteil der Stahlwerksgesellschaften 2  643 702 2  647 4 4 7

3. Zahl der H o ch o fen ............................... 354 3 5 4

davon im F e u e r ...................................  196 194
Unter Zugrundelegung einer yom American Iron and Steel 

Institute zum 31. Dezember 1926 ermittelten Erzeugungsmóglich- 
keit an Roheisen von rd. 50 399 412 t stellte sich die tatsachliche 
Roheisenerzeugung im Yergleich zur Leistungsfahigkeit wie folgt:

1927
%

1928°//o

67,8
73,6
76,1
78,0

Sep tem b er .......................... ■ 6 8 , 3

O k to b e r ............................... 6 6 , 8

N o y e m b e r ..........................  65,3
D e z e m b e r ..........................  64,1
Januar ............................... 73,6
F e b r u a r ..............................  7 7 , 4

Marz ................................... 82,8
A p r i l ................................... 84,1

Die Stahlherstellung nahm im Berichtsmonat gegeniiber dem 
yormonat um 208 226 t  oder 4,5 % ab, obwohl die tagliche Er
zeugung eine Zunahme yerzeiehnete. Nach den Berichten der 
dem ,,American Iron and Steel Institute11 angeschlossenen Gesell
schaften, die 94,68 % der gesamten amerikanischen Rohstahl
erzeugung yertreten, wurden im April von diesen Gesellschaften 
4 138 855 t FluBstahl hergestellt gegen 4 336 004 t im Vormonat. 
Die Gesamterzeugung der Vereinigten Staaten ist auf 4  371414 
(i. V. 4 579 640) t  oder bei 25 (27) Arbeitstagen auf taglich 
174 857 (169 616) t zu schatzen und betragt damit etwa 91,29 % 
der Leistungsfahigkeit der Stahlwerke.

Im April 1928, yerglichen mit dem yorhergehenden Monat und 
den einzelnen Monaten des Jahres 1927, wurden folgende Mengen 
Stahl erzeugt:

Dem „A m erican  Iro n  and 
S teel In s ti tu te 1* angeschlos- 
sene G esellschaften (94,68 % 

d e r R ohstahlerzeugung)

Januar 
Februar 
Marz 
April 
Mai .
Juni .
Juli . 
August 
September 
Oktober . 
Noyember 
Dezember

G eschatzte Leistung 
sam tlicher Stahlwerks

gesellschaften

1927 1928 1927 
(in  t  zu 1000 kg)

1928

3 645 133 3 839 457 3 850 512 4 055 193
3 6 6 6  457 3 891 376 3 873 039 4 110 029
4 362 063 4 336 004 4 607 836 4 579 640
3 969 705 4 138 855 4 193 372 4 371 414
3 892 680 — 4 112 007 —
3 362 107 — 3 551 539 —
3 081 764 — 3 255 401 —
3 364 934 — 3 554 526 —
3 144 037 — 3 321 183 —
3 189 638 — 3 369 353 —
3 007 590 — 3 177 047 —
3 054 207 — 3 226 292 —

Ł) Nach Iron Trade Rey. 82 (1928) S. 1174 u. 1250.
2) Berichtigte Zahlen.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Stahlwerks-Verband. — Die Rohstahlgemeinschaft, angegeben wurde. Am gleichen Stiehtage betrug die amtliche

der A-Produkte-Verband und der Stabeisenyerband hielten am EisenmeBzahl 128,6; die zuletzt yeróffentlichte amtliche Lebens-
24. Mai im Stahlhof zu Dusseldorf ihre diesmonatigen Haupt- haltungsmeBzahl (April) belief sich auf 150,7. Der Vergleich
yersammlungen ab, in denen man sich hauptsachlich mit der Be- dieser Zahlen spricht fur sich selbst.“
cnrerhune der Marktlage im In- und Auslande befaBte. Hierbei „ . . „ . x , , ,, T, ______ V™sprecnung uci fo . Von der Deutschen Rohstahlgemeinschaft. — Der aus Ver-ergab sich, daB in der Benchtszeit eine starkę Kauf bewegung tretem der Eigen schaffenden und der Eisen yerarbeitenden
eingesetzt hat, die aber yonder jungsten Preiserhohung zum ln i  he8tehende AusschuC hat nach dem Durchschnitt der
aUergróBten Ted noch unberuhrt geblieben ist, so daB zwar die Auslands ise in den letzten Wochen folgende Weltmarktpreise
Reschaftisunw fur die nachsten Monate gesichert erscheint, ohne ... ,, ,. ... , , . , T ,,_____ „„n™.uescnaiuguiig 6 ’ ermittelt, die fur Ausfuhrlieferungen im Monat Juni gelten sollen:daB jedoch der Preisaufschlag schon zur Auswirkung kommen kann. ’ ^  6

E. Poensgen befaBte sich in langeren Ausfiihrungen mit der Bohbldcke............ 81,— Walzdraht.............115,—
vor kurzem yorgenommenen Eisenpreiserhóhung, wobei er u. a. Vorbldcke............ 86,— Grobbleche.............128,—
auch auf einige, von einem Teil der Presse geauflerte Gegengriinde ; • • • • • •£- “ “ hfuber‘ 1 'mm U2,7o
einging. D en I r r tu m  h insicn tlicn  d er V errecnnungspreise und. der F o rm e ise n ..................... 97,50 Feinbleche von 1 mm
Durchschnittserlóse, die man iiberhaupt nicht miteinander ver- Stabeisen........... 110,— und darunter . . . .  137,50
eleichen konne, habe er bereits richtiggestellt. Es sei nun weiter Bandeisen . 120,50 . . . .  ,T , , „  A-
behauptet worden, „daB die Kohlenpreissteigerung eine Mehr- Aus der saarlandischen Eisemndustoe. -  Nachdem die fran-
belastung des Unkostenkontos der Eisenindustrie um 28 Mili. JłM  zosischen Wahlen wieder eine Mehrheit fur Poincare ergeben haben
K ic h ‘ bedeute, wahrend sich durch die jiingste Eisenpreis- und udamlt d‘e endgiiltige Festigung des franzosischen Franken
erhohung eine jahrliche Mehreinnahme yon 72,75 Mili. JłM  er- fsichert ist, zeigte sich sofort ein groBeres Vertrauen auf dem
geben werde. Es solle also das Zweieinhalbfache des Betrages franzosischen E.senmarkt das naturlich auch auf den Saarmarkt
tóder Preiserhohung hereingeholt werden, den die Kohlenpreis- abff bte; kam- daB d‘f B™ seler B°rs+e Btarkes An-i ziehen der Eisenpreise verzeichnete, was selbst verstandlich eine
StelgS u ab“ mearkte E. Poensgen folgendes: „Die Verteuerung weitere Belebung des Geschaftes heryorrief An der Saar werden
der Selbstkosten der im Hiittenselbstyerbrauch be- gegenwartig etwa folgende Preise gefordert (ab Werk)̂  ^   ̂^
zogenen Kohle stellt sich durch den Schiedsspruch, die auch Stabeisen .........  “ o bis I725 Mittelbleche . . . .  850 bis 860
auf dem Hiittenselbstyerbrauch liegende Syndikatsumlage und Formeisen.........  650 „ 675 Feinbleche (1 mm). . 1150
durch Steigerung der Generalunkosten infolge der verringer- Bandeisen.......... 775 „ 780
ten Fórderung auf reichlich 2 JłM. Bei dem Huttenselbstver- Der franzósische Wettbewerb ist auf dem Saarmarkt immer
brauch von rd. 28 Mili. t jahrlich ergibt sich somit eine Mehr- noch sehr fiihlbar, da die Handler mit Lothringer Ware die vor-
belastung von etwa 56 Mili. JłM. Der Mehrerlós durch die genannten Preise unterbieten Die erwahnten Preise sind gegen
jiingste Preiserhohung belauft sich jedoch jahrlich nicht auf ên Vormonat mcht merklich gestiegen, es setzte yielmehr nur
72,75 Mili. JłM , sondern iiberschlagig — genaue Berechnungen eine gróBere Kauflust ein Im ubrigen hat auch das Comptoir des
lassen sich im voraus nicht anstellen — nur auf etwa 32 bis Produits A, Paris, seme Preise fur das dritte \ ierteljahr mcht
33 Mili. JLM, denen 56 Mili. JłM  Mehrbelastung gegenuber- erhóht. Die Saarwerke sind bis jetzt diesem Verband noch mcht
stehen. Bei dieser Berechnung ist die Walzwerkserzeugung der beigetreten. Anstatt emer prozentualen Beteiligung yerlangen 
ersten drei Monate dieses Jahres durchschnittlich zugrunde dieSaarwerke einen festen Anted wie;sie ihn ,m franzosischen
gelegt, abziiglich derjenigen Mengen, die yon der Preiserhohung Drahtverband haben. Bezuglich der Verbande ist noch zu be-
nicht erfaBt worden sind. Wird nicht das erste Vierteljahr 1928, merken, daB die Werke Dillmgen und Burbach mit ihrer Abtedung
sondern der Monat Aprd zur Grundlage der Berechnung ge- Hostenbach der neu gegrundeten Preisvereinbarung fur Mittel-
nommen, was in Anbetracht der konjunkturellen Entwicklung bleche in Dusseldorf beigetreten smd. Der franzoŝ che Walzdraht-
richtiger ist, so wird sich der Mehrerlós, auf das Jahr umgelegt, verband hat seme Preise fur die Ziehereien auf 775 Fr je t Fracht-
sogar nur auf etwa 27 bis 28 Mili. JłM  belaufen, also kaum die grundlage Diedenhofen bis Ende Juh gleichfalls bestehen lassen,
Halfte der Mehrkosten decken. Dabei bleibt immer zu beriick- wahrend der Handlerpreis fur den gleichen Zeitraum auf 800 Fr.
sichtigen, daB sich diese erhofften Mehrerlóse iiberhaupt erst mit der iiblichen Vergutung yon 3 /0 erhoht worden ist
in zwei bis drei Monaten auswirken konnen. Die groBen Huttenwerke sind hinlanglich besehaftigt es

Man weist weiterhin auf die „kiinstlich erzeugte Ueber - fehlen aber in der Hauptsache die <Oberbauauftrage ^Ewenbalm.
kapaziiat“ der Eisenindustrie hin, die sich auf die zentralamtes Die Abrute m Stah-und
Dauer nicht aufrechterhalten lasse. Von einer Ueberkapazitat maBig befnedigend wahrend m Walzdraht das Geschaft sogar ais
der deutschen Eisenindustrie an sich kann zweifellos nicht ge- gut bezeichnet werden kann. AnftrSp-en
sprochen werden. Wenn wir nicht in den letzten Jahren die Die Yerfemerungsbetriebe smd. 8“ ^ ^
stżndigen erheblichen Selbstkostensteigerungen durch Lohn- yersorgt. Das Ewenwerk St. Ingbert hat “ Ge-
erhóhungen, Arbeitszeityerkurzungen usw. zu yerzeichnen hatten, flechten soyiel Arbeit yorhegen, daB es den .̂ “ ^ ^ “ “ age
welche fLt restlos die durch die Rationalisierung erstrebten Vor- gerecht werden kann. Dagegen fehlen J
teile wieder aufzehrten, so ware die deutsche Eisenindustrie in den breiteren Bandeisensorten D>e ubrigen Z. , ehe. md
durchaus in der Lage, ihrer Produktionsfahigkeit entsprechend zu ebenfaUs gu esc: a ig , sow verfeinerte Drahte
arbeiten u„l “ „*ńd gm”  -todTul dem Ir.n jie S n  M.rkt ebenl.U, etw« S«.ti.g,n. we.n

• * ' S d r tr™ n r s !d̂ r b5 s r Ł“  Tert” g*hche Verrmgerung der Kapazitat die eigene Sozialpolitik im ye Rohstof{versor2untr der Werke ist im groBen und
Grunde ad absurdum fiihre, indem man durch sozialpolitische j - ir li„  werden die WerkeMaBnahmen groBe und wichtige Tede der deutschen Industrie ganzen regelmaBig; Was die KoMe an b e t n H ^ ^ ede®
zum Vorted des Auslandes einfach yerschwinden laBt. Tatsach- mengenmaBig zufriedengestellt Jedoch laBt die Bê
hch sind im ubrigen die Unterschiede der Selbstkosten bei den Brennstoffe sehr
einzelnen Werken nach dem heutigen Stande der Rationalisierung die Ko e rise ei Ahnehmen beoTiffen sind Die
nicht mehr so erheblich, daB ohne weiteres durch erneute Ein- wunden ist, da die Ha desl m Abnehmen
Bchrankung eine Ye îngeru  ̂der koMen Sommen. Die Erzyersorgung ist regelmaBig. Die
erzielt werden konnte. Wurde man die Ratschlage emigeî Kritiker lanrfristig eingedeckt und die Zufuhr ist ausreichend.
befolgen und in die Tat umsetzen, so ^  da Schrott liegt ebenfalls unyerandert, zeigt jedochNeigung nachoben.SUbeisenerzeugung m DeutscMand yoUig aufgegeben werden, aa Eg ^  zu bemerkell) daB die Arbeiter,chaft eine 5pro-
t leLdr “ “d"„T.1hr, “  'STb.“ ! S ? .  " i .  V „ lL .  zentige I . t a e ^  geterfert h.«, di. .te  ta Seblidd.ng.-
irbeiten. Auł di. Ruekwipknngen .deh “  *” 'Cj.“rne‘  f't°m bńfchten, d.U kiirdieli to Im H .rt i™chen
legungen auf die Eisen yerarbeitende Industr e die imm̂ r m̂  r saarlandischen und stiddeutschen Konstruktionsfirmen eine
yom Auslande abhangig werden wurde, und die Arbeiterschaft Oen ^  ^  dgr gich ^  s1iddeutschen Firmen
brauche ich hier mcht emzugehen Eisenindustrie iiber die Preisunterbietungen der saarlandischen Konstruktions-
, ‘ 71® maByolle Preispolit g MeBzahlen werkstatten beschwert hat. Man hat eine Einigung dahingehend
betrieben hat, beweist em Bhckaufche yerschiedenen WteBzahten egebraoht, daB die saarlandischen Firmen fiir ihre Liefe-
Z w ^ S e Z f, ”V ^ « ^ t o d .  ru»g.n „  n.eh D,„«.hland d., Eben ,« den
.. . ° Kunstlicn rneor g g _ ^  125,5 deutschen Inlandspreisen einkaufen mussen.
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Frankreich fórderte 1926 mehr Eisenerz ais das ganze 
sonstige Europa und iiber ein Viertel der Weltgewinnung. Aber 
seine Kohlengrundlage reicht nicht dazu hin, daB es den von 
seinen Hutten benótigten Brennstoffbedarf aus seinem eigenen 
Besitz deckt. Das spiegelt sich in Frankreichs Kokswirtschaft 
wider. Fast zwei Drittel seines Koksbedarfs muB Frankreich 
zur Zeit vom Auslande beziehen oder aber in seinen Kokereien 
aus Auslandskohle erzeugen. Nur ein Teil seiner Kohlengruben 
enthalt eine bei dem heutigen Yerfahren zum Einsatz in den 
Kokereien geeignete Kohle.

Auf yerschiedenen Wegen versucht Frankreich die bestehende 
Lage zu seinen Gunsten zu andern und sich in seiner Kokswirt
schaft Tom Auslande, vor allem von Deutschland, freizumachen. 
Es ist in den letzten Jahren tatkraftig an den Ausbau seines 
Inlandskokereiwesens gegangen: Es sucht bisher fiir die Ver- 
kokung ungeeignete Kohlen verkokuńgsfahig' zu machen. Es 
sucht seine Kokswirtschaft durch Ausbau der Gewinnung der 
Nebenerzeugnisse, besonders der Stickstoffgewinnung, zu ver- 
billigen und damit die Kokskosten bei der Roheisenerzeugung 
herabzusetzen. Es hat seinen Kohlenbesitz im Auslande, besonders 
in Kokskohle fórdernden Gebieten yerstarkt. Es baut seine 
eigenen oder die yon ihm iiberwachten Kokereien im Auslande 
aus.

Noch vor wenigen Jahren deckte die franzósische Eisenhiitten- 
industrie ihren Koksbedarf, soweit ihn nicht die franzosischen 
Zechenkokereien befriedigen konnten, yorwiegend durch Einfuhr 
von Auslandskoks. Es bestanden yerhaltnismaBig wenig Hiitten- 
kokereien. Das Zechenkokereiwesen war nicht • voll ausgebaut, 
und die Gewinnung der Nebenerzeugnisse wurde yernachlassigt. 
Das hat sich in den letzten Jahren sehr geandert. Die fran
zosischen Zechenkokereien haben ihre Leistungsfahigkeit be
deutend erhoht, sei es durch Neubauten, sei es durch Erweiterung 
ihrer Anlagen. Die Gewinnung von Nebenerzeugnissen weist 
eine erhebliche Steigerung auf, die sich auch marktmaBig fiihlbar 
macht. Die Hutten selbst sind mit ganzer Kraft an den Auf- 
und Ausbau ihrer Werkskokereien gegangen. Beim Aufbau der 
im Kriege zerstórten und beschadigten Werke, der naturgemaB 
nach dem neuesten Stande der Eisenhiittentechnik erfolgt ist, 
hat man allenthalben neuzeitliche Koksofenbatterien mit Anlagen 
zur Gewinnung von Nebenerzeugnissen in das Aufbauprogramm 
einbezogen, und den Einbau, wo nicht schon durchgefuhrt, Tor
gesehen. Ebenso haben vom Kriege nicht betroffene Werke 
feinen Teil ihrer Gewinne aus den giinstigen Absatzverhaltnissen 
auf dem Auslandsmarkte wahrend der Franken-Inflation zum Auf
bau eigener, neuzeitlicher Kokereien yerwandt. Es tritt das auch 
zahlenmaBig in Erscheinung.

Trotz der seit 1925 bedeutend gesteigerten Roheisenerzeugung 
ist die Kokseinfuhr Frankreichs zuriickgegangen, wahrend gleich
zeitig die Kohleneinfuhr gestiegen ist, die zu einem, allerdings 
geringen Teil ais Einsatz in den Inlandskokereien anzusehen ist. 
Der Riickgang der Kokseinfuhr erfolgte, obwohl auch noch gleich
zeitig die franzosischen Auslandskokereien ausgebaut wurden 
und sich also der aus ihnen stammende Teil der Kokseinfuhr 
erhóhte. Diese Entwicklung wird sich auch weiterhin fortsetzen, 
da noch im Bau befindliche Kokereien die Kokserzeugungsfahig- 
keit Frankreichs heraufsetzen werden, weitere Neuanlagen geplant 
und bereits in Hauptversammlungen beschlossen sind und der 
Ausbau der Auslandskokereien noch nicht abgeschlossen ist.

Ueber die Entwicklung der letzten Jahre geben folgende 
Zahlen AufschluB, die sich auf das franzósische Zollgebiet ohne 
Saar beziehen. Bei den Zahlen vom Jahre 1926 ist die besondere, 
durch den englischen Streik geschaffene Lage zu beriicksichtigen.

Frankreichs Kokswirtschaft.

erklart sich aus der wachsenden Erzeugung der franzosischen 
Kokereien in Belgien und Holland, besonders in der sich machtig 
entwickelnden Campine und in Sluiskil bei Terneuzen. Die Ein- 
fuhrzahlen der Haupteinfuhrlander lauten fiir die Jahre 1926 
und 1927:

Kokseinfuhr nach 
Frankreich aus Hauptbezugslandern in 1000 t.

1925
1926
1927

K ohlen
e infuhr 

in  1000 t
K okseinfuhr 

in  1000 t
Koksausfuhr 

in 1000 t

K oks
e infuhr- 

iiberschufi 
in  1000 t

Koheisen- 
erzeugung 
in  1000 t

18 076 
15 192 
18 823

4918
5491
4668

414
402
350

(geschatz t)

4504
5089
4318

8494
9360
9293

Wahrend sich also Frankreichs Roheisenerzeugung 1927 fast 
auf dem Hóchstpunkte des vom englischen Bergarbeiterstreik 
giinstig beeinflufiten Jahres 1926 gehalten hat, ist der Kokseinfuhr - 
iiberschuB, in dem iiber 1 000 000 t Koks aus franzosischen Aus
landskokereien enthalten sein diirften, im Jahre 1927 unter die 
Hóhe des Jahres 1925 und gegen 1926 um fast 800 000 t gesunken.

Dieser Riickgang geht zu Lasten Deutschlands. Belgien und 
Holland konnten ihre Ausfuhr nach Frankreich steigern. Dies

Deutschland ohne Saar
Belgien . * ...........
Holland................

1926
4540
643
367

1927
3417
831
469

Fiir die Hóhe der Menge des in Frankreich selbst erzeugten 
Kokses liegt eine abschlieBende Zahl nur fiir das Jahr 1925 vor, 
da Frankreich bisher fiir die Jahre 1926 und 1927 nur die Statistik 
der Kokserzeugung der Zechenkokereien veróffentlicht hat, 
wahrend iiber die Hóhe der Erzeugung in Hutten- und Sonder- 
kokereien bisher nur Schatzungszahlen vorliegen. Die betreffenden 
Zahlen lauten:

Frankreichs Kokserzeugung 1925 bis 1927.
Erzeugung auf Hiitten- und 

in Sonderkokereien 
in 1000 t

1925
1926
1927

Zechenkokserzeugung 
in 1000 t
3065
3767
4027

2931
4000 (geschatzt) 
4300 (geschatzt)

Wahrend die Steigerung der Zechenkokserzeugung innerhalb 
zwei Jahre um 33 % durch festliegende Zahlen erhartet ist, ent- 
spricht die noch starkere Steigerung der Erzeugung der Hiitten- 
kokereien den neu in Betrieb genommenen Anlagen. Sie deckt 
sich aber auch mit der Hóhe des Koksyerbrauchs, den man fiir 
Frankreich zur Zeit auf etwa 13 Millionen t ansetzen kann. Auch 
im laufenden Jahre ist mit einer weiteren Steigerung der Er
zeugung der Zechenkokereien zu rechnen.

Aus EinfuhriiberschuB und Eigenerzeugung standen Frank
reich zum Verbrauch zur Verfiigung:

1925 . . .  10 500 000 t Koks
1926 . . .  12 856 000 t Koks
1927 . . .  12 645 000 t Koks.

Nur wenn sich Frankreichs Koksbedarf erhoht, laBt sich 
unsere Koksausfuhr nach Frankreich in bisheriger Hóhe aufrecht- 
erhalten. Bleibt Frankreichs Koksbedarf gleich, so wird in 
gleichem MaBe, wie Neuanlagen von Kokereien in Betrieb kommen, 
die deutsche Koksausfuhr nach Frankreich sinken. Sinkt Frank
reichs Koksbedarf, so wird dies wohl einzig zu Lasten Deutsch
lands gehen, kaum aber in einer Gewinnungseinschrankung der 
franzosischen Kokereien zum Ausdruck kommen.

Das Bestreben der Franzosen, bisher zur Verkokung nicht 
geeignete Kohle der Kokswirtschaft und damit der Eisenhiitten- 
industrie dienstbar zu machen, hat zu eingehenden Unter
suchungen und Versuchen gefiihrt, dereń bemerkenswerteste auf 
der Saargrube Heinitz durchgefuhrt worden sind. Durch Tief- 
temperaturverkokung wird aus bisher zur Verkokung ungeeigneter 
Kohle — hauptsachlich Flammkohlenschlamme — Halbkoks her
gestellt, der nach Auslassungen des franzosischen Generaldirektors 
der Saargruben, Defline, zu etwa 15% der Saarkokskohle zu- 
gemischt, einen dem Ruhrkoks gleichwertigen Koks ergeben soli. 
Die Versuche in kleineren Anlagen haben bereits zum Bau einer 
GroBanlage fiir mehrere 100 t taglicher Gewinnung gefiihrt, die 
demnachst in Betrieb kommt. Die Franzosen glauben, damit 
ihren heutigen Saarkohlenbesitz und den immer starker ausge- 
bauten Lothringer Kohlenbesitz der Lothringer Eisenindustrie 
mehr ais bisher dienstbar machen zu kónnen. Auch die Gesell
schaft „Le Coke Metallurgique“ verfolgt gleiche Ziele.

Stark gesteigerte Aufmerksamkeit bringen die Franzosen der 
Frage der Koksgasverwertung, besonders dem Casale- und Claude- 
Verfahren, entgegen; im Rahmen des franzosischen Stickstoff- 
programms findet auch die Stickstoffgewinnung aus Kokerei- 
gasen ihren Platz. Hand in Hand mit der Kaliindustrie des ElsaB, 
der Thomasmehlerzeugung Lothringens und der Phosphat- 
erzeugung der Kolonien soli die Stickstofferzeugung dazu 
dienen, die franzósische Landwirtschaft von der Verwendung 
aus fremden Landern stammender Diingemittel yóllig unab- 
hangig zu machen. Die franzósische Stickstoffindustrie kampft 
um Schutzzólle gegen den deutschen Stickstoff und den Chile- 
salpeter. Die noch unzureichende Erzeugung Frankreichs hat 
bisher den Erfolg dieses Kampfes verhindert. Zur Zeit erzeugt 
I- rankreich etwa 70 000 t Stickstoff im Jahr, wovon 20 000 t auf
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Kokereien entfallen. Anders ais bei uns ist in Frankreicli der 
Bergbau der Schrittmacher fiir die Stickstoffindustrie gewesen. 
Man findet daher in Frankreich in einer Reihê yon Zechen, wie 
z. B. Aniche und Bethune, kleine Stickstoffgewinnungsanlagen. 
Aber auch die Erzeugung anderer Kokereinebenerzeugnisse steigt 
standig. Wahrend die Zechen friiher ihre Kokereigase meist zur 
K e s s e l  beheizung benutzten, ohne die wertvollsten Bestandteile 
ausgezogen zu haben, ist man jetzt allgemein dazu iibergegangen, 
alle Nebenerzeugnisse vorher zu gewinnen bzw. sogar das Gas fur 
chemische Zwecke nutzbar zu machen. Auch diese Entwicklung 
ist noch im FluB, auch hier schweben noch neue Piane.

Im Auslande hat Frankreich auBer dem groBen de Wendel- 
schen Grubenbesitz bei Hamm und Mors vor allem fur Kokerei- 
zwecke geeignete Kohlenfelder in Hollandisch-Limburg und in 
der belgischen Campine erworben, die steigende Forderung auf- 
weisen. Bedeutsam sind besonders die franzósischen Anteile an 
Helchteren und Zolder, Ressaix, Beeringen, Limburg-Mosel, 
Houthaelen und Winterslag. Schneider-Creusot, de Wendel und 
andere groBe franzósische Huttengesellschaften sind mit Belgien 
gemeinsam die Hauptbesitzer der machtigen, Koksfeinkohle 
fiihrenden Flóze der zukunftsreichen Campine, die auf 8 bis 
10 Milliarden t geschatzt werden. Auch den eigenartigen unter- 
irdischen Einbruch in das Fettkohlengebiet der zum Saargebiet 
gehórenden Zeche Warndt von Lothringen her muB man auf Rech
nung des franzósischen Kokskohlenhungers buchen.

Von Auslandskokereien sind die Kokereien de Wendels bei 
Hamm und Mors sowie die Kokereien in Sluiskil bei Ter- 
neuzen und Zeebriigge vor allem bedeutsam. Auf der Zeche 
Friedrich Heinrich bei Mors allein wurden 1927 565 000 t Koks 
gegen 146 000 t in 1913 erzeugt. Besonders stark im Ausbau ist 
Sluiskil. Hier bestehen auch Piane fur die Gewinnung von 
Stickstoff.

Die Herstellung der 4 Millionen t Zechenkoks erfolgt vor- 
wiegend im Norden, in den Departements Nord und Pas de Calais. 
ImDJahre 1926 verteilte sie sich bei einer Gewinnung von 
3 767 000 t wie folgt: Ge-

V orhandene w innung
Nord und Pas de Calais: K oksófen *

Anichp.......................  180 (Claude-Verfahr.) 411 446
Ar^in......................  123 (Casale-Verfahr.) 206 489
Bethune...................  428 (Claude-Verf. u. 382 626

Alkoholgewinn.)
Courrieres................  82 172
Crespin-Nord..............  80 178 678
Denain et Anzin . . . .  60 95 156
Dourges...................  184 (Casale-Verfahr.) 325 090
Marles......................  31 (Casale-Anl- im Bau) 33 519
Lens • ■ 280 (Casale-Verfahr.) 502 178
Douchy 130 199635
Vicoigne, Noeux und Dro-

court......................  193 (Casale-Verf ahr.) 391 187
Lothringen:

Sarre et Moselle . . . .  70 (Casale-Verfahr. 152 797
in Carlingen)

Innerfrankreich: __
LaLoire................. 122 251 285
Montrambert...........  39
Roche la Moliere undFirminy..............  60 (Casale-Verfahr.) 46 504
Saint-Etienne...........  100 (Claude-Verfahr.) 196 lĵ O
Decazeville und Campagnac 71 (Claude-Verfahr.) 43 598
Ronchamp.............. 28 2 662
Creusót und Decize . . .  80

Alle Kokereien verfiigen iiber Anlagen zur Gewinnung der 
Nebenerzeugnisse.

Wahrend im allgemeinen mit 74 bis 82 % Ausbringen und 
18 bis 26 % fliichtigen Bestandteilen zu rechnen ist, weisen einzelne 
Gruben, vor allem die in Lothringen in Frage kommenden, nur 
68 bis 74% Ausbringen bei 26 bis 32% fliichtigen Bestand
teilen auf.

Nicht in den Zahlen der franzósischen K o k s g e w i n n u n g  ent
halten ist die Zechenkokerei H e i n i t z  im Saargebiet, die aber â c 
der franzósischen Grubenverwaltung untersteht und einen e i  

ihrer Gewinnung an lothringische H u t t e n w e r k e  abSetzt. Ihre
Koksherstellung betrug 1926 255 000 t, 1927 262 000 t. Durch 
die oben erwahnte Neuanlage wird sich voraussichtlich auch er 
die Gewinnung erhóhen. In den letzten Jahren gingen von 
Heinitz durchschnittlich 90 000 t Koks nach Lothringen.

Einen Ueberblick iiber den Umfang des Hiittenkokereiwesens 
und die Versorgung der franzósischen Hiitten mit Koks bzw. 
Kokskohlen aus eigenem Besitz gibt die folgende Aufstellung.

Die Koksversorgung der franzósischen Hiitten- 
industrie.

O s t f  r a n k r e i c h .
L e s  p e t i t s  f i l s  d e  W e n d e l  u n d  d e  W e n d e l  e t  C ie .:  105 K oksófen  

m it G ew innung d e r N ebenerzeugnisse in  M oyeuvre. K oksbezug au s  
eigenem  A uslandsbesitz , vo r allem  von  K okere ien  auf d e r G rube 
de W endel in  H e rrin g en  b. H am m  (1926 K oksgew innung  321 000 t )  
u n d  au f d e r G rube F ried rich  H ein rich  bei M ors (1927 K oksgew innung 
565 000 t) .  B es itz t d ie G rube K le in -R osseln  bei F o rb ach  u n d  is t 
b e te il ig t an  O raD je-N assau. S ta rk ę  B ete iligung  in  d e r belgischen 
C am pine. .. .

F o r g e s  e t  a c i ś r i e s - d e  l a  M a r in ę  e t  d ’H o m ś c o u r t :  H iitten k o k e re ien  
in  H o m śco u rt u n d  B ouceau . Jah resg ew in n u n g  670 000 t .  N eben- 
erzeugn issegew innung . V on B ouceau  z. T. A usfuh r nach  S pan ien  
un d  I ta lie n . E igener G rubenbesitz  in  F ran k re ich . B e te ilig t zu 1/3 
an  d e r G rube C arolus M agnus im  A achene r B ecken (1926 J a h re s 
gew innung  300 000 t  K oks).

A c i ś r i e s  d e  R o m b a s :  B e te ilig t an  d e r K okere i Zeebriigge.
A c ić r i e s  d e  M ic h e y i l l e :  N eue H u tte n k o k e re i in  M icheville, gespeist 

m it K ohle aus  B eteiligung  in  d e r C am pine (B eeringen). F u r  d ie Cham - 
p agne -G ruppe K okere i in  M arnaval am  M arne-S a6ne-K an a l. I n  
M arnaval K okserzeugung 1926: 72 600 t .  N ebenerzeugnissegew innung.
V or E rr ic h tu n g  d e r K okerei M icheyille d o rt 1926 K okseingang 374 000 t .
1/3 B ete iligung  a n  C arolus M agnus.

H a u t s - F o u r n e a u i  e t  F o n d e r i e s  d e  P o n t - i - M o u s s o n :  H u tte n 
kokere i m it N ebenerzeugnissegew innung in  P ont-^-M ousson. B e
te ilig u n g  an  S arre  e t  M oselle (K okere i), B eeringen  u n d  zu  /3 an  
C arolus M agnus. .

F o r g e s  d e  C h a t i l l o n ,  C o m m e n t r y  e t  N e u v e s - M a i s o n s :  60 KoKs- 
ófen in  N euves-M aisons. E igener K oh lenbesitz  in  F ran k re ich . N eben 
erzeugnissegew innung. K ohlenem pfang  aus  eigenen G ruben  1926.
90 000 t .  , . .

U n io n  d e s  c o n s o m m a t e u r s  d e  p r o d u i t s  m ć t a l l u r g i q u e s  e t  m d u -  
s t r i e l s :  N eue K okere i in  H agend ingen  im  B au.

S o c i ś t  6 m ś t a l l u r g i ą u e  d e  S e n e l l e - M a u b e u g e :  K oksbezug aus
Z echenkokere i d e r eigenen  G rube D ouchy (N ord). G ew innung 1926:
369 000 t  K ohle, 200 000 t  K oks. N ebenerzeugnissegew innung. 
i /  B ete iligung  an  der K okere i Sluiskil be i T erneuzen  (K oksgew innung  
1926: 300 000 t .  J e tz t  Y erdoppelung  du rch  E rw eite ru n g ). A uBerdem  
b e te il ig t an  d e r S ociś tś  de ca rb o n isa tio n  & A uby  (N ord).

S o c i ś t ś  m ś t a l l u r g i ą u e  d e  K n u t a n g e :  B ez ieh t R uhrkoks.
S o c i ś t ś  L o r r a i n e  m i n i ś r e  e t  m ś t a l l u r g i ą u e :  H iit ten k o k e re i m it 

G ew innung d e r N ebenerzeugnisse in  D iedenhofen. Zu 5/6 A k tiona r 
d e r  C harbonnages de Longeville, zu 1/3 d e r C harbonnages de H au te - 
Y igneulles. B e te il ig t an  d e r S tud iengesellschaft „L e  Coke m ś ta l-  
lu rg iq u e“ .

A c i ś r i e s  d e  L o n g w y :  H u tte n k o k e re i in  L onglaville . ł /8 B eteiligung  an  
Slu isk il bei T erneuzen . B ete iligung  an  d e r S ociś tś  de ca rb o n isa tio n  
k A uby. 50 % B ete iligung  an  d e r G rube C arl A lexander-B aesw eiler 
bei A achen , 1/3 an  d en  C harbonnages de F au lą u em o n t.

H a u t s - P o u r n e a u z  d e  l a  C h ie r s :  B e te ilig t an  d e r K okere i in  Zeebriigge 
u n d  a n  C h arbonnages  du  L e y a n t de M ons (B elg ien).

S o c i ś t ś  B ś d a n g e - D i l l i n g :  V ersorgungsm óglichkeit d u rch  d ie M u tte r-  
gesellschaften  M icheyille, P on t-i-M ousson , M arinę e t  H om śco u rt.

F o r g e s  e t  a c i ć r i e s  d e  N o r d  e t  L o r r a i n e :  B isher ohne eigene K oke- 
reien , ze ig t aber A uf m erk sam k eit, w as B e te iligung  an  „L e  Coke m śta l-  
lu rg iq u e“  bew eist.

S o c i ś t ś  M i n i ś r e  d e s  T e r r e s - B o u g e s  (D eu tsch -O th ): G eho rt zum  
A rbed -K onzern  (B schw eiler B ergw erksyerein ).

S o c i ć t ć  d e  l a  P r o y i d a n c e  (B śh o n ): V ersorgung  ais  G lied des belg ischen 
P roy idance-K onzerns . D ieser b e s itz t e ine K okere i in  M archienne-au- 
P o n t (B elgien) u n d  is t b e te il ig t an  d e r S ociś tś  L o rra in e  de ca rb o n isa tio n  
k A uby, d e r Sociśtó  co o p śra tiy e  z ś la n d a ise  de ca rb o n isa tio n  u n d  an  
H e lc h te ren  u n d  Z older u n d  H o u th ae len  in  d e r  C am pine.

S o c i ś t ś  m ś t a l l u r g i ą u e  d e  G o r c y :  B igene Z echenkokere i in  P a tu ra g e  
bei M ons (B elg ien). N ebenerzeugnissegew innung. K ohlenbesitz  C har
bonnages du  F ie f de L am brech ies .

N o r d f r a n k r e i c h .

F o r g e s  e t  a c i ć r i e s  d u  N o r d  e t  d e  l ’E s t :  B e te il ig t an  K oh leng ruben  
im  P as  de G alais, L im burg-M osel u n d  G egend y on  M ons. _

F o r g e s  e t  a c i ś r i e s  d e  D e n a i n  e t  d ’A n z in :  Z echenkokere i m i t  tie- 
w innung  d e r  N ebenerzeugn isse  in  A zincourt. 1926 w urden  95 000 t  
K oks erzeu g t. G roBer e igener K oh lenbesitz .

A c i ś r i e s  d e  F r a n c e :  H iit ten k o k e re ien  in  Isb erg u es  (P as  de Calais), 
160 K oksófen , u n d  in  C alais 56 K oksófen . D ie le tz tg e n a n n te  lieg t 
s til l  u n d  g eh t v o rau ss ich tlic h  in  englische H a n d  iiber. Isbergues  
se tz t  eigene K ohle ein. N ebenerzeugnissegew innung.

M i t t e l f  r a n k r e i c h .

S c h n e i d e r  e t  C ie . ( C r e u s o t ) :  Z echenkokere ien  m it 80 neuen  Oefen 
in  C reuso t u n d  D ecize. K o k sh e rs te llu n g  1926: 111 000 t .  E ig en er 
K oh len b esitz  in  C reuso t u n d  D ecize u n d  s ta rk ę  B ete iligung  in  der 
C am pine. N ebenerzeugn issegew innung .

F o r g e s  d e  C h & t i l l o n ,  C o m m e n t r y  e t  N e u y e s - M a i s o n s  (G ruppe 
M ontluęon ): H u tte n k o k e re i m it G ew innung d e r N ebenerzeugn isse in  
M ontlucon. , , _  . . .  _

S o c ió t ć  d e  C o m m e n t r y ,  F o u r c h a m b a u l t  e t  D e c a z e v i l l e :  H u tte n 
kok ere i in  D ecazeyille, g e n a h rt  m it K ohlen  aus d e r eigenen  G rube 
1’A yey ron . K okserzeugung  1926: 44 000 t .  N ebenerzeugm ssege-

A c i ś r ^ T T e  P a r i s  e t  d ’O u t r e a u :  H u tte n k o k e re i m it G ew innung  d e r 
N ebenerzeugn isse  (58 K oksofen). _ - . , , ___ .

C ie . d e s  H - a u t s - F o u r i e a u i  e t  f o n d e r i e s  d e  G i y o r s :  H u tte n k o k e re i 
m i t  N ebenerzeugn issegew innung  (50 K oksófen).

S o c i ś t ś  H o r m e  e t  B u i r e :  H u tte n k o k e re i in  P o u z in  (A rdśche).

W  e s t f  r a n k r e i c h .

F o r g e s  d e  B a s s e - I n d r e :  H u tte n k o k e re i m it N ebenerzeugn issegew innung  
in  B asse -In d re  (96 K oksofen). . , .

U s i n e s  m ś t a l l u r g i q u e s  d e  l a  B a s s e - L o i r e :  H u tte n k o k e re i in  T rig n ac  
(170 K oksofen). N ebengew innung . E ig e n e r  K o h lenbesitz .

S o c i ś t ś  m ś t a l l u r g i ą u e  d e  N o r m a n d i e :  H u tte n k o k e re i in  H ondeyiU e- 
C olom belles (6 B a t te r ie n ) . N ebenerzeugn issegew innung . 

H a u t s - P o u r n e a u i  d e  R o u e n :  H u tte n k o k e re i in  G rand  Q u ev illy  be i 
R ouen . N ebenerzeugn issegew innung .
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H a u t s - F o u r n e a u x  d e  l a  G -iro n d e  (H a lley  des F o n ta in es): H iit ten - 
kokere i an  d e r G -ironde-M iindung (60 K oksofen). S te llt zum  Teil s till. 
A nlage zu r G ew innung d e r N ebenerzeugnisse.

S i i d f r a n k r e i c h .
O ie . d e s  H a u t s - F o u r n e a u x  d e  O h a s s e :  H u tte n k o k e re i in  Chasse 

(56 K oksofen) m it O-ewinnung d e r N ebenerzeugnisse.

East nur die Werke Nord- und Mittelfrankreichs, die auf der 
Kohle aufgebaut sind, und die mit Auslandsbesitz haben eigene 
Zechenkokereien. Im allgemeinen ist der Yerkokungs Yorgang auf 
die Hiitten yerlegt. Was Def lino im vergangenen Herbste auf 
dem franzosischen WirtschaftskongreB in Saarbrucken iiber die 
Koksversorgung Lothringens gesagt hat, daB namlich die Er- 
richtung eigener Kokereien durch die lothringischen Hiittenwerke 
gute Fortschritte mache, laBt sich auf ganz Frankreich aus- 
dehnen. Auf die Entwicklung des Zechenkokereiwesens und 
seine Steigerung seit 1913 um 40 % sowie die damit Hand in

Hand gehende Herabdriickung der Einfuhr wies jiingst auf der 
Tagung des Comite central des houilleres de Peyerimhoff be- 
friedigt hin. Er betonte hierbei die Notwendigkeit immer ver- 
starkter Deckung des Rohstoffbedarfs der franzosischen Indu
strie aus dem eigenen Lande.

Die Absatzaussichten fiir deutschen Koks in Frankreich ver- 
ringern sich yon Jahr zu Jahr, und aueh der Markt fur Neben
erzeugnisse yerliert an Aufnahmefahigkeit. Wie Deutschland die 
Verhiittung von franzósischem Erz wesentlich eingeschrankt hat, 
mochte sich Frankreich von den deutschen Brennstoffen ab- 
wenden. Auf die deutsche Kohle zwar wird es noch lange nicht 
yerzichten konnen, aueh wenn es ihm seinem lothringischen 
Kohlenbergwerks-ErschlieBungsprogramm entsprechend gelingen 
sollte, bis 1935 Deckung fiir den Ausfall der Saarkohle bei Riick- 
kehr des Saargebiets zum Reich aus den Lothringer Vorkommer> 
zu schaffen. H. Boehmer.

Die Eisen- und Stahlindustrie in Nordchina.

Die Vorbedingungen fiir die Schaff ung einer Eisen- und 
Stahlindustrie in Nordchina waren an sich gegeben, soweit dafiir 
das Yorhandensein von Rohstoff en in Frage kommt. Die Proyinz 
Chili hat neben der Nachbarproyinz Fengtien die bedeutendste 
Kohlenfórderung unter allen Proyinzen Chinas aufzuweisen. Die 
hier gewonnene Kohle eignet sich zur Verkokung. Aueh in Shansi 
sind sehr reiche Kohlenvorkommen festgestellt worden, doch ist 
die Ausbeute dort bisher gering. Die GroBe der chinesischen 
Eisenerzvorkommen ist friiher zweifellos sehr tibertrieben worden. 
Nach der jiingsten amtlichen chinesischen Landesaufnahme be- 
laufen sich die Eisenerzyorrate Chilis auf 9114 Mili. t, mit einem 
Eisengehalt von 45% Mili. t. GroBere Lager befinden sich in 
dem nordlichen Teile der Proyinz, in den Platzen Huanhua und 
Lungkuang. Das dort geforderte Erz ist zumeist oolithisches 
Hamatit, das etwas iiber 50 % leicht schmelzbares Eisen ergibt; 
das Erz ist im Handel unter dem Namen ,,Huanglung“ bekannt. 
Im nordwestlichen Chili haben die Erzlager von Huanhua 
(20 Mili. t) und Huailai (4 Mili. t) Bedeutung. Ueber die tatsach- 
liche Ausbeute in allen diesen Gebieten sind Angaben nicht vor- 
handen. In Shansi ist Eisenerz an sehr yielen Stellen festgestellt 
worden. Die Lager erstrecken sich iiber ausgedehnte Gebiete, 
liegen aber im einzelnen oft so weit auseinander und sind yiel- 
fach so wenig ergiebig, daB sich die Herstellung von Eisen in groBe- 
rem MaBstabe schon aus diesem Grunde nicht bezahlt machen 
wiirde. Es wird angenommen, daB aueh bessere Vorkommen vor- 
handen sind, doch sind die geologischen Yerhaltnisse der Proyinz 
bisher zu wenig erforscht, ais daB sich sichere Schliisse ziehen 
lieBen. In der Mongolei sollen gewaltige Eisenerzlager yorhanden 
sein, zudem in nachster Nahe von Kohlenfeldern. Aber aueh 
diese Angaben werden noch der fachmannischen Nachpriifung 
bediirfen.

Das einzige Unternehmen von Bedeutung, das sich mit der 
Eisen- und Stahlerzeugung befaBt, bildet die Lungyen Mining 
and Smelting Co., die der Lungyen Mining Administration 
in Peking untersteht. Die Gesellschaft wurde kurz nach dem 
Kriege mit einem Kapitał yon 5 000 000 mex. $ (rd. 2 500 000 $ 
Gold) gegriindet. Die Hochofenanlage wurde aus Amerika be- 
zogen. Ihre Fertigstellung fiel mit dem Hohepunkt des wirt
schaftlichen Tiefstandes nach dem Kriege zusammen, und so ist 
man bis heute noch nicht dazu iibergegangen, die Anlage in Be
trieb zu setzen. Der Hochofen ist fiir eine Tagesleistung von 
250 t eingerichtet. Das Werk ist yon yornherein insofern un- 
giinstig gestellt, ais es 160 km von seiner Erz- und 520 km von 
seiner Kohlengrundlage entfernt ist.

Die Kailan Mining Administration, das groBte Stein- 
kohlenbergwerk Nordchinas, plant dem Vernehmen nach seit 
langerer Zeit die Anlage eines Hochofenbetriebes bei Chinwangtao, 
hat die Ausfiihrung des Vorhabens jedoch anscheinend auf 
ruhigere Zeiten yerschoben.

Die Chee Hsin Zementwerke in Tomgshan, Chili, haben 
fiir ihren eigenen Bedarf ein kleines Stahlwerk erbaut, das 1925 
fertiggestellt wurde.

Die Proyinzialregierung von Shansi hat in Taiyuanfu ein 
kleines elektrisches Stahlwerk nach schwedischem Verfahren er- 
richtet. Die Anlage soli 1 t Stahl taglich liefern; sie ist jedoch 
noch nicht in Betrieb gesetzt worden, da sich technische Schwierig- 
keiten ergeben haben. Ein zweites groBeres Werk der gleichen 
Art war geplant. Man hoffte, sich dadurch yom auslandischen 
Stahl, der sich auf 100 mex. $ je t stellte, allmaiuich unabhangig 
machen zu konnen. Bei den heutigen Verhaltnissen ist jedoch 
nicht abzusehen, ob sieh der Plan jemals yerwirklichen lassen wird.

In Yangchwan, an der Bahnlinie von Chenting nach Taiyuanfu 
in der Proyinz Shansi, ist im Jahre 1921 von der Paoehing Co. 
ein Hochofen mit einer taglichen Leistungsfahigkeit von etwa
30 t erbaut und im Herbst 1926 angeblasen worden. Das ge
wonnene Roheisen wird ais minderwertig bezeichnet, da es stark 
phosphor- und schwefelhaltig ist.

Walzwerke sind nicht yorhanden.
Ais Verbraucher fiir Eisen und Stahl kommen in erster 

Linie die Eisenbahnwerkstatten in Betracht. Es gibt dereń in 
Changsintien (gegen 1100 Arbeiter), Shanhaikwan (450 Arbeiter), 
Tangshan (2500 Arbeiter), Kalgan, Tientsin (200 Arbeiter), 
Shihchiachwan (500 Arbeiter), Yangchwan und Taiyuanfu. 
Bedeutende Abnehmer sind aueh die Kohlenbergwerke (Kailan 
Mining Administration, Lincheng Mining Administration, Chingh- 
sing Mining Administration, Liukiang Co., Mentokou-Gesellschaft, 
samtlich in der Proyinz Chili; ferner die Paoehing Co. in der Pro
yinz Shansi und das Peking Syndicate in Nordhonan). SchlieB
lich ist ais GroByerbraucher noeh das Regierungsarsenal in Tai
yuanfu zu nennen. Tientsin yerfiigt iiber eine groBe Anzahl yon 
EisengieBereien, Maschinenbauanstalten und Reparaturwerk- 
statten. Betriebe von bedeutendem Umfange sind allerdings 
nicht darunter; sie leiden zudem insgesamt unter der Ungunst 
der Zeiten. In den Jahren des groBen industriellen Aufschwunges 
nach dem Kriege entstanden hier gegen 200 fabrikmaBig betriebene 
Unternehmungen, die zusammen zwischen 30 000 und 40 000 
Arbeiter beschaftigten. Die meisten waren zwar ungeniigend 
kapitalisiert, erhielten jedoch in den guten Zeiten Kohle und 
Eisen auf Kredit. Heute ist es damit yorbei. Nach einer kiirzlich 
bekanntgewordenen amtlichen chinesischen Verlautbarung sind 
von den etwa 200 gegenwartig noch nicht stillgelegten Werken 
yielleicht ein Dutzend kapitalkraftig genug, um sich befriedigend 
durchzubringen.

Bei der Geringfiigigkeit der einheimisehen Eisen- und Stahl
erzeugung kann die auslandische Einfuhr ais ziemlich zuver- 
lassiger MaBstab fiir den Yerbrauch dieser Erzeugnisse in Nord
china angenommen werden.

Nach der amtlichen Seezollstatistik wurden eingefuhrt: 
(Mengen in Pikul zu je 60,5 kg)

R o h e i s e n ...................
A l te i s e n .......................
S t a b e i s e n ...................
W inkeleisen . . . .
B a n d e is e n ...................
T rag er ........................
Bleche u nd  P la t te n
W e iC b le ch ...................
R óhren  aus Gufieisen 
R óhren  an d e re r  A rt.
D r a h t ............................
D r a h t s e i l e ...................
N agel usw .....................
S t i f t e ............................
Schienen . . . .
N i e t e n ...................
S chrauben  ...................
Bolzen, M u tte rn  usw.
F ed e rn  usw ..................
A nker, K e tte n  usw. 
S o n s t i g e s ...................

T ien tsin Chinwangtao

1924 1925 1926 1924 1925 1926

773 15 436 24 190 840
122 508 90 924 22 820 __ __ _
245 589 102 466 178 662 15 507 18 592 10 556

14 101 10 503 43 268 7 293 4 813 1 103
3 799 34 853 18 772 __ 4 _

15 782 1 693 404 5 114 3 659 239
169 920 116 507 374 794 79 947 12 259 5 107
126 208 89 970 58 984 1 194 1 569 2 231

— — 3 790 — — 672
40 235 25 599 20 368 5 325 2 248 4 918
19 640 31 380 12 478 225 440 66

5 827 2 384 1 766 1 938 866 561
63 778 29 082 3 044 1 322 1 328 1 005

1 058 1 134 1 610 __ _ 5
27 906 27 563 67 168 50 271 27 410 11 600

1 412 1 093 1 245 3 308 2 058 221
95 360 89 8 130 —

782 2 672 1 146 2 647 1 950 1 182
5 280 3 218 8 359 256 142 94

195 225 669 640 369 41
17 188 1 377 3 925 998 93 11

. , Ausfuhr ist nicht nennenswert. Eisenerze wurden 
nicht aus- oder eingefuhrt. Baare.



31. Mai 1928. Buchbesprechungen. —  Vereins-Nachrichłen. Stahl und Eisen. 751

Buchbesprechungen.
Beitrage zur Geschichte der Technik und Industrie. Jahr- 

buch des Vereines deutscher Ingenieure. Hrsg. von Conrad 
MatschoB. Bd. 17. Mit 307 Textabb. und 14 BUdn. Berlin: 
V.-D.-I.-Verlag, G. m. b. H., 1927. (180 S.) 4°. Geb. 16 JlJl, 
fur Mitglieder des Vereines deutscher Ingenieure 14,40 JlJl.

Die nunmehr schon recht stattliche Reihe der MatschoBschen 
Jahrbiicher, die dem Geschichtsfreund ein unentbehrliches Hand- 
werkszeug geworden sind, erfahrt durch den vorliegenden (17.) 
Band eine weitere Bereicherung ihres Inhaltes. Wenngleich der 
Originalteil des Bandes keine Aufsatze enthalt, die sich unmittel
bar mit dem Eisenhiittenwesen beschaftigen, so durfte das Studium 
einiger Arbeiten doch auch fiir den geschichtlich eingestellten 
Eisenhiittenmann von Nutzen sein, da sich bei der weniger scharfen 
Trennung der einzelnen Gebiete der Technik in friiheren Zeiten 
ganz zwanglaufig die Notwendigkeit einer Beruhrung mit den 
Nachbargebieten ergibt. In diesem Zusammenhange seien ge- 
nannt Aufsatze iiber die Hochfrequenztechnik, die Gmiinder 
Edelmetallindustrie, Augsburger und Tiroler Bergarbeiter im 
16. .Jahrhundert, amerikanische Werkzeugmaschinen, Zylinder- 
bohrmaschinen und Eisenbahnunfalle im yorigen Jahrhundert.

Im Rundschauteil dagegen sind u. a. auch Ausziige aus einer 
Beihe von bedeutenden Arbeiten auf dem Gebiete der Eisen- 
technik yeróffentlicht (Geschichte des Jemkontors, Eisenindustrie 
des bergischen Landes um 1750, Erfindung des Stacheldrahtes 
und der Transformatorenbleche). Daneben sind noch Mitteilungen 
iiber die Griindung der Duisburger Kupferhiitte und das Leben 
und die Bedeutung Blumhofs (1771 bis 1825) gemacht.

Ais neue Einrichtung hat dieser Band einen besonderen Ab
schnitt uber technische Kulturdenkrnaler aufzuweisen, der 
den ersten Teil eines Verzeichnisses dieser Denkmaler darstellt. 
Hierdurch hofft man sich einen Ueberblick zu verschaffen iiber 
das, was heute noch an Kunstwerken der friiheren Technik in 
Deutschland vorhanden ist. Letztes Ziel ist dabei, einen Schutz 
der technischen Denkmaler zu erreichen, wie wir ihn bereits fiir 
Bau- und Kunstdenkmaler aller Art seit langem besitzen, oder, 
wo eine bodenstandige Erhaltung eines technischen Denkmals aus 
zwingenden Griinden nicht durchzufiihren ist, die Aufstellung 
desselben in einem in der Entstehung begriffenen Freilicht muse um 
des Deutschen Museums in Miinchen zu ermoglichen. Man ist 
dem Herausgeber zu Dank yerpflichtet, daB er sich und sein 
Jahrbuch in den Dienst dieser guten Sache stellt!

Alles in allem ein Band, der sich seinen Vorgangem wiirdig 
anreiht. Die Schriftleitung.
Braunkohlenindustrie, Die deutschs. Halle (Saale): Wilhelm 

Knapp. 4°.
Bd. 3. Die Chemie der Braunkohle. Unter Mit- 

wirkung erster Fachleute hrsg. von Professor Dr. phil. nat., 
Dr. phil. E. Erdmann f, Leiter des Universitatsinstitutes fiir 
angew. Chemie, Halle (Saale), und Dozent 3)t.«Qng. M. Dolch, 
Leiter des Uniyersitatsinstitutes fiir techn. Chemie, Halle 
(Saale). 2. Aufl. Mit 191 Abb. und zahlreichen Tabellen. 1927. 
(XIII, 321 S.) 39 JLM, geb. 42 JlJl.

Das yorliegende Werk gliedert sich in zwei groBe selbstandige 
Teile: den wissenschaftlichen und den technischen.

Der wissenschaftliche Teil, von dem allzufruh yerstorbenen 
ersten Herausgeber E. Erdmann und seinem Nachfolger M. 
Dolch yerfaBt, behandelt planmaBig und eingehend den Ursprung 
und die Eigenschaften der Braunkohle, die yerschiedenen Ver- 
wendungsmóglichkeiten derselben ais Heizstoff und ais Schwel- 
gut sowie die gesehichtliche Entwicklung ihrer Auswertung. Die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse sind bis in die allerjungste Zeit 
beriicksichtigt und die fiir die Beurteilung und Lntersuchung 
der Braunkohle wichtigen analytischen Verfahren wiedergegeben. 
Durch Einbeziehung der lignitischen Braunkohlen ist die Be
trachtung auch auf die auBerdeutschen Vorkommen, insonderheit 
auf die Jugoslawiens und Deutsch-Oesterreichs ausgedehnt. Mit 
seinem reichen Inhalt, seinem umfangreichen Quellenschriften- 
nachweis und nicht zuletzt dank der Bekanntgabe der Eigen
schaften und der Zusammensetzung zahlreicher in- und aus- 
landischer Braunkohlenyorkommen ist dieser Teil des Buches 
yon hohem Wert, vor allem im Hinblick darauf, daB auf Grund 
der raschen Fortschritte wissenschaftlicher und technischer Er
kenntnis auf dem Gebiete der Braunkohle ein Bedurfnis nach einem 
diesen Gegen.st.and bis auf die Neuzeit behandelnden Werke vorlag.

Der technische Teil umfaBt yier Abschmtte, und zwar den 
yon A. Thau geschriebenen Abschnitt „Anlagen und Betrieb der 
Schwelindustrie“, sowie J. Metzgers Beitrag „Die Verarbeitung 
des Braunkohlenteeres“; anschlieBend behandeln H. R. Trenkler

») Vgl. St. u. E. 47 (1927) S. 1623.

„Die Vergasung der Braunkohle11 sowie H. Bubę und R. Heinze 
„Die Technik der Bitumenherstellung“. Der zweite Teil lag 
bereits einige Zeit yor Erscheinen des Gesamtwerkes vor, so daB 
z. B. in dem Abschnitt iiber „Anlagen und Betrieb der Schwel- 
industrie“ die neuen Schwelófen der Kohlenveredlungs-G. m. b. H. 
noch nicht erwahnt worden sind. Von diesen sind heute 4 in 
Betrieb und 12 weitere in Bau, wie der Verfasser dieses Abschnittes 
in seinem fast gleichzeitig ersehienenen yorbiidlichen Werke „Die 
Schwelung von Braun- und Steinkohle'11) ausfiihrt. Besondere 
Beachtung yerdient die sehr eingehende Darstellung der Technik 
der Bitumenherstellung, iiber die bisher im Schrifttum wenig zu 
finden war. Im ganzen betrachtet, stellt auch der zweite Teil des 
Bandes in hervorragender Weise die technischen und betrieblichen 
Einrichtungen der Schwelung und Yergasung der Braunkohle 
sowie der Aufarbeitung des Braunkohlenteeres und der Gewinnung 
des Bitumens dar, wofiir schon die Namen der Yerfasser dieser 
Abschnitte biirgen.

Die Anschaffung des yorliegenden Buches ais wertvollen 
Ratgebers und zuverlassigen Nachschlagewerkes kann jedem nur 
warm empfohlen werden. B . B.
Lattre, G. de, (Docteur es sciences): Techniąue de 1’etirage. 

iStude generale. (Avee fig. et 1 pL) Paris (IXe, 15 rue Bleue): 
Editions de l’„Usine“ (1927). (247 p.) 8°. 38 Fr., bei freier 
Zu3endung 40 Fr.

Der erste Teil des Buches befaBt sich mit der Herstellung 
nahtlos gezogener Rohre, insbesondere Prazisionsstahlrohre, wie 
sie im Fahrrad-, Kraftfahrzeug- und Flugzeugbau Yerwendung 
finden. Von den Warmwalzyerfahren wird nur das Stiefelyerfahren 
naher besprochen. Nach einigen kurzeń Bemerkungen iiber das 
Warmziehen wird auf das Kaltziehen auf Rohrziehbanken und 
die dazugehorigen Arbeitsyerfahren und Einrichtungen (Angeln 
der Rohre, Beizen, Ziehbanke, Zieheisen, Gliihen, Richten und 
Abschneiden) naher eingegangen. Sodann folgen Angaben iiber 
die im Fahrrad- und Flugzeugbau gebrauchlichen Rohrab- 
messungen. Der SchluB des ersten Teiles befaBt sich mit der 
Herstellung yon Kupfer- und Messingrohren.

Der zweite Teil des Buches behandelt das Ziehen von Pro
filen aller Art. Ein Anhang bringt Abnahmevorschriften fiir kalt- 
gezogene, nahtlose Stahlrohre.

Dem Ziehereifachmann durfte das Studium des Buches 
manche Anregung geben. A. Pomp.

V ereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.
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Adolf W iecke f .

Ein unerbittliches Geschiok rief am 2. Mai 1928 ganz un- 
erwartet den Generaldirektor der Sachsischen GuBstahlwerke 
Dóhlen, ®r.»Qttg. S- 1). Adolf Wiecke, aus seinem an Arbeit und 
Erfolgen reichen Leben ab. Mit ihm ist einer unserer besten und 
treuesten Huttenleute dahingegangen.

Adolf Wiecke, 1867 in Hagen i. W. geboren, erhielt seine Aus
bildung auf der Hoheren Maschinenbauschule in Kassel und war 
zunachst beim Horder Verein, hierauf bei Haniel & Lueg in 
Dusseldorf tatig. YerhaltnismaBig jung kam er 1900 in leitende 
Stellung zum Oberbilker Stahlwerk, dem er bis 1913 ais Yorstands- 
mitglied angehórte. In diesem Jahre folgte er einem Rufę nach 
Lauchhammer. Was er hier ais Generaldirektor der Aktiengesell
schaft Lauchhammer auf dereń Werken 
bis 1922 geschaffen und mit welcher 
Meisterschaft er die Aufgaben, die hier 
seiner warte ten, gelóst hat, wurde von 
berufener Stelle an seinem Sarge ausge- 
sprochen. Aus kleinen Anfangen heraus 
hat er diese Werke planmaBig und mit 
rastloser Energie zu GroBbetrieben ent
wickelt und sie zu der Stellung gebracht, 
die sie jetzt innerhalb der deutschen Eisen
industrie einnehmen. Nach der Verschmel- 
zung der Lauchhammer-Gesellschaft mit 
den Linke-Hofmann-Werken iibernahm 
Wiecke den Posten des technischen Ge- 
neraldirektors und stellvertretenden Vor- 
sitzenden der Linke-Hofmann-Lauchham- 
mer-Aktiengesellschaft mit dem Sitze in 
Berlin; er behielt dieses Amt bis zu der 
Ende 1926 erfolgten Auflosung des Kon- 
zerns und trat ais technischer Delegierter 
in den Aufsichtsrat der neu gegrundeten 
Mitteldeutschen Stahlwerke iiber. Gleich
zeitig wurde er ais Generaldirektor und 
Yorstand zu den Sachsischen GuBstahl- 
werken Dóhlen berufen mit der Aufgabe, den Ausbau und die 
neuzeitliche Umgestaltung der Werksanlagen yorzunehmen. 
Mitten aus dieser Arbeit, an die er mit seiner bekannten un- 
ermiidlichen Frische und Tatkraft herangetreten war, hat ihn 
der Tod herausgerissen.

In allen seinen Stellungen kónnte Wiecke auf Erfolge zuriick- 
blicken,. die fiir die Entwicklung der yon ihm geleiteten Werke 
von ausschlaggebender Bedeutung geworden sind. Er yerstand 
es, seine yielseitigen Erfahrungen in den Dienst der groBen Auf
gaben zu stellen; fest und unverriickbar hatte er seine Ziele yor 
Augen, und in seinem Willen, das von ihm ais richtig Erkannte 
durchzusetzen, zeigte sich stets seine geborene Fiihrernatur, die 
auch in den Kreisen der Fachgenossen allgemein anerkannt wurde.

Wie eng sein Name in erster Linie mit der Entwicklung der 
Lauchhammerwerke yerkniipft ist, bewies die Feier des 200jahrigen 
Bestehens des Eisen werkes Lauchhammer; die zahlreichen hierbei 
ausgesprochenen Ehrungen klangen nahezu alle aus in dem Namen 
Wiecke ais des Mannes, der in der Geschichte dieser Werke mit

goldenen Lettern eingetragen ist. Niemand dachte daran, daB 
dieses frische und kraftyolle Leben sich so bald zu seinem Ende 
neigen wiirde, und tief erschiittert stehen seine yielen Freunde und 
seine Mitarbeiter jetzt an seiner Bahre. Die Glocken der von ihm 
geschaffenen schónen Friedens-Gedachtnis-Kirche in Lauch
hammer, die damals zum Jubelfeste erklangen, haben ihm am 
Tage seiner Beisetzung die letzte Schicht eingelautet.

Trotz seiner yielseitigen Berufsarbeit fand Wiecke noch Zeit, 
sich auBerhalb seines engeren Wirkungskreises auch óffentlichen 
Angelegenheiten zu widmen, insbesondere nahm er regen Anteil 
an der Entwicklung einer Reihe angesehener technischer Ver- 
bande. Zeugnis hiervon geben die yerschiedenen Aemter, die der 

Yerstorbene in den Kreisen der deutschen 
GroBindustrie bekleidete. So gehorte er 
seit Marz 1916 dem Vorstande unseres 
Vereins deutscher Eisenhiittenleute an, 
den er iiberdies seit Oktober 1919 im 
Vorstand des Vereins deutscher Stahlform- 
gieBereien zu yertreten hatte, und war 
ferner seit Februar 1924 Mitglied des Ku- 
ratoriums des Kaiser-Wilhelm-Instituts 
fiir Eisenforschung. Wer an diesen Stellen 
mit Wiecke zusammenarbeiten durfte, 
wird sich seiner mit Dank erinnern, weil 
er hier wie dort stets gern mit Rat und 
Tat die Dinge zu fordem bereit war. Seine 
Verdienste um die Hiittenindustrie er
kannte die Sachsische Bergakademie Frei
berg durch die Verleihung der Wiirde eines 
Doktor-Ingenieurs ehrenhalber an; die 
Technische Hochschule Dresden ernannte 
ihn zum Ehrensenator.

Der friihe Tod dieses heryorragenden 
Mannes hat allseitige Teilnahme geweckt 
nicht nur im Kreise seiner Fachgenossen 
und Mitarbeiter, sondern weit dariiber 

hinaus. Seine stets hilfsbereite, liebenswiirdige Art und sein 
feiner Humor bei einer im Grunde ernsten Lebensauffassung 
waren die Kennzeichen seines Charakters und wandten ihm die 
hóchste Achtung und Verehrung aller zu, die ihm naherstanden. 
Das erste Gesetz der Wohlfahrt und damit das Ziel seiner Tatig
keit war ihm lohnende Arbeit fiir unser zusammengebrochenes, 
schaffendes Volk; in diesem Ziele hat er mitgeholfen am 
Wiederaufbau des Vaterlandes.

Im eigenen Hause, im Kreise der Seinen war die Statte seiner 
Erholung; sein Familienleben war von gliicklicher Harmonie. 
Mit seiner schmerzgebeugten Gattin trauern drei Tóchter und 
ein Sohn an seinem Grabę.

Das Andenken an Wieckes warmherzige, menschliche Persón- 
lichkeit, durch die sich das alles umschlingende Wort „Edel sei der 
Mensch, hilfreich und gut“ auf seinem ganzen Lebenswege hin- 
durchzieht, wird bei den deutschen Eisenhiittenleuten und nicht 
zuletzt in den Kreisen der mitteldeutschen Industrie dauernd 
lebendig bleiben.
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