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Dem neuen Eisenhütten-Institut der Bergakademie Freiberg 
zum Geleit!

A m  31. J a n u a r  1930  w ird  d a s  n e u e  E is e n h ü t t e n - I n s t i t u t  in  F re ib e rg  i. S a . fe ie r l ic h  e rö f fn e t .  A u f g e s c h ic h tl ic h e m , d u rc h  

l  \  das L eb en  u n d  W irk e n  d es A ltm e is te r s  A d o l f  L e d e b u r  g e w e ih te m  B o d e n  i s t  e in  d e n  h e u t ig e n  B e d ü rfn iss e n  

entsprechendes I n s t i t u t  e n ts ta n d e n .  D e m  F r e i s t a a t  S a c h se n  i s t  es a ls  le id e r  n ic h t  a l l tä g l ic h e s  V e rd ie n s t  z u z u sp re c h e n , 

daß er, ü b e rzeu g t v o n  d e r  N o tw e n d ig k e i t ,  a u c h  in  sc h w e re n  Z e ite n  d ie  W is se n s c h a f t  zu  u n te r s tü tz e n  u n d  zu  fö rd e rn ,

«A0flKA3tM>e

Geldm ittel f ü r  d e n  N e u b a u  z u r  V e rfü g u n g  g e s te l l t  h a t .  F ü r  d a s  h e u te  v o r  u n s  s te h e n d e  W e rk  h a t  d e r  d e rz e it ig e  

Inhaber des L e h rs tu h ls  f ü r  E is e n h ü t te n k u n d e ,  E d u a r d  M a u r e r ,  s e i t  B e g in n  se in e r  T ä t ig k e i t  in  F re ib e rg  se in e  g a n z e  

Kraft und  se ine  v ie ls e it ig e n  E r f a h r u n g e n  e in g e s e tz t .

Im  J a h re  1874 e rh ie l t  d ie  F re ib e rg e r  B e rg a k a d e m ie  ih r  e r s te s  e is e n h ü t te n m ä n n is c h e s  I n s t i t u t .  A d o lf  L e d e b u r  w u rd e  

auf den L e h rs tu h l d e r  E is e n h ü t te n k u n d e  b e ru fe n  u n d  g le ic h z e it ig  m i t  d e r  S c h a f fu n g  e in es  E is e n p ro b ie r la b o ra to r iu m s  

betraut, d as in  e in e m  k le in e n  G e b ä u d e  u n te r g e b ra c h t  w a r  u n d  u r sp rü n g l ic h  a c h t  A rb e i ts p lä tz e  u m f a ß te .  D ie  r a s c h e  

E ntw ick lung  m a c h te  e in e  V e rg rö ß e ru n g  d e s  L a b o ra to r iu m s  n ö t ig .  I m  J a h r e  1 8 8 7 /8 8  k o n n te  L e d e b u r  in  e in e m  g rö ß e re n  

Gebäude d as e r s te  S to c k w e rk , im  J a h r e  190 6  a u c h  n o c h  d a s  E rd g e s c h o ß  b e z ie h e n . A m  16. J u l i  1927 w u rd e  d e r  e r s te  

Spatenstich zu  d e m  n e u e n  I n s t i t u t  g e ta n ,  d e sse n  A u fb a u  u n d  A u s b a u  h e u te  b e e n d e t  i s t ;  e in e  e in g e h e n d e  B e s c h re ib u n g  w ird  

dem nächst fo lgen .

Möge d ie  e rn s te  A rb e i t ,  d e r  d ie  n e u e n  R ä u m e  g e w e ih t  s in d , w e ith in  r e ic h e n  S eg en  b r in g e n  u n d  d e r  B e rg a k a d e m ie  

sowie ih re n  L e h re rn  u n d  S c h ü le rn  z u r  E h re ,  d e r  d e u ts c h e n  E is e n h ü t te n in d u s t r i e  z u m  N u tz e n  g e re ic h e n . G lü c k a u f !
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Die Vorgänge im Unterofen des Hochofens.
V on A l f o n s  W a g n e r  in  V ö lk lin g e n .

(Reduktions- u n d  V erbrennungsverhä lln isse  im Unterofen. Windannahme und Verbrennungsverhältnisse bei
üblichen verjüngten und Venturi-Blasformen.)

Nic h t  z u le tz t  d u rc h  d ie  v e rsc h ie d e n e n  H o c h o fe n u n te r 
su c h u n g e n  i s t  in  n e u e re r  Z e it  d ie  E rk e n n tn is  v o n  d er 

B e d e u tu n g  d e r  V o rg än g e  im  u n te r e n  T e il des H o c h o fe n s  fü r  
d e n  V e rla u f u n d  d ie  W ir ts c h a f t l ic h k e i t  d e r  A rb e i t  des H o c h 
o fens g ew ac h sen . W ir  se h en  h e u te  im  U n te ro fe n  e in e n  
m e ta llu rg is c h  se h r w ic h tig e n  T e il des H o c h o fe n s , d e r  no ch  
e in e n  e rh e b lic h e n  T e il d e r  R e d u k tio n s a rb e i t  zu  le is te n  h a t ,  
u n d  d essen  W ä rm e b e d a r f  f ü r  d en  G e s a m tk o k sv e rb ra u c h  des 
H o ch o fen s  m a ß g e b e n d  is t .  D e r B e g rif f  „ U n te ro fe n “ , d . i. 
d e r  u n te r e  T e il  d e r  R a s t  u n d  d a s  G e s te ll des H o c h o fe n s , i s t  
h ie rm it  b e w u ß t in  G eg e n sa tz  z u m  „ G e s te l l“  d e r  f rü h e re n  
A n sc h a u u n g e n  g e s e tz t, n a c h  d e n e n  s ic h  h ie r  d ie  d i r e k te n  
R e d u k tio n s v o rg ä n g e  a b s p ie le n , w ä h re n d  d ie  V o rb e re i tu n g  
d e r  R o h s to ffe  u n d  d ie  in d i r e k te  R e d u k tio n  d e m  S c h a c h t Vor
b e h a l te n  b le ib t .  D e r  d u rc h  d ie  R a s t  g e k e n n z e ic h n e te  m i t t le re  
T e il des H o ch o fen s  sp ie lt  d a b e i e in e  z ie m lic h  n e b e n sä c h lic h e  
R o lle , a lle n fa lls  r ä u m t  m a n  ih m  a ls  K o h lu n g sz o n e  e in e  g e 
w isse  B e d e u tu n g  e in , sow ie  a ls  M it te l  z u r  V erzö g e ru n g  g egen  
a llz u  sc h n e lle s  V o re ilen  d e r  B e sc h ic k u n g  u n d  a ls  A u sg le ich  
f ü r  d ie  m e h r  o d e r m in d e r  s ta rk e  S c h ru m p fu n g  des M ölle rs .

A n  v e rsc h ie d e n e n  H o c h ö fe n  u n a b h ä n g ig  v o n e in a n d e r  
a u s  d e r  H a u p tfo rm e n -  u n d  N o tfo rm e n -E b e n e  e n tn o m m e n e  
S to ffp ro b e n  w eisen  h ö h e re  G e h a lte  d e r  E is e n g ra n a l ie n  an  
b e s tim m te n  F re m d k ö rp e rn  a u f  a ls  d a s  g le ic h z e itig  a b g e 
s to c h e n e  E is e n ;  b e so n d e rs  g i l t  d ies  fü r  S iliz iu m , w ä h re n d  
n a c h  d e r  b ish e r  a llg e m e in  h e r rs c h e n d e n  A n s c h a u u n g  d ie  
R e d u k t i o n  v o n  K i e s e l s ä u r e  n u r  im  u n te r e n  G e s te ll 
d u rc h  d ir e k te  R e d u k tio n  a u s  d e r  f lü s s ig e n  S ch lack e  s t a t t 
f in d e t .  D a s  R o h e is e n  w ird  a lso  e n tg e g e n  d en  f rü h e re n  A u f
fa ssu n g e n  sc h o n  ü b e r  d e n  F o rm e n  g e b ild e t .  D iese  F e s t 
s te llu n g  i s t  d u rc h  R e d u k tio n s v e rsu c h e , d ie  a u f  A n re g u n g  
v o n  F .  W ü s t  v o n  H . H . M e y e r 1) a n  K ie se lsä u re , M a n g a n 
o x y d u l u n d  P h o s p h o rsä u re  u n te r  V erw e n d u n g  v o n  W a s se r 
s to ff , K o h le n o x y d  u n d  e le m e n ta re m  K o h le n s to ff  a ls  R e 
d u k t io n s m i t te l  in  e in e m  T e m p e ra tu rb e re ic h  v o n  800  b is  
1 2 0 0 °  d u rc h g e fü h r t  w u rd e n , b e s tä t ig t  w o rd e n . D ie  R e d u k 
t io n  m i t  W a sse rs to ff  u n d  K o h le n o x y d  g e la n g  n u r  b e i 
M a n g a n o x y d u l, n ic h t  a b e r  b e i  P h o s p h o rs ä u re  u n d  K ie se l
s ä u re ;  b e i  T e m p e ra tu re n  v o n  1400 b is  15 0 0 ° w u rd e  K ie se l
sä u re  je d o c h  d u rc h  W a sse rs to ff  r e d u z ie r t .  A ls T e m p e ra tu r  
des R e d u k tio n s b e g in n s  d e r  O x y d e  d u rc h  fe s te n  K o h le n s to ff  
in  G e g e n w a rt v o n  E is e n  w u rd e  f ü r  M a n g a n o x y d u l 9 00°, fü r  
P h o sp h o rsä u re  105 0 ° u n d  f ü r  K ie se lsä u re  11 0 0 ° fe s tg e s te l l t .  
D ie  R e d u k tio n  d e r  O x y d e  e r fo lg t d e m n a c h  sc h o n  u n te r h a lb  
des R o h e is e n sc h m e lz p u n k te s , d . h . in  O fe n g e b ie te n , d ie  
ü b e r  d e r  B la s fo rm e n -E b e n e  lie g e n . D e r  M a n g a n g e h a lt  a lle r  
in  d e r  B la s fo rm e n -E b e n e  u n d  d en  h ö h e re n  B e re ic h e n  e n t 
n o m m e n e n  E is e n p ro b e n  la g  d u rc h w e g  u n te r  d e m  des R o h 
eisen s , eb en so  d e r  P h o sp h o r -  u n d  K o h le n s to ffg e h a lt . D ie  
A n re ic h e ru n g  des R o h e ise n s  a n  P h o s p h o r  u n d  M a n g a n  
e r fo lg t a lso  d u rc h  d ir e k te  R e d u k tio n  im  u n te r s te n  T e il des 
U n te ro fe n s . A u c h  d ie  im  R o h e ise n  fe s tz u s te l le n d e n  E n d 
g e h a lte  a n  S iliz iu m  s in d  z u m  g rö ß te n  T e il d u rc h  d ir e k te  R e 
d u k t io n  im  G e s te ll e rh a l te n ,  d a  d a s  o b e rh a lb  d e r  B la s 
fo rm e n e b e n e  b e re i ts  re d u z ie r te  S iliz iu m  b e im  D u rc h e ile n  d e r  
o x y d ie re n d e n  Z o n en  v o r  d en  F o rm e n  v e r b r a n n t  w ir d  u n d  
s p ä te r  d u rc h  d ir e k te  R e d u k tio n  a u s  d e r  S ch lack e  w ie d e r 
g ew o n n e n  w e rd e n  m u ß .

1) Mitt. K.-W.-Inst. Eisenforsch. 9 (1927) S. 273/7- vgl 
St. u. E. 47 (1927) S. 1793/4.

D ie  G e h a lte  e in es  R o h e is e n s  a n  F re m d k ö rp e rn  bestim m en 
se in e  „ c h e m isc h e  W ä r m e “  u n d  g le ic h z e itig  den W ärm e
b e d a r f  b e i  d e r  E rz e u g u n g , v o r  a l le n  D in g e n  d en  A n te il für 
d ie  d ir e k te  R e d u k tio n .  M a ß g e b e n d  f ü r  d ie  V erte ilu n g  der 
d ir e k te n  u n d  in d i r e k te n  R e d u k tio n  i s t  fe rn e r  d ie  Beschaffen
h e i t  des M ö lle rs : L e ic h t  r e d u z ie rb a re  E rz e , v o r  a llen  Dingen 
k le in s tü c k ig e  u n d  p o rö se  m i t  g ro ß e r  O b erflä ch e , begünstigen 
d ie  in d i r e k te  R e d u k t io n s a r b e i t ,  w ä h re n d  e in  schw er redu
z ie rb a re r  u n d  g ro b s tü c k ig e r  M ö lle r  m e h r  d ire k te  R eduktion , 
d . h . e in e  g rö ß e re  T e iln a h m e  des U n te ro fe n s  a n  d er Reduk
t io n s a r b e i t  u n d  h ö h e re  G e s te l l te m p e ra tu r  b e d in g t. Von der 
H ö h e  d e r  T e m p e ra tu r  im  G e s te ll  i s t  in  b e so n d e re m  Maße die 
R e d u k t i o n  d e s  P h o s p h o r s  a b h ä n g ig ;  b e i  h o h er Tempe
r a t u r  w ird  d e r  g rö ß te  T e il  d e r  P h o sp h o rs ä u re , sow eit diese 
n ic h t  sc h o n  im  m i t t le r e n  T e il  des O fens r e d u z ie r t  w orden ist, 
a u c h  in  G e g e n w a rt  v o n  E is e n o x y d u l  d u rc h  K oh lensto ff oder 
S iliz iu m  z e r le g t. M a n  e r h ä l t  d a n n  S c h lack en  m it  geringen 
M en g en  P h o s p h o r s ä u re  u n d  e in  g u te s  P hospho rau sb rin g en . 
E in  k e n n z e ic h n e n d e s  M e rk m a l v ie le r  M in e tteh o c h ö fen  sind 
d ie  h o h e n  P h o s p h o rg e h a l te  in  d e r  S ch lack e  b e i entsprechend 
sc h le c h te m  A u s b r in g e n . So b e t r u g  d ie s  b e i e in em  Hoch
o fe n w e rk  a n  d e r  S a a r  im  M o n a ts d u rc h s c h n i t t  n u r  8 9 % ; 
e tw a  9 %  des e in g e b ra c h te n  P h o sp h o rs  g in g  in  d ie Schlacke, 
d e r  R e s t  f a n d  s ic h  im  G ic h ts ta u b  w ie d e r . D ie  u n te re n  und 
o b e re n  S p itz e n  d e r  P h o s p h o rg e h a l te  in  d e r  Schlacke be
w e g te n  s ic h  z w isc h e n  0 ,05  u n d  0 ,5 6 %  ( ! )  b e i einem  m itt
le re n  P h o s p h o rg e h a l t  v o n  1 ,77  %  im  R o h e ise n . D urch  Aus
ta u s c h  d e r  P h o s p h o r t r ä g e r  im  M ö lle r  k o n n te  bewiesen 
w e rd e n , d a ß  e in e  sc h le c h te re  R e d u z ie rb a rk e i t  des in  Form 
v o n  P h o s p h a tk re id e  a u fg e g e b e n e n  K a lz iu m p h o sp h a ts  nicht 
a ls  U rsa c h e  f ü r  d a s  sc h le c h te  P h o sp h o ra u s b rin g e n  anzu
se h e n  w a r . E b e n so w e n ig  l ie ß e n  s ic h  B ez ieh u n g en  zwischen 
d e m  P h o s p h o rg e h a l t  in  d e r  S c h la c k e  u n d  ih re m  K alkgehalt 
n a c h w e ise n , o b w o h l e in e  E rh ö h u n g  d e r  S ch lackenbasizität 
b e k a n n t l ic h  e in e  s t a r k e  W ä rm e h ä u fu n g  im  G estell hervor
r u f t ,  so d a ß  in n e r h a lb  g e w isse r  G re n z e n  so g a r eine größere 
S il iz iu m re d u k t io n  e in t r e te n  k a n n .

D ie  r e c h n e r is c h e  A u s w e r tu n g  e in e r  v o n  A . W a g n e r  und 
G. B u l l e 2) a n  e in e m  m i t  S a a rk o k s  b e tr ie b e n e n  Minette
h o c h o fe n  v o rg e n o m m e n e n  U n te r s u c h u n g  e rg a b  bei unge
w ö h n lic h  g ro ß e r  ö r t l ic h e r  u n d  z e it l ic h e r  S tre u u n g  der Gas
z u s a m m e n s e tz u n g  e in e  a u s g e z e ic h n e te  in d ire k te  Reduktion 
v o n  e tw a  70 %  u n d  d ie  ü b e r ra s c h e n d e  T a tsach e , daß nur 
8 %  %  des K o k sk o h le n s to f fe s  f ü r  d ie  d ir e k te  E isenreduktion 
v e r b r a u c h t  w u rd e . E in e  E rk lä r u n g  f ü r  d iesen  scheinbaren 
W id e rs p ru c h  b i e t e t  d e r  k a l t e  O fe n g a n g . D u rc h  Vorrollen 
n ic h t  d e h y d r a t i s ie r te r  u n d  u n g e rü s te te r  M in e tte s tü ck e  in die 
u n te r e n  O fe n z o n e n  t r e t e n  d o r t  R ö s tre a k tio n e n  auf, die 
in fo lg e  ih re s  s ta rk e n  W ä rm e b e d a r fs  e in e n  m eh r oder weniger 
s ta rk e n  T e m p e ra tu r a b f a l l  u n v e r m e id b a r  m ach en . Die vor 
v e rsc h ie d e n e n  F o rm e n  g le ic h z e it ig  e in g e b a u te n  Gesamt
s t r a h lu n g s p y ro m e te r  v e rz e ic h n e te n  d e n n  a u c h  bei der ganzen 
V e rsu c h sz e it  s t a r k e  T e m p e ra tu r s c h w a n k u n g e n  in  Höhe 
v o n  1600  b is  18 0 0 °. I n  e in e r  E n t f e r n u n g  v o n  1,40 m  vor dem 
F o rm e n rü s se l  w u rd e  m i t  T h e rm o e le m e n te n  so g a r eine Tempe
r a t u r  v o n  n u r  1000  b is  1 1 0 0 °  g e m e sse n . Z ah lre ich e  Stangen
p ro b e n  z e ig te n , d a ß  a n  d ie s e r  S te lle  im  O fen dauernd  tiefe 
T e m p e ra tu r e n  h e r r s c h te n .  A lle  E rsc h e in u n g e n  sprechen

2) Arch. Eisenhüttenwes. 3 (1929/30) S. 391/5 (Gr. A: Hoch- 
ofenaussch. 109); vgl. St. u. E . 49 (1929) S. 1860/1.
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dafü r, d aß  d as sc h le c h te  P h o s p h o ra u s b r in g e n  b e im  M in e t te 
b etrieb  au f d iese sc h le c h te n  O fe n v e rh ä l tn is s e  z u rü c k z u 
führen  is t . D ie  G e s te l l te m p e ra tu r  b e w e g t s ic h  d ic h t  a n  d e r  
fü r eine v o lls tä n d ig e  P h o s p h o r r e d u k t io n  e r fo rd e r l ic h e n  
Grenze, d ie b e i den  v o re rw ä h n te n  O fe n s c h w a n k u n g e n  n ic h t  
immer e rre ic h t w ird . D ie  T a ts a c h e ,  d a ß  b e i M in e tte h o c h 
öfen, die au f G ieß e re ie ise n  g e h e n  u n d  in fo lg e d e sse n  h ö h e re  
G este lltem p era tu r h a b e n , in  d e r  S c h la c k e  n u r  S p u re n  v o n  
Phosphor n ac h w e isb a r s in d , b e s t ä t ig t  d ie  R ic h t ig k e i t  d ie se r  
üeberlegim g fü r  d ie  E rz e u g u n g  v o n  T h o m a s -R o h e is e n . E in e  
weitere U rsache  f ü r  d ie  n ie d r ig e  G e s te l l te m p e ra tu r  u n d  d ie  
dam it v erb u n d en e  sc h le c h te re  P h o s p h o r a u s b e u te  l ie g t  in  
der leichten R e d u z ie rb a rk e i t  d es M in e t te m ö l le r s ; e in  w e s t
fälisches H ocho fen w erk , d a s  a u s  le ic h t  r e d u z ie rb a re m  M ö lle r  
Stahleisen e rb lä s t, h a t  a u s  d e m  g le ic h e n  G ru n d e  b is  0 ,1 5  %  P  
in der Schlacke.

In U e b e re in s tim m u n g  m i t  d e m  s c h le c h te n  P h o s p h o r 
ausbringenist a u c h  d i e M a n g a n r e d u k t i o n  m i t  r d .  30  % i m  
angezogenen B e r ic h ts m o n a t s e h r  n ie d r ig  zu  n e n n e n  b e i 
durchschnittlich  0 ,9 4  %  M n  im  R o h e is e n  —  1 ,0  %  M n  so ll 
tunlichst n ich t ü b e r s c h r i t te n  w e rd e n  — , 2 ,3 4  %  in  d e r

„ i . . .  C aO  +  M gO
Schlacke u n d  e in e r  b c h la c k e n z if fe r  v o n  ---------------- 5—

S i 0 2

=  1 ,44 . I m  a llg e m e in e n  w ir d  d a s  s c h le c h te
46,85 %

32,44
M anganausbringen d e r  M in e tte h o c h ö fe n  a u s sc h lie ß lic h  m i t  
der großen S ch lack en m en g e  e n t s c h u ld ig t ,  d a n e b e n  i s t  je 
doch sicher auch  d e r  b e i  d e m  P h o s p h o ra u s b r in g e n  n a c h 
gewiesene E in flu ß  d e r  g e r in g e n  G e s te l l te m p e ra tu r  v o n  n ic h t  
zu un terschätzender B e d e u tu n g . V o m  m e ta l lu rg is c h e n  
Standpunkt e rsc h e in t es ü b e r h a u p t  n ic h t  r ic h t ig ,  d ie  M a n - 
ganreduktion als V e r h ä l tn is z a h l  z w isc h e n  d e m  v o m  R o h 
eisen aufgenom m enen  u n d  d e m  d u rc h  d e n  M ö lle r  e in g e - 
brachten M a n g a n g e h a lt zu  w e r te n ,  d a  z. B . b e i  M in e t te 
hochöfen die g rö ß e re  S c h la c k e n m e n g e  a ls  u n v e rm e id lic h e  
Verlustquelle d u rc h  d ie  b e s o n d e re n  V e rh ä l tn is s e  v o n  v o r n 
herein gegeben is t . E in e  b e s se re , o h n e  w e ite re s  v e rg le ic h b a re  
Anhaltszahl h a t  m a n  im  „ M a n g a n q u o t ie n te n “ , d . i. d a s  V e r
hältnis M a n g an g eh a lt des R o h e is e n s  : M a n g a n g e h a l t  d e r  
Schlacke, das im  v o r l ie g e n d e n  F a l le  m i t  0 ,9 4  %  : 2 ,34  %  
=  0,4 aus den d a rg e le g te n  G rü n d e n  w e s e n tl ic h  sc h le c h te r  
auskommt als z. B . u n te r  r h e in is c h -w e s tfä l is c h e n  B e tr ie b s 
verhältnissen.

W ährend d ie  R e d u k tio n s v o rg ä n g e  des U n te ro fe n s  —  
soweit sie du rch  d ie  N a tu r  des M ö lle rs  u n d  d ie  A r t  d e r  R o h 
eisensorte b e s tim m t s in d  —  n u r  in n e r h a lb  e n g e r  G re n z e n  
willkürlich b e e in f lu ß t w e rd e n  k ö n n e n ,  b ie te n  d ie  n ic h t  
weniger w ich tigen  V e r b r e n n u n g s  V e r h ä l t n i s s e  v o r  d e n  
B la s fo rm e n  d ie  M ö g lic h k e it , d u rc h  b e w u ß te  A e n d e ru n g  
der Z usam m ensetzung  d e r  G a s p h a se  in  d e n  H o c h o fe n g a n g  
entscheidend e in z u g re ife n . F .  W ( i s t 3) k a n n  d a s  V e rd ie n s t  
für sich in  A n sp ru c h  n e h m e n , w e n n  a u c h  n ic h t  a ls  e r s te r ,  
die A ufm erk sam k eit d e r  F a c h w e l t  a u f  d e n  ü b e r ra g e n d e n  
Einfluß der G asp h ase  g e le n k t u n d  n a c h g e w ie se n  zu  h a b e n , 
daß vor den B la s fo rm e n  e in e  o x y d ie r e n d e  Z o n e  v o rh a n d e n  
lst> die n ic h t b e a b s ic h tig te  N e b e n re a k t io n e n  h e r v o r r u f t .  
Vach den F e s ts te llu n g e n  des B u re a u  of M in e s4) e r re ic h t  d e r  
K ohlensäuregehalt im  A b s ta n d  v o n  6 0  c m  v o n  d e r  B la s 
form enspitze e in e n  H ö c h s tw e r t  v o n  1 0  % ,  v e r s c h w in d e t  
dann aber g le ic h z e itig  m i t  d e m  S a u e r s to f f ,  d . h . e in e  V e r
brennung des in  d a s  G e s te ll g e la n g e n d e n  K o k se s  e r fo lg t  
nur bis e tw a  1  m  A b s ta n d  v o n  d e r  F o rm e n s p i tz e ,  w ä h re n d  in  
der M itte  des G este lls  e in  n u r  la n g s a m  v e r b re n n e n d e r  K o k s 

3) St. u. E. 46 (1926) S. 1213/21; 48 (1928) S. 1273/87.
„ ) (Blast Furnace 13 (1926) S. 243/7; vgl. St. u. E. 44 (1924)
ö. 104/6.

k e rn  l ie g e n  b le ib t .  F r ü h e r  g in g  m a n  v o n  d e r  ir r ig e n  A n ’ 
s c h a u u n g  a u s , d a ß  s ic h  d e r  V e rb re n n u n g sv o rg a n g  ü b e r  d en  
g a n z e n  Q u e r s c h n i t t  des G e s te lls  e r s t r e c k e n  m u ß , u n d  le g te  
b e s o n d e re n  W e r t  a u f  s t a r k e  V e r jü n g u n g  d e r  F o rm e n , u m  
m ö g lic h s t  t ie fe  W in d d u rc h d r in g u n g  zu  e rre ic h e n . A u s d e r  
E r k e n n tn i s  h e r a u s ,  d a ß  d ie se  A n o rd n u n g  d a s  d e n k b a r  
g rö ß te  A u s m a ß  d e r  s c h ä d lic h e n  Z o n e  e r re ic h t ,  h a t  W ü s t 
d e n  V o rsc h la g  g e m a c h t ,  d ie  W in d fo rm e n  ta n g e n t ia l  in  d as 
G e s te ll  e in z u fü h re n , u m  d a s  A u s m a ß  d e r  o x y d ie re n d e n  G a s
p h a s e  w e se n tlic h  e in z u s c h rä n k e n . D iese  A n o rd n u n g  b ie te t  
je d o c h  in  b a u l ic h e r  u n d  b e tr ie b l ic h e r  H in s ic h t  z iem lich e  
S c h w ie r ig k e ite n . E s  w u rd e  d e s h a lb  d u rc h  E i n b a u  v o n  
v o r n  e r w e i t e r t e n  F o r m e n 5) v e r s u c h t ,  d ie  s c h ä d lic h e n  
N e b e n re a k t io n e n  in  ih re r  W ir k u n g  a b z u sc h w ä c h e n .

D e r  o x y d i e r e n d e  R a u m  v o r  e i n e r  k e g e l i g e n  
B l a s f o r m  ä h n e l t  im  S c h n i t t  e in e r  E ll ip s e , d a  d u rc h  d ie  
d ü s e n a r t ig e  E in s c h n ü r u n g  d e r  H ö c h s tw e r t  d e r  le b e n d ig e n  
K r a f t  d es W in d e s  u n m i t t e lb a r  v o r  d e m  A u s t r i t t  a u s  d e r  
F o rm  e r re ic h t  w ird . U n te r  B e ib e h a l tu n g  des g le ic h e n  D ü s e n 
q u e r s c h n i t ts  w ird  d u rc h  A e n d e ru n g  des in n e re n  F o rm e n 
lä n g s s c h n i t te s  b e i  d e r  z u r  S p i t z e  h i n  e r w e i t e r t e n  
F o r m  e in e  V e rsc h ie b u n g  d e r  A u sd e h n u n g sa c h s e  d e r  o x y 
d ie re n d e n  Z o n e  h e rv o rg e ru fe n . I n  A ll .  1 i s t  a u f  G ru n d  v o n

n o c h  n ä h e r  z u  k e n n z e ic h n e n d e n  V e rsu c h s e rg e b n iss e n  in  d ie  
v o n  S. P .  K i n n e y ,  P .  H . R o y s t e r  u n d  T . L . J o s e p h 6) 
e r m i t t e l t e  a n g e n ä h e r te  L a g e  d e r  V e rb re n n u n g sz o n e  d ie  V e r
ä n d e r u n g  e in g e z e ic h n e t, d ie  d u rc h  E in b a u  v o n  u m g e k e h r t  
v e r jü n g te n  F o rm e n  h e rv o rg e ru fe n  w ird . A u f fa lle n d  i s t  b e i  
g le ic h e r  G e s te llw e ite  d ie  i n  V ö lk lin g e n  n a c h g e w ie se n e  
w e s e n tl ic h  g rö ß e re  K o h le n s ä u re d u rc h d r in g u n g  b e i  g a n z  
g e r in g e n  M e n g en  v o n  S a u e rs to f f .  B e id e  E rs c h e in u n g e n  
d ü r f te n  a u f  d ie  w e s e n tl ic h  le ic h te re  V e rb re n n l ic h k e i t  des 
S a a rk o k se s  z u rü c k z u fü h re n  se in . S e lb s tv e r s tä n d lic h  g e h t  
e in e  d e r a r t ig e  A e n d e ru n g  des in n e re n  F o rm e n lä n g s s c h n i tte s  
a u f  K o s te n  d e r  le b e n d ig e n  K r a f t  des W in d e s , d . h . es w ird  
e in  T e il  d e r  le b e n d ig e n  K r a f t  des W in d e s  in  D ru c k  v e r 
w a n d e l t .  D ie  B e tr ie b s e rg e b n is s e  d e r  O efen  m i t  w e ite m  
G e s te ll  h a b e n  je d o c h  g e z e ig t , d a ß  m a n  d e r  le b e n d ig e n  K r a f t  
d es W in d e s  u n d  d e r  d a m i t  z u s a m m e n h ä n g e n d e n  G e s te l l
d u rc h d r in g u n g  b is h e r  e in e  u n b e r e c h t ig t  g ro ß e  B e d e u tu n g  
b e ig e m e sse n  h a t .

D u rc h  E in b a u  u m g e k e h r t  v e r jü n g te r  F o rm e n , a u c h  V en - 
tu r i f o r m e n  g e n a n n t ,  i s t  a u f  e in e m  g ro ß e n  rh e in is c h -w e s t-

5) DRP., auch durch Auslandspatente geschützt.
«) St. u. E. 47 (1927) S. 361.

Abbildung 1. Einfluß der Yenturi-Blasform auf Lage 
und Form der Kohlensäure und Sauerstoff enthalten

den Verbrennungszone.
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fä lisc h e n  H o c h o fe n w e rk e  d ie  a n  u n d  f ü r  s ic h  h o h e  O fen 
le is tu n g  u m  w e ite re  1 3 %  g e s te ig e r t  w o rd e n . E in  in  V ö lk 
l in g e n  n a c h  Abb. 2 v o rg e n o m m e n e r  W ech se l v o n  d e r  e in fa c h  
v e r jü n g te n  F o rm  z u r  V e n tu r ifo rm  b e s tä t ig te  d ieses E rg e b n is  
u n d  b r a c h te  d a rü b e r  h in a u s  e in e  w e se n tlic h e  S ta u b  Ver

m in d e ru n g . D ie  d u rc h  
d ie  V e n tu r ifo rm  h e rv o r 
g e ru fe n e  A e n d e ru n g  in  
d e r  Z u sa m m e n se tz u n g  
d e r  G a sp h a se  v o r  den  
F o rm e n  w u rd e  v o n  d e r 
W ä rm e s te l le  D ü sse ld o rf  
des V ere in s  d e u ts c h e r  
E is e n h ü t te n le u te  im  
Z u sa m m e n h a n g  m i t  
e in e r  a llg e m e in e n  O fen 
u n te r s u c h u n g  e in g e 
h e n d  b e o b a c h te t .  D ie  
im  G e s te ll e n tn o m m e 
n e n  P ro b e n  z e ig te n  e in e  
ä h n lic h e  Z u sa m m e n 
se tz u n g , w ie  s ie  s e in e r 
z e it  W . L e n n i n g s 7) 
fe s tg e s te l l t  h a t :  D e r
K o h le n s ä u re g e h a lt  d e r  
G ase  w e c h se lt  v o n  
a u ß e n  n a c h  in n e n , 
n im m t d a n n  w ie d e r  a b , 

d ag eg en  w eisen  d ie  G ase sc h o n  a m  R a n d e  v e rh ä l tn is m ä ß ig  
h o h e  K o h le n o x y d g e h a lte  a u f , d ie  s ic h  b is  e tw a  40 b is  60  cm  
v o n  d e r  F o rm e n sc h n a u z e  w ie d e r  v e rm in d e rn , u m  d a n n  
s te t ig  b is  zu m  O fe n in n e rn  b is  te ilw e ise  zu  60 %  a n z u s te ig e n . 
D e r S a u e rs to f fg e h a lt  d e r  G es te llg ase  v o r  d e n  F o rm e n  w a r  

—  v e rg lic h e n  m i t  f rü h e re n  M es
su n g e n  —  a u f fa lle n d  g e r in g  u n d  
s a n k  im  ü b r ig e n  n a c h  d e m  O fen 
in n e rn  zu . D ie  v e rsc h ie d e n e n  
F o rm e n  e rg e b e n  e in e  u n te r s c h ie d 
lic h e  G a s z u sa m m e n s e tz u n g ; b e i 
d en  V e n tu r i-B la s fo rm e n  e r re ic h t  
40 cm  v o n  d e r  F o rm e n s p itz e  e n t 
f e rn t  d ie  K o h le n sä u re  ih re n

benutzte Windformen.
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Kohlenoxydgehalt der Gas
phase vor den Formen.
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Abbildung 4. Gehalt der Gas
phase vor den Formen an 
Wasserstoff und Kohlensäure.

M e ssu n g en  d a r ,  d ie  im  e in z e ln e n , s o w e it sie  in  g rö ß e re r  Ofen
tie fe  a u s g e fü h r t  w o rd e n  s in d , w e n ig  v o n e in a n d e r  abw eichen. 
D ag eg e n  w e isen  d ie  A n a ly s e n  v o m  R a n d e  v ie lfa c h  erhebliche 
S p rü n g e  a u f , u n d  z w a r  g i l t  d ie s  so w o h l f ü r  d ie  V enturiform  
a ls  a u c h  f ü r  d ie  k e g e lig e  B la s fo rm . Im  a llg em ein en  jedoch 
s in d  d ie  g e fu n d e n e n  G a s z u sa m m e n se tz u n g e n  auffallend 
ä h n lic h , so d a ß  e in e  M it te lu n g  d e r  g e fu n d en en  W erte 
d u rc h a u s  a n g e b r a c h t  i s t  u n d  d ie  a u s  Abb. 3 und 4  gezogenen 
S ch lü sse  d e s h a lb  zu  R e c h t  b e s te h e n .

I n  Abb. 5  i s t  d e r  f ü r  d ie  e in fa c h  k eg e lig e  u n d  fü r  die 
V e n tu r i-B la s fo rm  fe s tg e s te l l te  G a s v e r la u f  in  d er H au p t
b la s fo rm e n -E b e n e  m i t  d e m  E rg e b n is  v o n  L e n n in g s  zum  Ver
g le ich  g e s te l lt .  D e r  G e s a m t s a u e r s t o f f g e h a l t  d e r  m i t t 
l e r e n  G a s a n a l y s e n  f ü r  je d e n  M e ß p u n k t  i s t  e rre ch n e t aus 
d e m  e le m e n ta r e n  u n d  d e m  a n  K o h le n s ä u re  u n d  Kohlenoxyd 
g e b u n d e n e n  S a u e rs to f f ,  im  F a l le  L e n n in g s  n o c h  n ach  Abzug 
des d e r  W in d f e u c h t ig k e i t  e n ts p re c h e n d e n  S au ersto ffs ; in 
V ö lk lin g e n  w u rd e  d ie  W in d fe u c h t ig k e i t  n ic h t  b e s tim m t. Die 
th e o re t is c h e  S a u e rs to f fm e n g e , w ie  s ie  zu  d e m  im  Gas ent
h a l te n e n  S tic k s to f f  g e h ö r t ,  i s t  d a n n  a ls  100  %  g e se tz t u nd  der
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Abbildung 5. Vergleich des Sauerstoffgehaltes der 
Gasphase vor den Formen mit dem Sauerstoff

gehalt des eingeführten Windes.

U n te r s c h ie d  d es e r re c h n e te n  G e sa m tsa u e rs to ffg e h a lts  von 
d ie se m  th e o re t is c h e n  in  H u n d e r t te i le n  a u f  gezeichne t:

O g e s a m t —  O th e o re t is c h
x  = x  1 0 0 .

H ö c h s tw e r t ,  K o h le n o x y d  se in e n  T ie fs tw e rt ,  w ä h re n d  b e i  
d e r  v e r jü n g te n  F o rm  b e i g le ic h e m  e n g s te n  Q u e rs c h n it t  
w ie  b e i d e r  V e n tu r ifo rm  d ie  e n ts p re c h e n d e n  S p itz e n w e r te  
f ü r  K o h le n sä u re  u n d  K o h le n o x y d  e r s t  in  60  cm  E n tf e rn u n g  
e r re ic h t  w e rd e n . Abb. 3 und 4 s te lle n  M itte lw e r te  z a h lre ic h e r

7) Arch. Eisenhüttenwes. 1 (1927/28) S. 549/64 (Gr. A: Hoch- 
ofenaussch. 92); vgl. St. u. E. 48 (1928) S. 1077/9.

0  th e o re t is c h

A u f fa l le n d  i s t  d e r  w e s e n tl ic h  g rö ß e re  A n te i l  des Reduk- 
t io n s s a u e rs to f fe s  b e i  d e r  u m g e k e h r t  v e r jü n g te n  Form .

I n  Abb. 6 i s t  d ie  V e rä n d e ru n g  d e r  G aszusam m ensetzung 
v o r  d e r  V e n tu r i-B la s fo rm  u n d  d e r  ü b lic h e n  B lasform  m it den 
e n ts p re c h e n d e n  K u rv e n  n a c h  L e n n in g s  verg lichen . Die 
F o rm g a s -A n a ly s e n m it te l  f ü r  je d e n  M e ß p u n k t s in d  vergleichs
h a lb e r  a u f  d e n  g le ic h e n  S t ic k s to f fg e h a l t  v o n  79 Teilen um
g e re c h n e t.  E in  V e rg le ic h  d e r  v e rsc h ie d e n e n  Meßstellen 
g e g e n e in a n d e r  g i l t  d a b e i  a b e r  n u r  u n te r  d e r  A nnahm e, daß 
d e r  g e s a m te  W in d s tr o m  w a a g e re c h t  b is  z u r  le tz te n  Meßstelle 
t r i t t .

D ie  a u g e n s c h e in lic h e  B e t r a c h tu n g  d e r  Venturi-Blasform 
l ä ß t  r e in  g e fü h ls m ä ß ig  e in e n  w e s e n tlic h  geringeren  Kraft
v e r lu s t  d es G e b lä se w in d e s  d u rc h  d ie  n eu e  Hochofenform 
e rw a r te n ,  d . h . e in e  s t ä rk e r e  U m se tz u n g  v o n  Geschwindig
k e i t  in  D ru c k . D ie  n a c h  E in b a u  v o n  V en tu rifo rm en  m it dem 
g le ic h e n  e n g s te n  D u rc h m e ss e r  v o n  2 10  m m  hervorgerufene 
A e n d e ru n g  in  d e r  B e tr ie b s g e s c h w in d ig k e i t  eines 1 0 0 0 -t-0 fens 
i s t  d u rc h  e in e n  n a c h  d e r  F o rm e l f ü r  d ie  Austrittsgeschwin-

};2 g  A p
d ig k e i t  W e r re c h n e te n ,  u m  93 m m  Q.-S. höbe-
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ren D ruck im  O fen b e i  d e r  V e n tu r i fo rm  g e k e n n z e ic h n e t . 
Durch diesen h ö h e re n  O fe n d ru c k  w ird  b e w ir k t ,  d a ß  m e h r  
W ind durch d ie  B e sc h ic k u n g  g e h t .  D u rc h  V e rsu c h e , d ie  
auf der G u te h o ffn u n g s h ü tte  d u r c h g e f ü h r t  w o rd e n  s in d , 
wurde nachgew iesen , d a ß  d e r  O fen  a u c h  ta ts ä c h l ic h  e tw a  
14 bis 15 %  m e h r  W in d  a n n im m t,  o h n e  d a ß  d e r  D ru c k  a n  d e r  
Maschine e rh ö h t zu  w e rd e n  
braucht. Z ur D u rc h fü h ru n g  des 
Versuchs w urden  in  d e n  O fen  je  
4 Formen a lte r  u n d  n e u e r  B a u a r t  
m it gleichem e n g s te n  Q u e r s c h n i t t  
von 210 m m  D m r. e in g e b a u t ;
Nr. 1 ,3 , 5 u n d  7 w a re n  v e r jü n g te  
Formen, N r. 2, 4, 6  u n d  8  V en- 
turiform en. W ie  a u s  A bi. 7  e r 
sichtlich is t, n a h m e n  d ie  V e n tu r i -  
formen w esen tlich  m e h r  W in d  a n , 
z. B. F o rm  N r. 2  r d .  1 1 5 0 0  
Nm3/h  geg en ü b er F o rm  N r . 1 rd .
8000 Nm 3/ h ,  a lso  ü b e r  e in  D r i t te l  
mehr W ind. D ie  W in d d rü c k e  a n  
den Form en s in d  e b e n fa lls  a u s  d e m  
Schaubild e rs ic h tlic h . D ie  z e it l ic h  
zusam m enfallenden D r u c k u n te r 
schiede sin d  n ic h t  g ro ß , s ie  b e t r a 
gen etw a 20 b is 30 m m  Q .-S . D ie  
Messung der W in d m e n g e  e r fo lg te  
durch S ta u ro h re , d ie  in  d a s  b e i 
allen F orm en  g le ich e  z y lin d r is c h e  
Rohrstück v o r d en  W in d fo rm e n  
eingebaut w a re n . D ie  B e tr ie b s 
ergebnisse eines V e rsu c h sm o n a ts
vor und  n a c h  d e m  E in b a u  v o n  V e n tu r ifo rm e n  w a re n  
wie fo lg t:

N ä c h s t  P ro f i l  u n d  S tre u u n g  a n  d e r  G ic h t  i s t  d ie  B las- 
f o rm e n a r b e i t  v o n  g r ö ß te r  B e d e u tu n g  f ü r  d e n  O fen g an g . 
D u rc h  A e n d e ru n g  d e r  B la s fo rm e n a b m e ssu n g  k a n n  m a n  b is  
z u  e in e m  g ew issen  G ra d e  e tw a ig e  F e h le r  d e r  e r s tg e n a n n te n  
b e id e n  E in f lü s s e  a u sg le ic h e n , z . B . d u rc h  A b sc h n e id e n  o d e r  
Z u rü c k z ie h e n  d e r  B la s fo rm e n  s tä r k e r  a u f  e in e  zu  fla c h e
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Vor Einbau der Venturiformen 
(1. bis 14. Sept. 29) . . . 

Nach Einbau der Venturi
formen (16. bis 27. Sept. 29) 963 „

Mit Venturiformen.................. mehr 72 t weniger 54 mm Q.-S.

D ie V e n tu r ifo rm  e rw e is t  s ic h  d a m i t  a ls  a u sg e z e ic h n e te s  
M ittel, u m  b e i u n z u re ic h e n d e n  G e b lä s e le is tu n g e n  o h n e  V er
s tä rk u n g  des W in d d ru c k e s  d ie  O fe n le is tu n g  d u rc h  U m 
setzen von  le b e n d ig e r  K r a f t  d es W in d e s  in  D ru c k  zu  e r 
höhen.

i/firze /Y
Abbildung 7. Winddruck und Durchflußmenge an den Windformen eines Hoch

ofens, gemessen an den Windrüsseln.

R a s t  a rb e i te n .  B e im  n e u z e it l ic h e n  H o c h o fe n  so ll  R a n d 
g ä n g ig k e i t  a n g e s t re b t  w e rd e n , e in  Z ie l, d e m  a u c h  d ie  n e u e  
V e n tu r i fo rm  d ie n t .  E n ts p r e c h e n d  d e r  v e r ä n d e r te n  Z u 
s a m m e n se tz u n g  d e r  G a sp h a se  w e rd e n  d ie  a u s  d e n  V e rb re n 
n u n g s u m s ä tz e n  s ta m m e n d e n  T e m p e ra tu r e n  s tä r k e r  a n  d e n  
O fe n ra n d  g e le g t. D iese  E rh ö h u n g  d e r  R a n d te m p e ra tu r e n  
i s t  d u rc h  M e ssu n g en  n a c h w e is b a r  u n d  ä u ß e r t  s ic h  a u c h  v o r  
a lle m  in  e in e r  h ö h e re n  A u s t r i t t s t e m p e r a tu r  des F o rm e n k ü h l
w a sse rs , so d a ß  in  v ie le n  F ä l le n  d ie  A n b r in g u n g  e in es  z w e ite n  
W a s se re in la u fs , d . h . E rh ö h u n g  d e r  K ü h lw a s se rm e n g e , e r 
fo rd e r l ic h  w ird . M it d e r  e rh ö h te n  R a n d g ä n g ig k e i t  i s t  z w e ife l
lo s  a u c h  e in e  a n d e re  G as V e rte ilu n g  im  O fen  v e rb u n d e n ,  
a u f  d ie  d a n n  w ie d e ru m  d ie  V e rm in d e ru n g  d es G ic h ts ta u b -  
e n tf a l ls  z u rü c k z u fü h re n  is t .

Im  D u rch sch n itt täg lich  
E isenerzeugung  P ressung

891 t 739 mm Q.-S.

685

Abbildung 6. Unterschiede in der Konzentration der Gasphase vor der verjüngten und der Venturi-Blasform 
im Vergleich zu den Feststellungen von Lennings (Gaszusammensetzung bezogen auf die unveränderliche

Stickstoffmenge =  0,79).

6 er le n m 'o g v
Zerärrtferunff Oer 6‘aszus-ammerseffangr:

ror 0er 0er fü r/ -form  egr 0er rer/u r/jffer form
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W ä h re n d  d e r  E in b a u  d e r  V e n tu r ifo rm  a ls  M it te l  z u r  V er
m in d e ru n g  d e r  o x y d ie re n d e n  Z one so w ie  z u r  E rh ö h u n g  
d e r  n u tz b a re n  G e b lä se le is tu n g  u n d  d a m it  d e r  O fe n le is tu n g , 
a llg e m e in  g e sp ro c h e n , im m e r e r fo lg re ic h  se in  m u ß , w ird  s ich  
d e r  V o r te i l  d e r  E rh ö h u n g  d e r  R a n d g ä n g ig k e i t  n ic h t  im m e r  
m i t  d e r  g le ich en  W irk u n g  fe s ts te l le n  la s se n . D ie  g rö ß te n  V o r
te i le  b ie te t  d e r  E in b a u  b e i O efen  m i t  a l te r ,  d . i. f la c h e r  R a s t ,  
w ä h re n d  u m g e k e h r t  b e i  m a n c h e n  s te ilp ro f il ig e n  n e u z e itlic h e n  
O efen , v o r a lle n  D in g e n  b e i s t a r k  z u rü c k g e z o g e n e n  F o rm e n  d ie  
V e n tu r ifo rm  le ic h t  zu  s t a r k  a u f  d ie  R a s t  a r b e i te t ,  fa lls  m a n  es 
n ic h t  v o rz ie h t ,  z u r  E r re ic h u n g  d e r  o b en  g e k e n n z e ic h n e te n  E r 
fo lge  d e n  O fen  m i t  lä n g e re n  F o rm e n  zu  b e tre ib e n . E s  sc h e in t  
f e rn e r  z w e ife lh a f t, ob  d ie  V e n tu r i-B la s fo rm  m i t  g u te m  E rfo lg  
b e im  B e tr ie b  v o n  h e iß g e h e n d e n  O efen v e rw e n d e t  w e rd e n  
k a n n , d a  h ie r  zw eife llo s d e r  V o r te il  d e r  m i t  d e r  k o n isc h e n  
F o rm  v e rb u n d e n e n  s ta rk e n  W ä rm e h ä u fu n g  u n d  W in d 
d u rc h d r in g u n g  d e n  E in f lu ß  e in e r  V e rm in d e ru n g  d e r  o x y 
d ie re n d e n  Z one ü b e r ra g e n  w ird .

D ie  v o rs te h e n d e n  A u s fü h ru n g e n  b e rü h re n  n u r  e in ig e  
w en ig e  w ic h tig e  F ra g e n ,  d ie  d u rc h  d ie  n e u z e it l ic h e n  B e 
tr a c h tu n g e n  d e r  H o c h o fe n v o rg ä n g e  u n d  des U n te ro fe n s  im  
b e so n d e re n  a n g e s c h n it te n  w o rd e n  s in d . N a c h d e m  d e r  v o n  
d e r  W ä rm e s te l le  D ü sse ld o rf  u n d  d em  H o c h o fe n -A rb e its 
a u s sc h u ß  des V ere in s d e u ts c h e r  E is e n h ü t te n le u te  e in g e 

s e tz te  U n te r a u s s c h u ß  f ü r  H o c h o fe n u n te rs u c h u n g e n  sich  die 
U n te r s u c h u n g  d e r  A rb e itsw e is e  d es U n te ro fe n s  le tz th in  zur 
b e so n d e re n  A u fg a b e  g e s te l l t  h a t ,  i s t  zu  e rw a r te n , daß  die 
n ä c h s te n  J a h r e  w e ite re  K la r h e i t  ü b e r  e in e  R e ih e  von  wich
t ig e n  F ra g e n  b r in g e n  w e rd e n .

Z u s a m m e n f a s s u n g .

E s  w ird  d ie  B e d e u tu n g  d e r  V o rg ä n g e  im  u n te re n  Teil des 
H o ch o fen s  f ü r  se in  A rb e i te n  u m r is s e n  u n d  d ie  G ründe für 
d a s  sc h le c h te  M a n g a n -  u n d  P h o sp h o ra u s b r in g e n  vieler 
M in e tte ö fe n  k la rg e le g t .  W ä h re n d  d e r  A n te i l  d e r  direkten 
R e d u k tio n  im  G e s te ll  d u rc h  d ie  N a tu r  des M öllers sowie 
d u rc h  d ie  A r t  d e r  zu  e rb la s e n d e n  R o h e is e n so rte  ziemlich 
b e g re n z t  i s t ,  b ie te n  d ie  V e rb re n n u n g sv o rg ä n g e  d ie  Möglich
k e i t ,  d u rc h  E in b a u  v o n  u m g e k e h r t  v e r jü n g te n  Blasform en 
d e n  H o c h o fe n g a n g  s t a r k  zu  b e e in f lu sse n . D ie  Ergebnisse 
e in e r  v o n  d e r  W ä rm e s te l le  D ü sse ld o rf  des V ere in s deutscher 
E is e n h ü t te n le u te  d u rc h g e fü h r te n  U n te r su c h u n g  über die 
V e rä n d e ru n g  d e r  Z u sa m m e n s e tz u n g  d e r  G asphase bei 
V e n tu r ifo rm e n  im  G e g e n sa tz  zu  e in fa c h  v e r jü n g te n  Blas- 
fo rm e n  w e rd e n  e r ö r te r t .  Im  G ro ß b e tr ie b  durchgeführte 
M e ssu n g en  h a b e n  e rg e b e n , d a ß  d ie  V en tu ri-B lasfo rm  bei 
g le ic h e m  e n g s te n  Q u e r s c h n i t t  e tw a  15 %  W in d  m ehr durch
lä ß t  a ls  F o lg e  e in e r  U m se tz u n g  d e r  W indgeschw indigkeit 
in  D ru c k .

Das Füllen von Kalibern.
U n t e r s u c h u n g  e i n e s  v o n  S . E k e l u n d  a n g e g e b e n e n  V e r f a h r e n s  z u r  B e s t i m m u n g  d e r  B l o c k h ö h e .

V o n  W . T a f e l  u n d  G . W a g e n e r  in  B re s la u .

[Mitteilung aus der Walzwerksversuchsanstalt der Technischen Hochschule Breslau.]
Nachprüfung eines neuen Berechnungsverfahrens (Ekelund) fü r  die Blockhöhe von irregulären Kalibern durch praktische 

Versuche. Versagen in der Mehrzahl der Fälle. Uebereinstimmung mit der Rechnung nach Tafel.

S v e n  E k e lu n d  h a t  e in  n e u e s  V e rfa h re n  m i tg e t e i l t 1), n a c h  
d e m  d ie  z u r  F ü l lu n g  e in es K a lib e r s  n o tw e n d ig e  B lo c k 

h ö h e  e r re c h n e t  w e rd e n  k a n n . E k e lu n d  h ä l t  es f ü r  e in fa c h e r  
u n d  k ü rz e r  a ls  e in  f rü h e r  v o n  W . T a fe l2) g e fu n d e n e s  V e rfa h re n  
z u r  B e s tim m u n g  d e r  F ü l lu n g  v o n  „ i r r e g u l ä r e n “  K a l ib e rn . 
Z u m  V erg le ich  se ien  b e id e  V e rfa h re n  k u rz  an g eg eb e n .

q u e r s c h n i t te n  z u s a m m e n h in g e . A u s d e r  so erm ittelten 
„ m i t t l e r e n “  L ä n g u n g  u n d  d e m  A u sg a n g sq u e rsc h n itt  ergibt

sich  a u s  d e r  G le ic h u n g  Q 2 =  - 1 u n d , u n te r  Vernach-
-Dm
j j

lä s s ig u n g  d e r B re i tu n g :  H m =  - —  d ie  m i t t le re  Höhe, bis
-Dm

zu  d e r  d a s  W a lz g u t s te ig t. Wo 
d ie  B r e i tu n g  b e trä c h tl ic h  is t, wird 
sie  d a d u rc h  b e rü c k s ic h tig t, daß

Abbildung 1 . Abbildung 2 .
Verfahren nach Ekelund. 5 __ 5 =

W . T a fe l h a t  d u rc h  V ersu ch e  fe s tg e s te l l t ,  d a ß  d ie  w ir k 
l ic h e  L ä n g u n g  e in es  W a lz s ta b e s  g le ich  i s t  d em  a r i th m e tis c h e n  
M it te l  a u s  d e n  e in z e ln e n  L ä n g u n g e n , d ie  je d e r  Q u e rs c h n i t ts 
te i l  fü r  s ich  e r fa h re n  w ü rd e , w en n  e r  n ic h t  m i t  d en  N a c h b a r 

B Jernk. Ann. 112 (1928) S. 67/100
2) St. u. E. 29 (1909) S. 649/63. W. Tafel: Walzen und 

Walzenkalibrieren (Dortmund: E. W. Ruhfus 1923) S. 213ff.

Verfahren nach Tafel 
H5; 5' — 5' =  h5.

d ie  L ä n g u n g  des in  d ie  B r e i te  g e h e n d e n  W erkstoffes =  1 
g e s e tz t  w ird . I s t  H m a n n ä h e r n d  g le ic h  d e r  m ittle re n  Höhe 
des P ro f i ls ,  so  f ü l l t  d a s  K a l ib e r ;  i s t  H m k le in e r , so geht 
es l e e r ;  i s t  es g rö ß e r ,  so w i r d  es ü b e rv o ll  (Gratbildung)- 

E k e lu n d  b a u t  se in  V e rfa h re n  a u f  fo lg en d e  Betrachtung 
a u f :  I n  e in e m  e in g e s c h n i t te n e n  P ro f i l  t e i l t  seine mittlere 
H ö h e  ( m m ' in Abb. 1) d e n  Q u e r s c h n i t t  in  zw ei verschiedene

0 70 ¿0 30 vß SO mm 

Abbildung 3. Die untersuchten 
Kaliber von Ekelund.
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„ D r u c k g e b ie te “ . F " 4 i s t  d e r  Q u e r s c h n i t t ,  d e r  g rö ß e re n  
D ru ck  e rh ä lt ,  a ls  d e m  m it t le r e n  D ru c k  ( h x— h m) e n ts p r ic h t ,  
F " 3 d e rjen ig e  m i t  g e r in g e re m  D ru c k . D ie  e n ts p re c h e n d e n  
Q u ersch n itte  im  A u s g a n g s p ro f i l  s in d  F '3 u n d  F ' 4. F ü r  d ie  
B reitung  v o n  F  4 e r g ib t  s ic h  b e im  V e rg le ic h  b r a u c h b a r e r  
ausg efü h rte r P ro f ile  e in  b e s t im m te s  V e rh ä l tn is ,  so d a ß

Zahlentafel 1. B erech n u n g  nach W. T afel.

Versuch K aliber H.o Lm Hm V Ergebnis
mm mm mm

i 10 42,5 1,39 30,4 31,9 fü llt  n icht
2 9 41,0 1,47 28,0 30,3
3 7 43,6 1,51 28,6 31,0
* 3 35,3 1,44 24,5 24,5 fü llt

b "4 —  b ' 4 =  y4 ( h x —  h " 4) i s t .  L e g t  
man diese B e z ie h u n g  z u g ru n d e ,  so  e r 
gibt sich d ie  G le ic h u n g :

h 1 =  4 - F " 4 ( p 4 F a

H ierin is t h x d ie  B lo c k h ö h e , d ie  d a s  K a 
liber fü llen  so ll, b x d ie  B lo c k b re ite ,  F 2 

der K a lib e rq u e rsc h n itt .
Der G ang d e r  R e c h n u n g  b e i  d e m  a b 

gekürzten V e rfa h re n 2) n a c h  T a fe l i s t  fo l
gender: M an t e i l t  d a s  A u s g a n g s p ro f i l  in  
eine Reihe Q u e rs c h n i t te  v o n  g le ic h e m  
Flächeninhalt, u n d  in  v o r l ie g e n d e m  F a l l ,  
da hx un v erän d erlich  i s t ,  a u c h  v o n  g le i 
cher Breite u n d  b e s t im m t d ie  S tre c k e n  H  
und h (Abb. 2). A u s  d e n  e in z e ln e n  Q u o 
tienten H /h  e r g ib t  s ic h  a ls  a r i t h m e 
tisches M itte l d ie  m i t t le r e  L ä n g u n g  

v H / h
L n = ----------, w e n n  n  d ie  A n z a h l d e r

n
E inzelquerschn itte  b e d e u t e t , in  d ie  
das A usgangsprofil z e r le g t  w o rd e n  is t .  
Wegen der V e rm in d e ru n g  d e r  B lo c k h ö h e  
(Linie r  —  r  in  Abb. 2) se i a u f  d ie  
genannten V e r ö f f e n t l ic h u n g e n 2) v e r 
wiesen. N u n  is t

H m =  u n d

n
hm kan n  s e lb s tv e r s tä n d l ic h  a u c h  d u rc h  
P lan im etrieren  b e s t im m t w e rd e n . D e r  
\  ergleich v on  H m iin d  h m z e ig t  d a s  F ü l le n ,
N ichtfü llen  o d e r U e b e rv o llw e rd e n  des 
K alibers. N ach  E k e lu n d  m iß t  m a n  z u 
nächst den  K a l ib e r q u e r s c h n i t t  F 2 a u s , 
te ilt durch  d ie  B re i te  d es K a l ib e r s  in  
der W alzlin ie  u n d  e r h ä l t  d a m i t  h m ; m a n  
zeichnet h m ein  u n d  m iß t  d en  F lä c h e n 
teil F "  au s , t e i l t  d u rc h  b " 4 u n d  e r h ä l t  so 
h"4. N ach A n n a h m e  d e r  B re i te  b x k a n n  h x a u s  o b ig e r  F o rm e l  
berechnet w erd en .

LTn das E k e lu n d s c h e  V e rfa h re n  z u  p r ü fe n ,  s in d  z u n ä c h s t  
vier der von  ih m  a n g e g e b e n e n  K a l ib e r  ( Abb. 3) e in m a l  n a c h  
Tafel u n d  e in  z w e ite s  M a l n a c h  E k e lu n d  n a c h g e re c h n e t  
worden, u n d  z w a r  v o n  e in em  H e r rn ,  d e r  v o r h e r  k e in e s  d e r  
beiden \  e rfa h re n  g e k a n n t  h a t ,  d e r  a lso  a n  b e id e  u n te r  d en  
gleichen V o ra u sse tz u n g e n  h e r a n g e t r e te n  is t .  D ie  Z e ite n  fü r  
die v ier K a lib e r  w a re n  n a c h  T a fe l  1 h , n a c h  E k e lu n d  
P / 4 h. D ie e rm i tte l te n  W e r te  s in d  in  Zablentafel 1 und 2

w ie d e rg e g e b e n . A u s  Zablentafel 1 g e h t  h e rv o r , d a ß  d ie  
K a l ib e r  7 ,9  u n d  10  m i t  d e n  v o n  E k e lu n d  a n g e g e b e n e n  B lo c k 
h ö h e n  n a c h  d e m  R e c h n u n g sv e r fa h re n  v o n  T a fe l n ic h t  fü lle n . 
E k e lu n d  g la u b t  d ie  B r a u c h b a r k e i t  s e in e r  F o rm e l d u rc h  V er
su c h e  e rw e ise n  z u  k ö n n e n , d ie  e r  m i t  e in e m  se h r  b ild sa m e n  
T o n  u n d  H o lz w a lz e n  d u rc h g e fü h r t  h a t .  E s  i s t  n u n  a b e r  im  
v o rn h e re in  a n z u n e h m e n , d a ß  M e ta ll, f ü r  d a s  d ie  B e re c h 
n u n g s v e r fa h re n  j a  b e s t im m t  s in d , s ic h  a n d e rs  v e r h ä l t  a ls  
T o n  m i t  se in e m  s e h r  g e r in g e n  F l ie ß w id e r s ta n d .  D e s h a lb  
h a b e n  d ie  V e rfa sse r  d ie  v o n  E k e lu n d  m i tg e te i l te n  u n d  d ie  
n a c h  W . T a fe l  n e u  e r re c h n e te n  E rg e b n is s e  f ü r  d ie  v ie r  
K a l ib e r  ( Abb. 3) n a c h g e p rü f t ,  in d e m  sie  in  d e m  M a ß s ta b  
d e r  V e rö ffe n tl ic h u n g  v o n  E k e lu n d  d ie  v ie r  K a l ib e r  a u f  
d e r  W a lz e n d re h b a n k  in  d e r  W a lz w e rk s v e rs u c h s a n s ta l t  d e r

T e c h n is c h e n  H o c h sc h u le  B re s la u  in  e in  D u o  v o n  280  m m  
m i t t le r e m  D u rc h m e s s e r  e in g e s c h n i t te n  h a b e n 3).

3) Das Duogerüst nebst Kammwalzen, vertauschbar gegen 
ein Triogerüst von 450 mm Dmr. (Abb. 4), ist ein Geschenk der 
Schloemann A.-G., Düsseldorf. Die Walzen wurden von der Firma 
Breitenbach, Schleif enbaum&Co., Siegen, für den Versuch gestiftet. 
DerAntrieb erfolgt durch das 430er Trio-Kamm walzgerüst der Firma 
Sack, Düsseldorf-Bath, hindurch derart, daß dieses immer stehen
bleiben kann. Die benutzten Meßinstrumente sind Leihgaben der 
Helmholtz-Gesellschaft und der Deutschen Forschungsgemein
schaft. Für alles sei auch an dieser Stelle bestens gedankt.

Zahlentafel 2. B erech n u n g  nach S. E kelund .

V ersuch  
N r.

K alib er
N r.

P ro fil
quer

sc h n it t

P 2
mm-

P ro fil
b re ite

b

mm

M ittlere
P ro fil
höhe

b m
mm

M ittelfläche 
(s. A bb. 1)

Block
b re ite

bi
mm

B erech
ne te

B lock
höhe

h '
i

mm

B lock
höhe
nach

E kelund

h
i

mm

F "4
m m 2

b "4
mm

h "4
mm

1 10 1090 34,3 31,9 490 18,8 26,1 32,3 42,8 42,5
- 9 1030 34,0 30,3 380 16,2 23,5 32,3 40,7 41,0
3 7 1070 34,3 31,2 360 16,0 22,5 31,6 43,8 43,6
4 3 835 34,3 24,5 300 15,8 19,0 32,3 35,4 35,3

Zahlentafel 3. V ersu ch serg ebnis.

B loekabm essungen G rößte
t  er
such

K aliber k a l t w arm E rgebn is
N r.

N r. b 'i h 'i b, h, Soll I s t
mm mm mm mm mm mm

i 10 32,1 42,0 32,5 42,5 40,5 37,5 füllt nicht
2 9 32,1 40,5 32,5 41,0 40,5 36,8
3 7 31,4 43,1 31,8 43,6 40,5 37,6
4 3 32,1 34,8 32,5 35,3 30,5 30,5 füllt

Drehzahl: n =  80 U/min, mittl.Walzendurchmesser 288 mm, Walztemperatur 1100 °-

Abbildung 4. Walzwerksversuchsanstalt der Technischen Hochschule zu Breslau.
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G r a tb i ld u n g  v o r  (s ie h e  o b e n  d a s  d u rc h g e s ä g te  P ro f il  links 
u n d  u n te n  d ie  w e iß e n  K a n te n l in ie n ) .  D ie  ü b r ig e n  K aliber 
g e h e n  n ic h t  v o ll , w ä h re n d  n a c h  E k e lu n d s  T o n v e rsu ch en  alle 
fü lle n . Z u  b e m e rk e n  i s t ,  d a ß  sie  v e r m u t lic h  e in e  K le in igkeit 
b e s se r  fü l le n  w ü rd e n , w e n n  k e in  A b b ra n d  s ta t t f ä n d e .  E r  be
r e c h n e t  s ic h  im  M it te l  zu  5 ,2  % . O b g le ic h  f rü h e re  Versuche

Abbildung 5. Profile nach dem Walzen. Abbildung 6. Gratbildung bei Kaliber 3.

D ie  P ro b e s tä b e  w u rd e n  w a rm  v o rg e w a lz t u n d  d u rc h  A b 
h o b e ln  v o n  e tw a  2 m m  n a c h  B re ite  u n d  H ö h e  u n te r  B e rü c k 
s ic h tig u n g  des W a rm m a ß e s  fü r  1 1 0 0 0 g e n a u  a u f d ie  v o n  
E k e lu n d  a n g e g e b e n e n  A b m e ssu n g e n  gehr acht (Zahlentafel 3). 
D ie  a u sg e w a lz te n  S tä b e  w u rd e n  a n  d e r  L u f t  a b g e k ü h l t  u n d  
d a n a c h  d u rc h g e sä g t, d ie  Q u e rs c h n it te  u n te r  V e rg rö ß e ru n g  
a u f  W a rm m a ß  p h o to g ra p h ie r t  u n d  d ie  K a lib e r fo rm  in  w irk 
l ic h e r  G rö ß e  u m ris se n  (vgl. Abb. 5). A u s ih r  g e h t h e rv o r , 
d a ß , w ie  n a c h  T a fe l v o ra u s  b e r e c h n e t ,  n u r  K a l ib e r  3 f ü l l t .  
W ie  A ll .  6 z e ig t, l ie g t  b e i  d ie sem  K a l ib e r  sc h o n  N e ig u n g  z u r

sc h o n  e rg e b e n  h a b e n , d a ß  d ie  W a lz te m p e r a tu r  v o n  keinem 
o d e r  n u r  g e r in g e m  E in f lu ß  a u f  d a s  F ü l le n  is t ,  w urden in 
K a l ib e r  9  u n d  1 0  a u c h  P ro b e n  e in g e s te c k t ,  d ie  n u r  au f 900°, 
u n d  so lc h e , d ie  a u f  1 2 5 0 °  v o rg e w ä rm t w a re n . D ie Profil
a b m e s su n g e n  n a c h  d e m  W a lz e n  b lie b e n  g e n a u  d ie  gleichen 
w ie  b e i  1 1 0 0  °.

D a s  E rg e b n is  d e r  V e rsu c h e  i s t ,  d a ß  in  d e r  R a sc h h e it der 
A u s fü h ru n g  b e id e  V e r fa h re n  u n g e fä h r  g le ic h w e rtig  sind, daß 
a b e r  in  d e r  R i c h t i g k e i t  —  u n d  d a s  i s t  d a s  W esen tliche — 
d a s  V e r fa h re n  v o n  W . T a fe l  d e m  v o n  E k e lu n d  überlegen ist.

Der innere Young-Plan.
V on R e c h ts a n w a lt  D r . ju r .  M a x  W e l l e n s t e i n  in  D ü s se ld o r f .

Die  z w e ite  H a a g e r  K o n fe re n z  l ie g t  h in t e r  u n s . I h r  in  
d e m  „ N e u e n  P la n “  z u s a m m e n g e fa ß te s  E rg e b n is  s te l l t  

—  so se h r  m a n  b e i d e r  g e s c h w ä c h te n  d e u ts c h e n  W i r t 
s c h a f ts k ra f t  b e r e c h t ig te  Z w e ife l a n  d e r  E r f ü l lb a rk e i t  d e r  
e in g e g a n g e n e n  Z a h lu n g s v e rp f l ic h tu n g e n  h a b e n  k a n n  —  
z u n ä c h s t  e in m a l ü b e r  J a h r e  h in a u s  d ie  d e u ts c h e n  R e p a 
ra t io n s la s te n  in  ih r e r  je w e ilig e n  H ö h e  e in d e u tig  k la r .  D ie  
s ta rk e  B e u n ru h ig u n g , d ie  d u rc h  d ie  s tä n d ig e  U n s ic h e rh e it  
ü b e r  d ie  H ö h e  u n s e re r  a n  d ie  G lä u b ig e r s ta a te n  jä h r l ic h  zu 
le is te n d e n  S c h u ld b e trä g e  n ic h t  a l le in  in  d e n  ö f fe n tlic h e n  
H a u s h a l t ,  s o n d e rn  in  d ie  g e s a m te  W ir ts c h a f t  h in e in g e tra g e n  
w u rd e , i s t  b e s e i t ig t .  D e r  R e ic h s f in a n z m in is te r  w e iß  in  
Z u k u n f t  g e n a u , w e lc h e n  J a h re s b e t r a g  a n  R e p a ra t io n s 
sc h u ld e n  e r  in  d e n  R e ic h s h a u s h a l t  e in z u s te l le n  h a t .  D ie  
W ir ts c h a f t ,  d ie  G e s a m th e it  d e r  S te u e rp f l ic h tig e n  i s t  v o r  
z u s ä tz l ic h e n  A n fo rd e ru n g e n  a u f  G ru n d  d ie ses  H a u s h a l t s 
t i t e l s  g e s ic h e r t. N u n m e h r  g i l t  es, a lle  K r ä f te  d a f ü r  e in z u 
se tz e n , d a ß  d e m  ä u ß e re n  Y o u n g -P la n  s c h n e lls te n s  d e r  
in n e re  Y o u n g -P la n  fo lg t,  d e r  d u rc h  e in e  g e re c h te  V e r te i lu n g  
d e r  a u ß e n p o li t is c h e n  L a s te n  a u f  d ie  e in z e ln e n  G ru p p e n  d e r  
S te u e rp f l ic h t ig e n  ih r e  in n e re  A u fb r in g u n g  g e w ä h r le is te t .  
D ie  F r a g e  d e r  F i n a n z r e f o r m  m u ß  j e t z t  z u r  l e tz te n  E n t 
sc h e id u n g  k o m m e n .

E s  h a t  S tim m e n  g e n u g  g e g e b e n , d ie  b e i d e r  im m e r  
u n h a l tb a r e r  w e rd e n d e n  F in a n z -  u n d  S te u e rp o l i t ik  d e r  le tz te n  
J a h r e  e in e  d u rc h g re ife n d e  A e n d e ru n g  u n se re s  S te u e rw e se n s  
v e r la n g t  h a b e n , g le ic h g ü ltig , ob  d e r  D a w e s -P la n  g e ä n d e r t

w e rd e  o d e r  n ic h t ,  g le ic h g ü l t ig  a u c h , ob  d e r  Y oung-P lan  an 
se in e  S te lle  t r e t e  o d e r  d e r  A b le h n u n g  d u rc h  d ie  politischen 
S te lle n  v e r fa lle .  S e lb s t  d e r  f r ü h e r e  R eichsfinanzm in ister 
D r . H i l f  e r  d i n g  h a t  a m  14. M a i 1929  v o r  d e m  H aushalts
a u s sc h u ß  d e s  R e ic h s ta g e s  e r k l ä r t ,  d a ß  d ie  V orlage eines 
u m fa s s e n d e n  in  s ic h  g e sc h lo ss e n e n  P la n e s  ü b e r  d ie  gesamte 
F in a n z p o l i t ik  a u c h  o h n e  R ü c k s ic h t  a u f  d e n  A usgang der 
V e rh a n d lu n g e n  ü b e r  d e n  Y o u n g -P la n  in  je d e m  F alle  not
w e n d ig  se in  w e rd e . L e id e r  h a t  a lle rd in g s  D r. Hilferding 
d ie  p r a k t i s c h e  N u tz a n w e n d u n g  a u s  d ie se r  se in e r  theoreti
s c h e n  E r k e n n tn i s  e r s t  v ie l zu  s p ä t  u n d  v ie l zu  unzulänglich 
g ezo g en . T ro tz  d e m  in  d e m  le tz te n  H a lb ja h r  auf breiter 
F r o n t  v o rg e tra g e n e n  A n s tu r m  d e r  P re sse , t r o tz  dem in 
u m fa n g re ic h e n  F in a n z p lä n e n  e in z e ln e r  S teu e rre fo rm er und 
in  D e n k s c h r i f te n , E n ts c h l ie ß u n g e n  u n d  E in g a b e n  w irtschaft
l ic h e r  V e rb ä n d e  a n  d a s  R e ic h s f in a n z m in is te r iu m  gerichteten 
d r in g e n d e n  M a h n ru fe  s o fo r t  e in e  g ro ß z ü g ig e  Finanzreform  
in  A n g r if f  zu  n e h m e n , h a t  s ic h  d e r  R e ic h sfin an zm in is te r  bis 
z u m  D e z e m b e r  v o r ig e n  J a h r e s  f a s t  r e s t lo s  in  Schweigen ge
h ü l l t .  A u f d ie  v e r n e h m b a r e  F ra g e  d e r  Oeffentlichkeit, 
w a ru m  e r  es v o rz ie h e , E in z e lh e i te n  se in es  P lan es durch- 
s ic k e rn  u n d  z u m  O p fe r  k le in l ic h e r  P arte is tre itig k e iten  

w e rd e n  zu  la s se n , a n s t a t t  m i t  d e m  gesch lo ssen en  Plan vor 
d ie  O e f fe n t lic h k e it  zu  t r e t e n  u n d  ih r  zu  ze ig en , daß  man mit 
e in e r  g ro ß  a n g e le g te n  u n d  e in h e i t l ic h e n  H a n d lu n g  den Be
d ü rfn is s e n  d e r  W ir t s c h a f t  R e c h n u n g  t r a g e n  wolle, fand der 
R e ic h s f in a n z m in is te r  —  im  W id e rs p ru c h  zu  se inen früheren
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E rk lä ru n g en  —  n u r  d ie  A n tw o r t :  K e in e  V e rö ffe n tl ic h u n g  
des F in a n z p la n e s , b e v o r  K la r h e i t  ü b e r  d e n  Y o u n g -P la n  g e 
schaffen w o rd en  is t .  A ls e r  sc h lie ß lic h , d e m  D ru c k  d e r  
politischen P a r te ie n  n a c h g e b e n d , R e d e  u n d  A n tw o r t  ü b e r  
seine f in a n z p o litis c h e n  A b s ic h te n  s te h e n  m u ß te ,  b o t  e r  d e r  
nach s te u e rlic h e r  E n t la s tu n g  d r in g e n d  v e r la n g e n d e n  W i r t 
schaft e inen  in  14  P u n k te n  a u fg e g l ie d e r te n  F in a n z p la n  a n , 
der alle  S ch w äch en , a lle  H a lb h e i te n  e in e s  s t a r k  u m s t r i t t e n e n  
Vergleiches d e u tl ic h  a n  d e r  S t i r n e  t r u g .  U e b e ra l l  n u r  im  
Anfang s te ck en  g e b lie b e n e  A n lä u fe , ü b e r a l l  K u lis s e n k ü n s te , 
zu n ich ts v e rp f l ic h te n d e  a l lg e m e in e  F a s s u n g e n  o h n e  t a t 
sächlichen I n h a l t ,  ü b e r a l l  n u r  b e s c h e id e n e  W e c h se l m i t  
langer L au fze it, f ü r  d e re n  s p ä te r e  E in lö s u n g  k e in e r le i  G e
währ gebo ten  w ird . K e in  g ro ß e r  W u r f ,  k e in e  e rsc h ö p fe n d e  
Lösung, so n d e rn  le d ig lic h  e in  b u n te r  F ä c h e r  v o n  u n z u lä n g 
lichen, n ich t in  s ic h  a u f e in a n d e r  a b g e s t im m te n  E in z e lm a ß 
nahmen. B e s tim m t u n d  b ü n d ig  z u g le ic h  w a re n  le d ig lic h  d ie 
jenigen M a ß n a h m e n , d ie  a ls  S o fo r tp la n  z u r  B e h e b u n g  d e r  
Kassennot des R e ic h e s  v o rg e s c h la g e n  u n d  in  k ü r z e s te r  F r i s t  
gesetzlich d u rc h g e fü h r t  w u r d e n : d ie  H e r a u f s e tz u n g  d e r  B e i
träge zur A rb e its lo s e n v e rs ic h e ru n g  u n d  d ie  E r h ö h u n g  d e r  
Tabaksteuer. D a s  G e se tz  z u r  a u ß e ro rd e n t l ic h e n  T ilg u n g  d e r  
schwebenden R e ic h ssc h u ld , d a s  d ie  R e ic h s re g ie ru n g  z w a n g , 
in kurzer F r is t  a u s  S te u e r n  u n d  a u s  E in s p a r u n g e n  b e i  d e n  
Ausgaben e in en  T ilg u n g s b e s ta n d  z u r  A b lö su n g  d e r  k u r z 
fristigen R e ic h ssc h u ld e n  zu  b i ld e n ,  w a r  d e r  A b s c h lu ß  des 
ersten p a r la m e n ta ris c h e n  A k te s  d e r  F in a n z r e fo r m , d e r  m i t  
so viel H offnungen  a u f  e in e  S e n k u n g  d e r  G e s a m ts te u e r la s t  
begonnen h a t te .

Man h a t in sb e so n d e re  v o n  s o z ia l is t is c h e r  S e ite  derW V irt-  
schaft den V o rw u rf g e m a c h t ,  d a ß  sie  f ü r  d ie  u n e r lä ß l ic h e  N o t
wendigkeit e in e r  e n d g ü lt ig e n  B e re in ig u n g  d e r  K a s se n 
schw ierigkeiten d es R e ic h e s  u n d  in s o w e it  e in e r  F e s t ig u n g  d e r  
Grandlagen d e r  ö f fe n tl ic h e n  F in a n z w ir t s c h a f t  ü b e r h a u p t ,  
kein V erständn is a u f g e b r a c h t  h a b e ,  so n d e rn  „ u n e n tw e g t“ 
nur ihre F o rd e ru n g e n  a u f  S te u e r u m b a u  u n d  S te u e ra b b a u  
vertreten  habe . D ie s e r  V o rw u rf  g e h t  fe h l. A u c h  d ie  W i r t 
schaft weiß se h r w o h l, d a ß  b e i  le e re n  ö f fe n tl ic h e n  K a sse n  
eine Senkung d e r  G e s a m ts te u e r la s t  n ic h t  d u r c h fü h r b a r  is t ,  
sie weiß sehr w o h l, d a ß  d e r  b is h e r ig e  N o tb e h e lf  k u r z f r i s t ig e r  
U eb erb rü ck u n g sk red ite  d e m  A n s e h e n  d e s  R e ic h e s  A b b ru c h  
tu t und den  R e ic h s h a u s h a l t  m i t  h o h e n  Z in s b e tr ä g e n  b e 
lastet, sie s p ü r t  ü b e rd ie s  zu  ih r e m  e ig e n e n  N a c h te il ,  u n t e r  
welch s ta rk e m  s tä n d ig e n  D r u c k  d e r  G e ld -  u n d  K r e d i tm a r k t  
durch die la u fe n d e n  h o h e n  A n s p rü c h e  d e r  ö f fe n tl ic h e n  H a n d  
gehalten w ird . W e n n  s ie  t r o tz d e m  im m e r  w ie d e r  e in e  g r o ß 
zügige F in a n z re fo rm  v e r la n g t  h a t ,  so d e s h a lb , w e il d a m a ls , 
als diese F o rd e ru n g e n  e r s tm a l ig  m i t  N a c h d ru c k  g e lte n d  
gem acht w u rd e n , b e g r ü n d e te  A u s s ic h t  d a f ü r  b e s ta n d ,  d a ß  
ohne so e in s c h n e id e n d e  M a ß n a h m e n , w ie  s ie  n u n m e h r  g e 
troffen w orden  s in d , g e r a d e  a u c h  im  Z u g e  e in e r  F in a n z re fo rm  
die K a sse n sc h w ie r ig k e ite n  b e h o b e n  w e rd e n  k o n n te n .  D ie  
M ahnrufe d e r  W ir ts c h a f t  h a b e n  b e i  d e m  r a t -  u n d  ta te n lo s e n  
R e ic h sfin an zm in iste r iu m  t a u b e  O h re n  g e fu n d e n . D ie  g e 
werbliche W ir ts c h a f t  m u ß te  a u f  e in e  d e n  Y o u n g -P la n -E r -  
sparnissen e n ts p re c h e n d e  S te u e r s e n k u n g  im  la u fe n d e n  
R echnungsjahr 1 9 2 9 /3 0  v e r z ic h te n .  D ie  p o l i t is c h e n  P a r 
teien m u ß te n  t r o tz  m a n n ig f a l t ig e r  u n d  sc h w e rw ie g e n d e r  
Bedenken d en  fü r  d ie  K a s se n g e s u n d u n g  v o rg e sc h la g e n e n  g e 
setzlichen M a ß n a h m e n  z u s t im m e n .

D as b e re its  e rw ä h n te  G e s e tz  z u r  a u ß e r o r d e n t l ic h e n  T i l 
gung d e r sc h w e b e n d e n  R e ic h s s c h u ld  s ie h t  d ie  B i ld u n g  des 
T ilg u n g sb estan d es a u s  S te u e rn  u n d  a u s  E in s p a r u n g e n  b e i 
den A usg ab en  v o r ;  d e r  e r s te  f ü r  d ie  R e g ie ru n g  s ic h e r lic h  
bequem ere u n d  le id e r  a u c h  d e r  E in s te l lu n g  u n s e r e r  p o li
tischen  P a r te ie n  m e h r  e n ts p re c h e n d e  W e g  i s t  b e r e i t s  b e 

s c h r i t te n .  D a g e g e n  f e h l t  f ü r  e in e  E in s c h r ä n k u n g  d e r  ö f fe n t
lic h e n  A u s g a b e n  je d e r  ta t s ä c h l ic h e  B e sc h lu ß , so d a ß  m a n  
e rn s te  Z w e ife l a n  e in e m  a u f r ic h t ig e n  S p a rw ille n  d e r  ö f fe n t
l ic h e n  H a n d  h a b e n  m u ß . Z w a r  h a t  d e r  R e ic h s k a n z le r  a n 
lä ß lic h  d e r  V e ra b sc h ie d u n g  d es T ilg u n g sg e se tz e s  v o r  d em  
R e ic h s ta g e  d ie  E rk lä r u n g  a b g e g e b e n , d a ß  d ie  F in a n z la g e  
d e s  R e ic h s  d ie  R e ic h s re g ie ru n g  zw in g e , d e n  sc h w ie rig e n  u n d  
d o rn e n v o lle n  W eg  d e r  S p a r s a m k e i t  zu  g e h e n ;  a b e r  d ie se r  
E rk lä r u n g  f e h l t  d e r  ö ffe n tl ic h e  G la u b e , so la n g e  sie  n ic h t  
d u rc h  e in e n  g ro ß z ü g ig e n  u n d  in  a lle n  E in z e lh e i te n  a u s g e 
a r b e i te te n  P la n  z u r  V e rm in d e ru n g  d e r  ö ffe n tl ic h e n  A u sg a b e n  
e rg ä n z t  w ird . Z w a r v e r f ic h t  m a n  in  so z ia lis tis c h e n  K re ise n  
d ie  A n s ic h t , d a ß  d e r  A u fg a b e n k re is  d e s  S ta a te s  s tä n d ig  e r 
w e i te r t  w e rd e n  m ü sse , d a ß  „ d e r  S t a a t  in  Z u k u n f t  f ü r  d ie  
so z ia le n  u n d  k u l tu r e l le n  B e d ü rfn is s e  d e r  a rb e i te n d e n  B e 
v ö lk e ru n g  n ic h t  n u r  d a s  g le ic h e , so n d e rn  v ie l, v ie l m e h r u n d  
B e sse re s  le is te n  m ü sse “ , a b e r  d ie s e r  A n s ic h t  g e g e n ü b e r  s te h t  
e b en so  g esch lo ssen  u n d  n ic h t  w e n ig e r  n a c h d rü c k l ic h  in  a lle n  
n ic h ts o z ia lis t is c h e n  K re is e n  d ie  A u ffa s su n g , d a ß  w ir t s c h a f t 
l ic h e  N o tz e i te n , w ie  w ir  s ie  z u r  Z e i t  d u rc h le b e n , a u c h  N o tm a ß 
n a h m e n  in  F o rm  e in e r  k r ä f t ig e n  S e n k u n g  d e r  ö f fe n tlic h e n  
A u s g a b e n  r e c h t f e r t ig e n ,  u n d  d a ß  S te u e re rh ö h u n g e n , w en n  
ü b e r h a u p t ,  so z e i t l ic h  n u r  en g  b e f r i s te t ,  d e r  g e ld lic h e n  G e
su n d u n g  d e s  R e ic h e s  d ie n s tb a r  g e m a c h t  w e rd e n  d ü r fe n .

D e r  z w e ite  A k t  d e r  F in a n z r e fo r m  m u ß  n u n m e h r  b e g in n e n . 
D a z u  g i l t  es, in  e r s te r  L in ie  d ie  G e g en sp ie le r , d ie  e in e  w irk l ich 
g ru n d le g e n d e  F in a n z re fo rm  h in a u s z u sc h le p p e n , w e n n  n ic h t  
g a r  zu  h in te r t r e ib e n  su c h e n , k la r  zu  e rk e n n e n . D iese  G eg en 
sp ie le r  b e f in d e n  s ic h  im  L a g e r  d e r  f re ie n  G e w e rk s c h a fte n . 
A u s e in e r  a n fä n g lic h  g ru n d s ä tz l ic h e n  Z u s tim m u n g  z u  e in e r  
b a ld ig e n  F in a n z re fo rm  i s t  im  L a u fe  d e r  le tz te n  W o c h e n  e in  
m i t  a l le n  M it te ln  d e r  V e r s c h le p p u n g s ta k t ik  d u rc h g e fü h r te r  
A b w e h rk a m p f  g e g e n  e in e  U m g e s ta l tu n g  u n s e re s  F in a n z -  
u n d  S te u e rw e se n s  g e w o rd e n . H a t t e  m a n  a n fa n g s  n o ch  
zu g e g e b e n , d a ß  in  A n se h u n g  d e r  h e u t ig e n  L a g e  d e r  d e u t 
sc h e n  W ir ts c h a f t  d ie  F ö rd e ru n g  d e r  K a p i ta lb i ld u n g  e in  
e r s t r e b e n s w e r te s  Z ie l se i, d a m i t  d e r  sc h w e re  Z in sd ru c k , d e r  
a u f  d e r  W ir ts c h a f t  la s te ,  g e m in d e r t  w e rd e , u n d  d a m it  d u rc h  
v e r s t ä r k t e  N e u a n la g e  v o n  K a p i ta l  d ie  A rb e its lo s e n  w e i t 
m ö g lic h s t  a u fg e so g e n  w ü rd e n , h a t t e  m a n  a n fa n g s  n o c h  in  
V e rfo lg  d ie se r  s e lb s t  g ew o n n e n e n  u n d  in  d e r  O e ffe n tlic h k e it  
v e r t r e te n e n  G ru n d s ä tz e  im  R a h m e n  e in e r  S te u e r re fo rm  
a u s d rü c k lic h  M a ß n a h m e n  v e r la n g t ,  v o n  d e n e n  e in e  F ö rd e 
ru n g  d e r  K a p i ta lb i ld u n g  u n d  d a m i t  d e r  W ir t s c h a f t  zu  e r 
w a r te n  se i, so i s t  m a n  p lö tz l ic h  v ö llig  u m g e s c h w e n k t. M an  
b e s t r e i t e t  e in fa c h  d a s  B e s te h e n  e in e r  K a p i ta ln o t  in  e m p f in d 
l ic h e m  A u sm a ß  in  d e r  P r iv a tw ir t s c h a f t ,  u n d  m a n  s u c h t  d ie  
F o rd e ru n g  a u f  v e r s t ä r k t e  in n e rd e u ts c h e  K a p i ta lb i ld u n g  a ls  
h e tz e r is c h e  U e b e r t r e ib u n g , a ls  „ I n te r e s s e n te n p h ra s e “ , a ls  
„ M o d e sc h la g w o rt“ , a ls  „ A u s f lu ß  e in e r  K a p i ta lb i ld u n g s 
p sy c h o se “  h in z u s te lle n . M a n  w e h r t  s ic h  g e g e n  je d e  S te u e r 
s e n k u n g  u n d  s te l l t  d e m  s e lb s t  v o m  D e u ts c h e n  S t ä d te ta g  
n o c h  v o r  k u rz e m  in  se in e r  R ic h t ig k e i t  a n e r k a n n te n  G ru n d 
s a tz :  „ K e in e  A u sg a b e  o h n e  D e c k u n g “  d e n  n e u e n  G ru n d s a tz  
e n tg e g e n :  „ K e in e  S te u e r s e n k u n g  o h n e  E rs a tz e in n a h m e n “ . 
D o c h  n ic h t  g e n u g  d a m i t :  O b w o h l s e i t  M o n a te n  d ie  F in a n z 
r e fo rm  d ie  O e f fe n tlic h k e it  f a s t  v ö llig  b e h e r r s c h t ,  b e h a u p te t  
m a n  a u f  e in m a l, d a ß  w e d e r  d ie  th e o re t is c h e n  G ru n d la g e n  
n o c h  d ie  p r a k t i s c h e n  A u s w irk u n g e n  e in e r  F in a n z r e fo r m  h in 
re ic h e n d  g e k lä r t  se ie n , u m  d ie se  F ra g e  sc h o n  in  a b s e h b a re r  
Z e it  in  d e n  g e s e tz g e b e n d e n  K ö rp e rs c h a f te n  in  A n g r if f  zu  
n e h m e n . M a n  m a c h t  d e n  u n g e w ö h n lic h e n  V o rsc h la g , d e m  
V o r lä u f ig e n  R e ic h s w ir t s c h a f ts r a t  e in e  w e i t  ü b e r  d e n  ü b lic h e n  
R a h m e n  h in a u s g e h e n d e  N a c h p rü fu n g  d e r  M ö g lic h k e it  e in e r  
F in a n z r e fo r m  zu  ü b e r t r a g e n ,  u m  a u f  d ie s e  W e ise  Z e it  zu 
g e w in n e n . M a n  v e r b r e i t e t  im  A n s c h lu ß  a n  d ie  V e ra b sc h ie 
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d u n g  d es T ilg u n g sg e se tz e s  N a c h r ic h te n , w o n a c h  S te u e r 
se n k u n g e n  f rü h e s te n s  m i t  d e m  B e g in n  d e s  ü b e rn ä c h s te n  
E ta ts ja h r e s ,  a lso  m i t  d e m  1. A p r i l  1931, in  K r a f t  t r e te n  
k ö n n te n ,  u n d  m a n  v e r s u c h t ,  d ie se  H in a u s z ö g e ru n g  d e r  
O e f fe n tlic h k e it  d u rc h  d ie  B e h a u p tu n g  s c h m a c k h a f t  zu  
m a c h e n , d a ß  s ic h  m a ß g e b lic h e  K re ise  d e r  I n d u s t r i e  u n d  d e r  
ih r  n a h e s te h e n d e n  P a r te ie n  m i t  d ie s e r  A b s ic h t  im  w e s e n t
l ic h e n  e in v e r s ta n d e n  e r k l ä r t  h ä t t e n ,  u n d  d a ß  ü b e rd ie s  d ie  
H in a u s sc h ie b u n g  d es I n k r a f t t r e te n s  d e r  S te u e r se n k u n g  
u m  so e h e r  v e r t r e tb a r  se i, a ls  d e r  Z w an g  z u r  S c h u ld e n ti lg u n g  
p ra k t i s c h  e in e  Z u fu h r  v o n  K a p i ta l  a n  d ie  p r iv a te  W ir ts c h a f t ,  
a lso  e in e  V erflü s s ig u n g  d es K a p i ta lm a r k te s ,  z u r  F o lg e  h a b e n  
w erd e . J a  m a n  d r o h t  sc h lie ß lic h  so g a r  m i t  n e u e n  L o h n 
b e w e g u n g e n , w e n n  s ic h  d a s  R e ic h s f in a n z m in is te r iu m  b e r e i t 
f in d e n  so llte , d e r  W ir ts c h a f t  e in e  s tä rk e r e  s te u e r l ic h e  E n t 
la s tu n g  zu  g e w ä h re n . „ W a s  d ie  A r b e i te r  im  p o li t is c h e n  
K a m p f  e in b ü ß e n , w as ih n e n  d u rc h  s tä rk e r e  S te u e rb e la s tu n g  
g e n o m m e n  w ird , w e rd e n  sie  w ie d e r  e in b r in g e n  d u rc h  d e n  
K a m p f  u m  e n ts p re c h e n d  h ö h e re  L ö h n e . D ie  A r b e i te r s c h a f t  
k ä m p f t  m i t  k o m b in ie r te n  W a ffe n . W o h in  d ie  p o li t is c h e  
M a c h t d e r  B ew eg u n g  n ic h t  r e ic h t ,  d a h in  d r in g t  d ie  K r a f t  
d e r  g e w e rk sc h a f tlic h e n  O rg a n isa tio n . D essen  m ö g e n  u n se re  
G eg n er e in g e d e n k  se in . E in e  W e lle  v o n  A rb e itsk ä m p fe n  
w ä re  d ie  F o lg e  e in e r  sc h le c h te n  F in a n z r e fo r m .“

D ie se r  a b s ic h tlic h e n  S c h w a rz se h e re i k a n n  n ic h t  t a t 
k r ä f t ig  g e n u g  e n tg e g e n g e tre te n  w e rd e n . G ew iß  i s t  d e r  S p ie l
r a u m  f ü r  e in e  F in a n z re fo rm  h e u te  so la n g e  v e re n g t ,  a ls  m a n  
sich  n ic h t  d a z u  e n ts c h l ie ß t,  d ie  in  d e m  S o fo r tp ro g ra m m  d e r  
R e ic h s re g ie ru n g  fe h le n d e n  A u sg a b e se n k u n g e n  in  d e m  e r 
fo rd e r l ic h e n  M a ß e  n a c h z u h o le n  u n d  d a m it  d a s  e r h ö h te  
A u fk o m m e n  a u s  d e r  T a b a k s te u e r  f ü r  e in e  U m g e s ta l tu n g  
u n se re s  S te u e rw e se n s , f ü r  e in e  S e n k u n g  d e r  G e s a m ts te u e r 
la s t  f r e i  zu  g e b e n . A b e r  im m e r  n o c h  i s t  g e n ü g e n d  R a u m  
f ü r  e in e  d u rc h g re ife n d e  u n d  ra sc h e  F in a n z re fo rm  v o rh a n d e n . 
E s  i s t  b e s c h ä m e n d , w e n n  d e n  v e ra n tw o r tl ic h e n  S te l le n  in  
D e u ts c h la n d  d iese  M ö g lic h k e it  u n d  N o tw e n d ig k e it  d u rc h  
u n se re  R e p a ra tio n s g lä u b ig e r  e rn e u t  v o rg e h a l te n  w e rd e n  
m u ß . D ie  „ T im e s “  v o m  21. J a n u a r  1930 sc h lie ß e n  ih re n  
L e i ta r t ik e l  m i t  d e r  d r in g e n d e n  M a h n u n g  a n  D e u ts c h la n d , 
f ü r  d ie  n o tw e n d ig e  F in a n z re fo rm  zu  so rg en . E s  h e iß t  d o r t  
w ö r t l ic h :  „ D ie  A u ss ic h te n  d a ra u f ,  d a ß  d ie  R e ic h s re g ie ru n g  
d ie  s e i t  la n g e m  ü b e r fä ll ig e n  F in a n z re fo rm e n  d u rc h d rü c k t ,  
d ie  d e r  G e n e ra la g e n t  f ü r  R e p a ra tio n s z a h lu n g e n  —  v o n  
D r. S c h a c h t g a n z  zu  sc h w e ig en  —  w ie d e rh o lt  h in g e w ie se n  
h a t ,  s c h e in e n  im  A u g e n b lic k  v ie l  w e n ig e r  g ü n s t ig  z u  se in . 
D ie  B e sc h a f fe n h e it d e r  so z ia lis tis c h e n  M e h rh e it  i s t  ih r e r  
g a n z e n  N a tu r  n a c h  d e r  d r in g e n d  n o tw e n d ig e n  S p a r s a m k e i ts 
p o l i t ik  n ic h t  g ü n s tig . In d e sse n  k a n n  n ic h t  d a r a n  g e z w e ife lt 
w e rd e n , d a ß  o h n e  e in sc h n e id e n d e  R e fo rm e n  d e r  Y o u n g -P la n  
in  e in e r  v e rh ä l tn is m ä ß ig  k u rz e n  Z e it  n ic h t  m e h r  b r a u c h b a r  
se in  w ird . D e r  S a tz :  „ D e r  Z w eck  h e i l ig t  d ie  M it te l“  i s t  
le tz te n  E n d e s  in  d e r  P o l i t ik  eb en so  w a h r  w ie  a u f  s i t t l ic h e m  
G eb ie t. D ie  U rk u n d e , w e lc h e  d ie  d e u ts c h e  R e g ie ru n g  so 
e b e n  im  H a a g  u n te r z e ic h n e t  h a t ,  s c h lie ß t  u n z w e ife lh a f t  
e in e  V e rp f l ic h tu n g  in  s ich , d a s  e ig e n e  H a u s  o h n e  Z e itv e r lu s t  
in  O rd n u n g  zu  b r in g e n .“

D ie  F o rd e ru n g e n  d e r  W ir ts c h a f t  z u r  F in a n z re fo rm  s in d  
b e k a n n t ;  s ie  s in d  in  w o h lb e g rü n d e te n  D e n k s c h r if te n  n ie d e r 
g e le g t u n d  a u c h  a n  d ie se r  S te lle  b e r e i ts  e in g e h e n d  b e h a n d e l t  
w o rd en . D ie  d e r  R e ic h s re g ie ru n g  g eg e b e n e  V e r t ra u e n s e r k lä 

ru n g  h a t  d ie D u r c h f ü h rb a r k e i t  d ie se r  F o rd e ru n g e n  n ic h t  b e e in 
t r ä c h t ig t ,  d e n n  es i s t  d o r t  n u r  e in  a llg e m e in e r  R a h m e n  a b g e 
s te c k t ,  d e s se n E c k p f  e ile r  V e r la g e r u n g  d es s te u e r l ic h e n  S c h w e r
g e w ic h ts  v o n  d e n  d ire k te n  a u f  d ie  in d i re k te n  S te u e rn  e in e r 
s e i ts  u n d :  S c h a ffu n g  e in e r  n e u e n  a u to n o m e n  G e m e in d e 
s te u e r  a n d e rs e its  a u c h  d a s  G e b ä u d e  d es f in a n z p o li tis c h e n

P ro g ra m m s  d e r  W ir t s c h a f t  t r a g e n .  D ie se n  R a h m e n  g ilt  es, 
d u rc h  r i c h t ig e  a u f  d a s  E n d z ie l  e in e r  n a c h h a l t ig e n  E n tla s tu n g  
d e r  p r o d u k t iv e n  W ir t s c h a f t  u n d  d a m i t  e in e r  n achhaltigen  
F ö rd e ru n g  d e r  in n e r d e u ts c h e n  K a p i ta lb i ld u n g  abgestellte  
E in z e lh e i te n  a u s z u fü lle n . D ie  I n d u s t r ie b e la s tu n g  u n d  ihre 
A u fb r in g u n g  m u ß  so b a ld  a ls  m ö g lic h  fa l le n , d e r  E inkom m en- 
s t e u e r ta r i f  b e d a r f  k r ä f t i g e r  S e n k u n g  u n d  A useinander
z ie h u n g . D e r  S te u e ra b z u g  v o m  K a p i ta le r t r a g  m u ß  gänzlich 
v e rs c h w in d e n . D ie  B e m e ssu n g  d e r  s te u e r l ic h e n  A bschrei
b u n g e n  m u ß  d e n  G ru n d s ä tz e n  d e r  H a n d e ls b i la n z  folgen, vor 
a lle m  a b e r  m u ß  d ie  e rz e u g u n g s fe in d lic h e  G ew erbesteuer 
m i t  d e m  Z ie le  ih r e r  e n d g ü l t ig e n  B e s e it ig u n g  schon heute 
b is  a u f  e in  D r i t te l ,  m in d e s te n s  a b e r  u m  d ie  H ä lf te  abgebaut 
w e rd e n . D ie  in d i r e k te n  S te u e rn  m ü sse n  s tä rk e r  a ls  bisher 
v o rg e se h e n  z u m  A u sg le ic h  d e r  S e n k u n g  d e r  P ro d u k tio n s
s te u e rn  a n g e s p a n n t  w e rd e n . U e b e r  d ie  n e u e  autonom e 
G e m e in d e s te u e r ,  d ie  a n  d ie  S te l le  d e r  G ew erb esteu er in 
w e ite m  U m fa n g e  t r e t e n  so ll, m u ß  sc h n e lls te n s  eine  E inigung 
h e rb e ig e fü h r t  w e rd e n , d ie  g e w ä h r le is te t ,  d a ß  a u c h  diejenigen, 
d ie  ü b e r  d ie  H ö h e  d e r  G e m e in d e s te u e r la s te n  B esch lu ß  fassen, 
a n  ih r e r  A u fb r in g u n g  m i t  b e te i l ig t  s in d .

V o r a l le m  a b e r  m u ß  d u rc h  g e e ig n e te  M a ß n ah m en  dafür 
V o rso rg e  g e tro f f e n  w e rd e n , d a ß  n ic h t  e rn e u t  erhebliche 
K a s s e n s c h w ie r ig k e ite n  d es R e ic h e s , d ie  g e e ig n e t sind , jede 
F in a n z re fo rm  zu  v e re i te ln ,  a u f t r e te n  k ö n n e n . E in e  grund
le g e n d e  A e n d e ru n g  d e s  g e l te n d e n  H a u s h a l ts r e c h te s  nach  den 
v o n  d e r  W ir t s c h a f t  in  u m fa s s e n d e n  L e its ä tz e n , d ie sich be
w ä h r te  V o rb ild e r  d e s  e n g lisc h e n  u n d  a m e r ik a n isc h e n  H aus
h a l t s r e c h te s  zu  e ig e n  m a c h e n , e n tw o r fe n e n  V orschlägen ist 
d r in g e n d  e r fo rd e r l ic h . D e r  p r e u ß is c h e  In n e n m in is te r  G rze- 
s i n s k i ,  d e r  n o c h  im  O k to b e r  1 9 2 9  a n lä ß lic h  d e r  E inw eihung 
d e r  n e u e n  D ü s s e ld o r fe r  R h e in b rü c k e  d ie  L u x u sw irtsch aft 
d e r  S tä d te  v e r te id ig te ,  h a t  s ic h  v o r  k u rz e m  v e ra n la ß t g e 

se h e n , d e n  S t ä d t e n  d ie  g e n a u e  B e a c h tu n g  d es G rundsatzes 
„ K e in e  A u sg a b e  o h n e  D e c k u n g “  n a c h d rü c k lic h s t  in  Er 
in n e ru n g  zu  ru fe n .  D ie s e r  G ru n d s a tz  m u ß  a b e r  v o r allem 
a u c h  f ü r  d ie  P a r la m e n te  d e s  R e ic h s  u n d  d e r  L ä n d e r  Geltung 
g e w in n e n . D ie  ö f fe n tl ic h e  H a n d  m u ß  a llg e m e in  den  auch 
f ü r  d ie  P r iv a tw ir t s c h a f t  g e l te n d e n  G ru n d sa tz  befolgen , daß 
d ie  H ö h e  d e r  E in n a h m e n  d ie  ö f fe n tl ic h e n  A usgaben  unter 
a l le n  U m s tä n d e n  n a c h  o b e n  b e g re n z t ,  s ie  d a r f  sich in  ihrer 
F in a n z g e b a ru n g  n ic h t  m e h r  w ie  b is h e r  z u n ä c h s t nach der 
A u s g a b e n se ite  r i c h te n ,  u m  d a n n  e rn e u t  u n d  zum  Schaden 
d e r  G e s a m tw ir t s c h a f t  e r le b e n  zu  m ü sse n , d a ß  eine E r
sc h lie ß u n g  n e u e r  D e c k u n g s m ö g lic h k e ite n , se i es in  F o rm  von 
S te u e rn  o d e r  v o n  A n le ih e n , p r a k t i s c h  n ic h t  m öglich ist. 
A u c h  m u ß  e in e  w irk s a m e  S ic h e ru n g  d a d u rc h  geschaffen 
w e rd e n , d a ß  z u r  A b d e c k u n g  e in e s  K assenfehlbetrages, 
so w e it A u s g a b e n s e n k u n g e n  n ic h t  a u s re ic h e n , led ig lich  solche 
S te u e rn  h e ra n g e z o g e n  w e rd e n  d ü r fe n ,  d ie  d ie  Gesamtheit 
d e r  S te u e rp f l ic h t ig e n  t r e f f e n .  D e r  F re u d e  a m  Bewilligen 
m u ß  d e r  S c h m e rz  d e s  M it t r a g e n s  d e r  L a s te n  ausgleichend 
z u r  S e ite  g e s te l l t  w e rd e n .

D ie s e lb e n  G r u n d s ä tz e  g e l te n  n ic h t  w en ig er sta r k  für 
d ie  k o m m u n a le  F in a n z r e fo r m , d ie  e in e  H a u p t a u fg a b e  der 
g a n z e n  N e u o rd n u n g  u n s e re r  S te u e r -  u n d  F in a n z v e r h ä ltn is se  
d a r s te l l t .  A u f  m e h r  a ls  1 ,6  M illia rd e n  JIM  b e lä u f t  sich  
n a c h  d e n  e ig e n e n  S c h ä tz u n g e n  d e s  D e u ts c h e n  S tä d te ta g es  
d ie  G e s a m ts u m m e  a l le in  d e r  k u rz f r is t ig e n  S c h u ld en  der 
d e u ts c h e n  S t ä d t e  u n d  G e m e in d e n , e in sch lie ß lic h  der Ivreise 
u n d  P ro v in z e n . Z u w e is u n g  im m e r  n e u e r  A ufgaben  an die 
S tä d te  d u rc h  d a s  R e ic h  o h n e  g le ic h z e itig e  Z u rv er fü g u n g 
s te llu n g  d e r  z u r  E r f ü l lu n g  d ie s e r  A u fg a b e n  erforderlich en  
M itte l ,  A u s d e h n u n g  u n d  V e rb e s s e ru n g  d e r  s täd tisch en  Ver
s o rg u n g s b e tr ie b e , d u r c h  w a c h se n d e  A r b e it s lo s ig k e i t  be
d in g te  E r w e i te r u n g  d e r  g e m e in d lic h e n  W o h lfa h r tsp fleg e ,
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erh ö h te  N e u b a u tä t ig k e i t ,  a l le  d ie se  U rs a c h e n  h a b e n  z u 
sam m en m it  e in e r  im m e r  n o c h  zu  b e o b a c h te n d e n  L u x u s 
w irtsch a ft d e r  S tä d te  zu d ie s e r  e r s c h re c k e n d e n  k u r z f r i s t ig e n  
V erschu ldung  g e f ü h r t .  D e r  D e u ts c h e  S t ä d t e t a g  h a t  se lb e r  
die h ie ra u s  e rw a c h s e n d e n  G e fa h re n  e r k a n n t .  E r  s t r e b t  e in e  
U m schuldung  d e r  G e m e in d e n  d a d u r c h  a n ,  d a ß  d ie  k u r z 
fris tigen  S c h u ld e n  d u rc h  e in e  v o n  d e r  G iro z e n tra le  a u f 
zulegende, v o n  d e n  s tä d t i s c h e n  S p a rk a s s e n  z w a n g sw e ise  zu 
zeichnende A n le ih e  a b g e lö s t  w e rd e n  so ll. L e id tr a g e n d e  
dieser M a ß n a h m e n  i s t  in  e r s te r  L in ie  d ie  B a u w ir ts c h a f t ,  d e r  
die b ish e r z u r  V e rfü g u n g  s te h e n d e n  S p a rk a s s e n g e ld e r  in  
weitem U m fan g e  e n tz o g e n  w e rd e n , L e id tr a g e n d e  s in d  a b e r  
zugleich a lle  d ie je n ig e n  G e w e rb e z w e ig e , d ie  m i t t e lb a r  d u rc h  
L ieferungen a n  d ie  B a u w ir t s c h a f t  a n  d e re n  S c h ic k sa l b e 
teiligt sind . E in e  z e it l ic h e  V e r la n g sa m u n g  u n d  e in e  d ie  
sozialen N o tw e n d ig k e ite n  h in r e ic h e n d  b e r ü c k s ic h t ig e n d e  
Auswahl d e r  f o r tz u f ü h r e n d e n  B a u te n  w ir d  H a n d  in  H a n d  
gehen m üssen , u m  d e n  a u s  d e r  U m s c h u ld u n g  e r s t r e b te n  
Z insvorteil n ic h t d u rc h  a l lz u  s t a r k e  v e r m e h r te  I n a n s p r u c h 
nahm eder ö ffe n tl ic h e n  W o h lf a h r ts p f le g e  w ie d e r  a u fz u h e b e n .

E ine k o m m u n a le  F in a n z r e fo r m  k a n n  s ic h  a b e r  n ic h t  
darauf b e sc h rä n k e n , d u rc h  d e r a r t i g e  M a ß n a h m e n  d ie  k u r z 
fristige V ersch u ld u n g  in  l a n g f r i s t ig e  A n le ih e n  u m z u w a n d e ln . 
Auch hier m u ß  d e r  H e b e l  in  e r s t e r  L in ie  a n  d e r  A u s g a b e n 
seite angesetzt w e rd e n . So w e n ig  b e s t r i t t e n  w e rd e n  so ll, d a ß  
ein großer T e il d e r  s t ä d t i s c h e n  A u fg a b e n  w eg en  d e r 
geltenden R e ic h sg e se tz g e b u n g  m e h r  o d e r  w e n ig e r  z w a n g 
läufigist, so w e n ig  l ä ß t  s ic h  d o c h  a n d e r s e i t s  le u g n e n , d a ß , 
wenn nur e in  e r n s t l ic h e r  S p a rw il le  v o r h a n d e n  i s t ,  a u c h  in  
den G em ein d eh au sh a lten  n o c h  e rh e b lic h e  A u s g a b e n s e n k u n g e n  
vorgenommen w e rd e n  k ö n n e n . J e d e n fa ll s  k a n n  d e r  A u s 

g le ic h  im  o r d e n t l ic h e n  S tä d te h a u s h a l t  n ic h t ,  w ie  es d e r  
P r ä s id e n t  d e s  D e u ts c h e n  S tä d te ta g e s ,  D r . M u l e r t ,  v o r 
s c h lä g t ,  d u r c h  E r h ö h u n g  d e r  E in n a h m e n  h e rb e ig e fü h r t  
w e rd e n ;  d e n n  d a r ü b e r  b e s te h t  s e lb s t  b is  in  so z ia lis tis c h e  
K re is e  h in e in  h e u te  k e in  Z w e ife l m e h r , d a ß  d ie  G e w erb e 
s te u e r  a ls  d ie  le tz te  b e w e g lic h e  E in n a h m e q u e l le  d e r  G e
m e in d e n  h e u te  k e in e  w e i te r e  A n s p a n n u n g  m e h r  v e r t r ä g t .  
D ie  F ra g e  e in e r  a n d e rw e it ig e n  G e s ta l tu n g  d e r  G e m e in d e 
e in n a h m e n  d u rc h  S c h a ffu n g  e in e r  a lle  G e m e in d e b ü rg e r  n a c h  
M a ß g a b e  ih r e r  L e is tu n g s fä h ig k e i t  t r e f f e n d e n  n e u e n  a u to 
n o m e n  G e m e in d e s te u e r  w ir d  d a m i t  in  V e rb in d u n g  m i t  d e r  
e n d g ü l t ig e n  G e s ta l tu n g  d e s  F in a n z -  u n d  L a s te n a u s g le ic h s  
z u m  M it te lp u n k t  d e r  F in a n z r e fo r m  ü b e r h a u p t .

D ie  R e ic h s re g ie ru n g  u n d  d ie  g e s e tz g e b e n d e n  K ö r p e r 
s c h a f te n  n e h m e n  so  o f t  u n d  g e rn e  e in  h o h e s  V e ra n tw o r tu n g s -  
B e w u ß ts e in  g e g e n ü b e r  d e r  V o lk sg e sa m th e it  i n  A n sp ru c h . 
S o lch es V e ra n tw o r tu n g s -B e w u ß ts e in  w ird ,  w e n n  es e r n s t  
g e n o m m e n  s e in  w ill , s ic h  in  e r s te r  L in ie  d a r a u f  zu  r ic h te n  
h a b e n ,  d a ß  d e r  W ir t s c h a f t ,  v o n  d e re n  S c h ic k s a l  l e tz te n  
E n d e s  d a s  W o h le rg e h e n  d e s  g a n z e n  V o lk es a b h ä n g t ,  e in e  
w irk s a m e  E n t la s tu n g  z u te i l  w ird ,  d ie  s ie  w ie d e r  w e t t 
b e w e rb s fä h ig  m a c h t  u n d  g le ic h z e it ig  d u rc h  v e r m e h r te n  A b 
s a tz  d ie  Z a h l d e r  A rb e its lo s e n  m in d e r t .  A b e r  es i s t  k e in e  
Z e it zu  v e r l ie re n .  D ie  w ir ts c h a f t l ic h e  N o t s te ig t  tä g l ic h  
h ö h e r  a n . N u r  r a s c h e  u n d  d u rc h g re if e n d e  M a ß n a h m e n  
k ö n n e n  h e lfe n . D a r u m  m u ß  m a n  e r w a r te n ,  d a ß  d ie  R e ic h s 
r e g ie ru n g  g le ic h z e it ig  m i t  d e m  ä u ß e re n  Y o u n g -P la n  d e n  
in n e re n  Y o u n g -P la n  d e n  g e s e tz g e b e n d e n  K ö rp e rs c h a f te n  
u n te r b r e i t e t  u n d  d a f ü r  S o rg e  t r ä g t ,  d a ß  b e r e i t s  v o m  k o m 
m e n d e n  R e c h n u n g s ja h r  a n  d ie  W ir ts c h a f t  v o n  ih r e r  d rü c k e n 
d e n  S te u e r la s t  f ü h lb a r  b e f r e i t  w ird .

Umschau.
Vorrichtungen zum  A n w ärm en  von  R ad reifen .

Vielfach werden heute noch die Radreifen auf allereinfachsten 
Feuern, z. B. dem Koksfeuer, erwärmt, das zwar den Reifen um 
einige Millimeter erweitert, aber keine Gewähr für den festen Sitz 
des Reifens auf dem Radkranz bietet. Selbst bei sorgfältigster 
Säuberung des Reifens verursachen kleine Koksteilchen, die 
zwischen der Innenfläche des Reifens und der 
Außenseite des Radkranzes beim Aufziehen hängen 
bleiben, das Lockern des Reifens und gefährden 
häufig die Betriebssicherheit des Fahrzeuges.

Werkstätten bis zu 20 Ringrohre vorhanden sein müssen, die neben 
der ungünstigen Brennstoffverwertung und den erforderlichen 
Auswechslungsarbeiten verschiedener Reifengrößen wohl die 
kostspieligsten Einrichtungen zum Erhitzen von Reifen darstellen.

Diese Uebelstände werden bei der Bauart des Wärmfeuers 
der Lindemann-G. m. b. H. in Düsseldorf vermieden, das wegen

Abbildung 1. Q uerschn itt du rch  die B renner des 
Eadreifen-W ärm feuers.

Eine weitere ungeeignete, noch viel gebräuch
liche Vorrichtung ist das Gasringrohr, das ent
sprechend seiner Benennung einen geschlossenen 
Ringaus Gasrohrbildet, welcherder jeweiligen Größe 
des Reifens entspricht und der an der Innenseite mit 
kleinen Bohrungen versehen ist; es wird an die Gasleitung ange
schlossen und um den Reifen gelegt. Die vielen kleinen Flämmchen 
erwärmen den Reifen gleichmäßig, aber bei langer Zeitdauer und 
denkbar schlechter Wärmeausnutzung. Es geht viel Hitze unver
braucht verloren. Außerdem erfordert diese Vorrichtung für die 
vielen verschiedenen Reifengrößen immer ein Ringrohr ent
sprechenden Durchmessers, so daß in manchen Instandsetzungs-

A bbildung 2. B adre ilen -W ärm feuer m it Segm entbrennern .

seiner Einfachheit und hohen Leistung schnell Eingang bei 
Reichsbahnen, Straßenbahnen, Hüttenwerken und der Industrie 
gefunden hat. Dieses heute oft verwendete Reifenwärmfeuer, das 
dort mit Vorteil arbeitet, wo billiges Leuchtgas oder Gaserzeuger
gas vorhanden ist, hat eine Misch Vorrichtung, in der das Gas und 
die Luft innig vermengt und dann durch ein Gebläse in ein Ring
rohr größeren Durchmessers geleitet wird. Hierauf wird das Ge
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A bbildung 3. A nordnung der R adreifen-W ärm feuer u n te r P lu r.

misch mit einem Gebläse durch bewegliche Panzerschläuche in die 
Segmentbrenner geblasen und strömt zunächst in die Sammel
kammer des Segmentbrenners sein (Abb. 1). In [dieser Kammer wird 
die innige Vermischung von Gas und Luft weiterhin begünstigt und 
der hohe Wirkungsgrad der Heizflämmchen erzielt, die aus einer 
Menge kleiner Löcher von der Sammelkammer aus den Segment
brenner als stichartige Heizflämmchen verlassen und die Außen
seite und obere Reifenfläche mit einem Heizstrom umstreichen. 
Damit eine gute Ausnutzung der völlig verbrannten Heizgase und 
der entwickelten Hitze stattfindet, sind die Segmentbrenner so 
ausgebildet, daß sie die Hitze um den Reifen herum festhalten und 
sie auf seinen oberen Teil niederdrücken. Somit wird die Reifen
oberfläche erheblich von der Hitze bestrahlt und nur eine ganz 
geringe Wärmemenge unverbraucht an die Außenluft abgegeben 
Die Regelung von Gas und Luft wird in der Mischvorrich-

AbbUdung 4. A nordnung des Radreifen-W ärm feuers Uber P lur.

tung vorgenommen. Bei sorgfältiger Ueberwachung und Rege
lung beträgt der Gasverbrauch für jedes Meter Durchmesser des 
Radreifens 3 m3, um den Radreifen um 2 mm zu erweitern, und 
die Anwärmungsdauer 12 bis 15 min. An der Mischvorrichtung 
ist ein Explosionsventil angebracht, das bei etwaigen Stockungen 
ein Rückschlägen der Flamme in die Leitungen verhindert.

Neben der schnellen, sparsamen und sauberen Erwärmung 
des Reifens ist noch hervorzuheben, daß die Anschaffungskosten 
gering sind; auch ist es möglich, Reifen aller Größen, und zwar 
von den größten Lokomotivradreifen von 2300 mm Durchmesser 
bis zu den kleinsten Feldbahnlokomotivradreifen usw. mit einer 
einzigen Einrichtung zu erhitzen. Dieses wird dadurch bewirkt, 
daß die Segmentbrenner auf der Grundplatte vorwärts und rück
wärts verschoben und bei kleineren Reifendurchmessern einige 
davon ausgeschaltet und zur Seite gelegt werden können. Hier
durch wird erreicht, daß der Gasverbrauch immer im Verhältnis 
zum Radreifendurchmesser steht, d. h. je kleiner der Reifen
durchmesser, um so geringer der Gasverbrauch (Abb. 2). Die 
Anlage kann auch ganz unter Flur eingebaut, bei Nichtgebrauch 
staubfrei gehalten und bei Raummangel so bedeckt werden, daß 
sie begangen und befahren werden kann (Abb. 3). Ebenso läßt 
sich die Vorrichtung beliebig hoch über Flur anordnen, wobei 
Mischvorrichtung, Ringrohr, Panzerschlauchkupplungen usw. 
unter Flur bleiben; hierdurch wird die einfache Handhabung der 
Erwärmung der Reifen gefördert (Abb. 4).

Dieses Wärmfeuer findet ebenso Verwendung zum Erhitzen 
von Ringen, Flanschen für Röhren usw., und es gewährleistet die 
gleichmäßige Erwärmung von Reifen und sonstiger Teile.

H. Fey.

H erstellung und E igenschaften  von  Schm elzbasalt.
Wenn aus Basalt verwickelte oder den besonderen Verhält

nissen angepaßte Stücke hergestellt werden sollen, so bleibt als 
einziges Mittel hierfür das Schmelzen und Vergießen in die end
gültige Form übrig. Dieser Weg ist erst in der jüngsten Zeit in

Deutschland von der Schmelz- 
basalt-A.-G. beschritten worden, 
über deren Betrieb Karl Risse 
berichtet1).

Die Tatsache, daß der Basalt 
kein einheitlicher Stoff, sondern 
ein Kristallgemisch ist, das zu 
glasiger Erstarrung neigt, macht 
besondere Obacht beimSchmel- 
zen notwendig. Hierzu dient ein 
umgebauter Siemens - Martin- 
Ofen, dem der Basalt ununter
brochen zugeführt wird. Der Ofen 
wird mit Braunkohlen-Genera

torgas beheizt. Der Basalt fließt in ununterbrochenem Strahl 
über eine aus besonderem Werkstoff bestehende Auslaufschnauze 
in einen kippbaren Vorherd, der ebenfalls dauernd beheizt wird.

Aus dem kippbaren Vorherd wird der Basalt in die auf einer 
stetig laufenden Rundbahn befindlichen Sand- und Eisenformen 
vergossen. Nach kurzer Zeit ist das Gußstück schon so weit 
abgekühlt, daß sich ein festes Gerippe gebildet hat, während im 
Innern der Basalt noch flüssig oder teigartig ist. In diesem Zu
stand wird das Stück aus der Form entleert und dann sofort 
in den sogenannten E n tg la su n gso fen  gebracht, wo es für kurze 
Zeit wieder nahe bis an die Erweichungsgrenze erhitzt wird; 
dies hat den Zweck, die in der Form am raschesten abgekühlten 
Kanten, die amorph erstarrt sind, zu entglasen, d. h. kristallin zu 
machen. In dem Entglasungsofen noch, der als Bandofen mit 
hochfeuerfesten Stahllamellen ausgekleidet ist, werden die Guß
stücke dann rasch auf etwa 700° heruntergekühlt und darauf in 
einen K ühlofen  übergeführt, der ebenfalls als stetig laufender 
Bandofen ausgebildet ist. Hier muß die Abkühlung langsam er
folgen nach einem ganz genauen Plane, der sich nach der Größe 
der Gußstücke richtet. Am Ende des Kühlofens werden die 
Stücke vom Band abgenommen, geputzt und geprüft.

Die chemische Zusammensetzung des Schmelzbasaltes weicht 
nicht sehr von der des Naturbasaltes ab; die mineralogische Zu- 
sammensetzung dagegen ist durch die Wärmebehandlung zu 
ihrem Vorteil verändert worden. Die chemische Widerstands
fähigkeit des Schmelzbasaltes und seine guten pysikalischen 
Eigenschaften, besonders seine hohe Härte und Verschleißfestig
keit, sichern ihm weite Absatzgebiete.

W eltk raftk on feren z  B erlin  1930.
Der Ersten Weltkraftkonferenz in London im Jahre 1924, 

welche das gesamte Gebiet der Energiewirtschaft abtastete, folgte 
1926 eine Teilkonferenz in Basel, die der Wasserkraftnutzung und 
Binnenschiffahrt gewidmet war. Im Herbst 1928 fand in London 
eine weitere Teilkonferenz, die sogenannte „Brennstofftagung“, 
statt; im Frühjahr 1929 hatte Spanien aus Aulaß der Eröffnung 
der Weltausstellung in Barcelona zu einer Teilkonferenz über 
Wasserkrafterschließung eingeladen. Endlich sah der Ferne Osten 
im Herbst 1929 eine Teilkonferenz in den Mauern der Stadt Tokio, 
und zwar zu gleicher Zeit mit dem ebenfalls dort tagenden Welt
ingenieurkongreß .

Für die Z w eite V ollkonferenz ist vom Internationalen 
Hauptausschuß der Weltkraftkonferenz der ehrenvolle Auftrag 
an Deutschland ergangen, die ganze energiewirtschaftlich inter
essierte Welt nach Berlin einzuladen. Der Internationale Haupt
ausschuß ist — das mag in diesem Zusammenhänge bemerkt 
werden — die'oberste Vollzugsgewalt der Weltkraftkonferenz, ein 
Kreis, in den jedes Land seine erlesensten Vertreter entsendet, 
in welchem bei Abstimmungen jedoch jeder Staat nur eine Stimme 
hat. Die Mitglieder des Internationalen Hauptausschusses sind 
meist die Vorsitzenden des in jedem Lande bestehenden Nationalen 
Komitees der Weltkraftkonferenz, dem die gesamte Organisation 
der Beteiligung an Weltkraftkonferenzen in dem betreffenden 
Staate obliegt. Es besteht auch die Vorschrift, daß Berichte zur 
Weltkraftkonferenz nur durch diese nationalen Komitees, die 
meist aus Vertretern der Regierung und anerkannter Verbände 
sowie hervorragenden Persönlichkeiten auf dem Gebiete der 
Energiewirtschaft bestehen, eingereicht werden können. Hierdurch 
soll die Höhe gewahrt und insbesondere vermieden werden, daß 
bei der Weltkraftkonferenz Hirngespinste einzelner Köpfe vor- 
getragen und reine Firmenwerbung getrieben wird.

Das Deutsche Nationale Komitee hat nunmehr für den 16. 
bis 25. Juni 1930 alle Mitgliedsländer der Weltkraftkonferenz 
— fast die ganze Welt — nach Berlin eingeladen, um auf dieser 
nach sechs Jahren stattfindenden Vollkonferenz wieder einma 
das gesamte Gebiet der Energiewirtschaft zu behandeln, und zwar

1) Arch. Eisenhüttenwes. 3 (1929/30) S. 437/40 (Gr. A.
Schlackenaussch. 16).
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die E nergieverteilung und -Verwendung. Dabei soll 
weniger auf die rein technische Seite der Energieversorgung ein
gegangen werden; hierfür sind ja die bestehenden, rein fachlich 
eingestellten nationalen und internationalen Vereinigungen die 
gegebenen Organisationen. Die Weltkraftkonferenz will vielmehr 
hauptsächlich die wirtschaftliche Seite der Kraftversorgung be
handeln. Sie greift außerdem dadurch über die reinen Fachver- 
sammlungen weit hinaus, daß sie Fachleute der verschiedenen 
Teilgebiete der Energieversorgung aus aller Welt zusammenführt, 
um gemeinsam miteinander und mit den Vertretern der Wissen
schaft und Wirtschaft die neuesten Fortschritte und Erfahrungen 
auszutauschen. Außerdem ist aber die Weltkraftkonferenz die 
Plattform, von der aus über die Energiewirtschaft zur breitesten 
Öffentlichkeit gesprochen und damit bei allen beteiligten Kreisen 
Verständnis für die brennendsten Fragen erweckt werden soll, die 
aus dem raschen Fortschritt der Technik für Wirtschaft und Ver
waltung entstehen. So nehmen an der Weltkraftkonferenz teil 
führende Persönlichkeiten nicht nur der Technik, Wissenschaft 
und Industrie, sondern auch der Regierungen und städtischen 
Behörden, der Volksvertretungen, der Wirtschaft, der Bankwelt, 
des Erziehungswesens usw. Ein besonderes Echo findet die Welt
kraftkonferenz in der Fach- und Tagespresse der ganzen Welt.

Das Ehrenprotektorat über die Zweite Weltkraftkonferenz 
hat Reichspräsident von  H indenburg, das Ehrenpräsidium 
Oskar v. Miller, der Pionier auf dem Gebiete der Kraftversor
gung, übernommen. Mit der Uebemahme des Ehrenpräsidiums 
am 16. Juni 1930 wird Exzellenz v. Miller an Stelle des bisherigen 
Präsidenten, des Grafen v. D erby, das Oberhaupt der gesamten 
Weltkraftkonferenz bis zur nächsten Vollkonferenz, die wahr
scheinlich 1936 in den Vereinigten Staaten abgehalten wird. Mit
glieder des Ehrenausschusses sind die deutschen Reichsminister, 
die Ministerpräsidenten der meisten deutschen Länder sowie eine 
Reihe führender Männer öffentlicher Körperschaften, der Wissen
schaft, der Industrie, der Finanz, des Handels und des Verkehrs. 
Die eigentliche Leitung der Konferenz liegt beim Vorstand, 
dessen Vorsitz dem Verfasser übertragen wurde, und bei der Ge
schäftsführung, der Professor Dr. M atschoß vorsteht. Für das 
Gelingen der Konferenz wurden bereits umfassende Vorarbeiten, 
besonders auf wissenschaftlichem Gebiete, geleistet.

Um den umfangreichen Stoff zu meistern, war zunächst eine 
Unterteilung des G esam tgeb ietes notwendig. Dabei erwies 
es sich am zweckmäßigsten, diese Unterteilung nach den einzelnen 
Energieträgern vorzunehmen, da eine derartige Gliederung sich 
zugleich den bestehenden Fachvereinen am besten anpaßte.

Bis zum 1. November 1929 wurden von den einzelnen Ländern 
und auf den verschiedenen Fachgebieten folgende Vorträge an
gemeldet:

Die Berichte selbst werden nicht vorgetragen; durch den 
für den 1. November 1929 festgesetzten Einreichungstermin ist 
vielmehr vorgesehen, daß die Berichte noch vor Konferenzbeginn

einzeln gedruckt an die Beteiligten in allen Ländern der Welt 
verschickt und vorher gelesen werden können. Der Inhalt wird 
also zur Konferenz als bekannt vorausgesetzt und dadurch wert
volle Zeit gespart. Für die Tagung selbst ist eine Reihe von Ge
neralberichterstattern ernannt worden, welche aus je etwa 10  bis 
15 der eingereichten Einzelberichte, die fachlich zusammengehören, 
das Wichtigste herausnehmen und in ihren Generalbericht hinein
arbeiten. Der Generalbericht, der für etwa I4- bis %stündige 
Rededauer berechnet ist, wird auf der Konferenz vorgetragen; 
er gibt einen kurzen Inhalt der einzelnen Berichte und leitet nach 
einer kritischen Zusammenfassung zur nun einsetzenden Er
örterung über, welche einen fruchtbaren Meinungsaustausch unter 
den ersten Köpfen der Welt herbeiführen und je nach Umständen 
zu wichtigen Entschließungen der Weltkraftkonferenz führen soll.

Für einen fruchtbaren Verlauf der Konferenz ist einer der 
wichtigsten Punkte die sprachliche V erständigung. Auf 
Grund der Erfahrungen bei vorhergehenden Konferenzen und 
ähnlichen internationalen Veranstaltungen arbeitet man seit dem 
Herbst 1928 daran, mittels einer Sprachenübertragungsanlage 
jede Rede gleichzeitig in den drei Kongreßsprachen Deutsch, 
Englisch und Französisch hörbar zu machen.

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe der W eltk ra ftk o n fe 
renz bildet ein Empfang am Abend des 15. Juni 1930 im Reichs
tag. Diefeierliche Eröffnungssitzungfindet amMontag, dem 16. Juni 
1930, vormittags im Theaterraum der Kroll-Oper statt. Sodann 
beginnen die wissenschaftlichen Sitzungen, welche bis zum 25. Juni 
1930 die Vor- und Nachmittage ausfüllen. Neben dieser streng 
fachlichen Arbeit ist auch für einen würdigen gesellschaftlichen 
Rahmen gesorgt. Neben mehreren offiziellen Empfängen verheißt 
in der Mitte der Konferenz das „Weltkraftfest“ eine Reihe ein
drucksvoller Darbietungen. Nach Schluß der Tagung führt eine 
Anzahl sternförmig von Berlin ausstrahlender Reisen die Konfe
renzteilnehmer in die verschiedenen Landesteile, um ihnen die 
Stätten deutscher Arbeit und deutschen Schaffens zu zeigen.

S )r .* §n g .  ©.  ij. C a r l K ö ttg e n .

In ternationa le  V ere in igu n g  für B rückenb au  und H och bau .
Eine bedeutsame Kundgebung für internationale Zusammen

arbeit auf wissenschaftlichem und praktischem Gebiete des Tn. 
genieurbauwesens führte am 29. Oktober 1929 in Zürich zur 
Schaffung einer „Internationalen Vereinigung für Brückenbau 
und Hochbau“.

Die Vereinigung bezweckt die Zusammenarbeit der Fachleute 
der einzelnen Staaten, den Austausch von Gedanken, Erkennt
nissen theoretischer und praktischer Natur und Ergebnissen von 
Versuchsforschungen. Die jeweilig wichtigsten Fragen und Auf
gaben werden in einem besonderen Arbeitsausschuß für die 

wissenschaftliche und versuchstechnische 
Weiterbearbeitung vorbereitet, Anregungen 
hierzu gegeben, um die Bearbeitung aller 
Aufgaben unter Berücksichtigung der Ar
beiten in den einzelnen Ländern zu er
leichtern. Druckschriften und Berichte 
werden die Versuchsergebnisse und erziel
ten praktischen Erfahrungen den Mitglie
dern zugängig machen.

Neben dieser regelmäßigen Zusammen
arbeit sollen in mehr oder weniger größeren 
Zeitabständen Tagungen veranstaltet wer
den, um durch persönliche Fühlungnahme 
der weiteren Kreise der Mitglieder die Auf
gabe des Ständigen Ausschusses zu erwei
tern und fördern zu können.

Die Vereinigung besteht aus dem „Stän
digen Ausschuß“, in den jedes Land je nach 
der Zahl seiner persönlichen und Körper
schaftsmitglieder einen oder zwei Vertreter 
entsendet. Der Ständige Ausschuß wählt 
zur Geschäftsführung einen Präsidenten, 
drei stellvertretende Präsidenten, einen 
Generalsekretär und zwei wissenschaftliche 
Sekretäre, letztere mit je einem Stellver
treter. Als Sitz wurde Zürich gewählt, 
einerseits um die Schweiz als Land, von 
dem die Anregung zur internationalen 
Zusammenarbeit ausgegangen war, zu 
ehren und anderseits um namentlich auch 
der internationalen Stellung der Schweiz 
Rechnung zu tragen. Der Präsident 

des Schweizerischen Schulrats, Professor Dr. R ohn, wurde 
zum Präsidenten der Vereinigung gewählt. Stellvertretende 
Präsidenten sind $)i>3>ng. f). M. K lönne (Deutschland), Pro-
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Argentinien .........................  10 _ 1 1 2 __ 2 1 — 1 2 __ --- 1 1
Australien . . 2 —
B elgien .....................................  1 -
Brasilien . . 1
Dänemark......................... 6 __ __ 1 __ __ , __ 4 __ — --- 1 —
Deutschland.............................  58 3 1 8 8 5 1 4 24 2 — 1 — 1
Estland . . 2 2
Finnland . . .  3 __ 1 2
Frankreich. . . 2 1 2 1 1 fi 1 4 — 4 — --- — 1

' Griechenland 1 — — __ __ __ __ ■ __ 1 — — 1 — —
Großbritannien 49 4 3 12 7 6 1 3 9 1 1 2 — —
Holland . . .  4 — __ __ 2 1 __ 1 — 1 — — — — —
Italien................  28 2 2 1 3 3 8 — 9
Japan . . . .  9 3 1 __ 2 __ __ — 3
Jugoslawien . 1 1
Kanada . . 7 1 __ __ __ 4 — 2 — — . — — —
Lettland . 1 __ __ __ 1 __ — — — —
Litauen . . 1 1
Neuseeland 1 1 —Niederländisch-Tudien 1 -
Norwegen.................................  12 1 __ __ 1 __ 6 4 — — — —
Oesterreich. . . .  39 2 9 4 9 — 9 1 1 1 — 2 1
Polen . . .  9 3 1 1 __ __ 1 __ 2 1 — — 1 —
Portugal 1 1 1 — — — — —
Rußland . . .  : 26 3 1 2 1 1 — 12 3 1 1 1 —  |
Schweden . . . .  i o 1 2 1 ” 5 1 — — — —
Schweiz . . . .  23 1 4 2 3 — 12 1 — — —
Tschechoslowakei . . 1 4 - 1 1 — 2
Ungarn . . . .  1 7 1 1 2 __ __ 2 — — — — 1
Nordamerika 61 4 1 5 11 3 4 — 23 3 2 2 3
Südafrika - —  1 — 1 - — — — —

(Gesamtzahl 1400 31 13 33 63 28 49 7 136 12 6 8 6 8 1
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fessor E. P igeaud , Sous-directeur de l’Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussees, Paris (Frankreich), und J. M itchell M oncrieff, 
President of the Inst, of Structural Engineers, London (England). 
Die Ernennung des Generalsekretärs wurde der Schweiz über
lassen, die für diese Stellung Professor Karner von der
Eidg. Technischen Hochschule in Zürich bestimmte. Zu wissen
schaftlichen Sekretären wurden 2)t.=Qtig. B leich  (Oesterreich), 
vertreten durch Professor Godard (Frankreich), sowie Professor 
Campus (Belgien), vertreten durch St.^Tig. P etry (Deutsch
land), gewählt.

Die nächste Vollsitzung wird die Mitglieder des Ständigen 
Ausschusses im April 1930 abermals in der Schweiz versammeln. 
Als Ort für die nächste Tagung wurde Paris und als Zeitpunkt 
das Jahr 1932 bestimmt.

Von ganz besonderer Bedeutung ist für die so geschaffene 
Vereinigung die Tatsache, daß in ihr die Fachleute aller Bauwesen, 
insbesondere Stahlbau und Eisenbetonbau, vertreten sind und 
somit auch nach dieser Seite eine tatkräftige Zusammenarbeit zu 
gemeinsamem Nutzen des Brückenbaues und Hochbaues in all
gemeinster Form erwartet werden kann.

Anmeldungen zur Mitgliedschaft sind zu richten an den 
Deutschen Stahlbauverband, Berlin NW 7, Neue Wilhelmstr. 9/11, 
oder an den Deutschen Betonverein, Obercassel (Siegkreis).
M etallographische Ferienkurse an  der T echn ischen  H och schu le  

Berlin-C harlottenburg.
Unter Leitung von Professor $t.=£jng. H. H anem ann wird 

vom 5. bis 15. März 1930 ein Kursus, bestehend aus täglich zwei 
Stunden Vortrag und vier Stunden Uebungen, an der Technischen 
Hochschule zu Charlottenburg abgehalten werden, der für Teil
nehmer bestimmt ist, die sich in der Metallographie einarbeiten 
wollen. Vom 17. bis 22. März 1930 wird ein Kursus für Metallo
graphen abgehalten, ebenfalls mit täglich zwei Stunden Vortrag 
und vier Stunden Uebungen, der die neuesten Fortschritte der 
Metallographie behandelt: Röntgenforschungen, ternäre Le
gierungen, Theorie des Graugusses, Härte- und Wärmebehandlung 
von Stahl. — Die Teilnehmergebühr für den ersten Kursus beträgt 
175 JIM, für den zweiten Kursus 100 JIM.

Anfragen und Anmeldungen sind an das Außeninstitut der 
Technischen Hochschule Berlin zu richten.

Aus Fachvereinen.
Eisenhütte Südwest,

Z w e ig v e r e in  d e s  V e r e in s  d e u t s c h e r  E is e n h ü t te n le u t e .
Sonntag, den 19. Januar, beging die „Eisenhütte Südwest“ 

ihre diesjährige H auptversam m lung, verbunden mit der Feier 
ihres 25jährigen Bestehens, in einer sehr stark besuchten Ver
sammlung in Saarbrücken im Festsaale des Rathauses.

Der Vorsitzende, Direktor A. Spannagel (Neunkirchen), gab 
in seiner B egrüßungsansprache einen Rückblick über die 
Entwicklung der Eisenhütte Südwest. Nach zwanglosen Zusam
menkünften der Eisenhüttenleute bereits seit den neunziger Jahren 
entstand 1904 in Trier die Eisenhütte Südwest in ihrer jetzigen 
Form. Die Mitgliederzahl stieg bis 1914 auf 420. Krieg und Nach
kriegszeit brachten durch die besonderen Verhältnisse an der Süd
westgrenze des Reiches eine Unterbrechung der Arbeiten mit sich, 
so daß erst 1920 wieder eine Hauptversammlung nach dem Kriege 
stattfinden konnte. Die Not der Zeit zwang zu einem innigen 
Zusammenschluß zur Gemeinschaftsarbeit der Saarhüttenleute, 
die in der Eisenhütte Südwest ihren natürlichen Rahmen fand. 
Im Jahre 1927 wurden innerhalb des Zweigvereins technische 
Fachausschüsse gegründet, die eine lebhafte Tätigkeit entfalteten 
und den Mitgliedern Gelegenheit zum Gedankenaustausch und 
zur Erweiterung ihrer Kenntnisse gaben.

Die hervorragenden Verdienste, die sich Kommerzienrat 
Dr. rer. pol. h. c. Herm ann R öchling um die Entwicklung der 
Saar-Eisenindustrie in technischer und wirtschaftlicher Beziehung 
erworben hat, würdigte die Hauptversammlung durch seine 
Ernennung zum E hrenm itglied.

Die beiden dann folgenden Vorträge behandelten die E n t
w icklung der E isen in dustrie  im B ereiche der E isen h ü tte  
Südw est in den le tz ten  25 Jahren. Direktor A. Spannagel 
schilderte die

T echn ische E n tw ick lu n g  der Südw est-E isen industrie.
Die Eisenindustrie an der Saar kann auf ein hohes Alter 

zurückblicken. Unter den bestehenden Hütten läßt sich das Neun- 
kircher Eisenwerk bis zum Ende des 16. Jahrhunderts zurück
verfolgen, das St.-Ingberter Eisenwerk bis 1734, die Haiberger 
Hütte bis 1756 und die Dillinger Hüttenwerke bis in die achtziger 
Jahre des 17. Jahrhunderts. Verhältnismäßig jung sind dagegen

die Burbacher Hütte (gegründet 1856) und die Völklinger Hütte 
(gegründet 1873). Die Erzgrundlage für die älteren Eisenhütten 
bildete der dort in Nestern und kleinen Lagern vorkommende 
tonige Spateisenstein. Die notwendigen Holzkohlen lieferten die 
ausgedehnten Wälder an der Saar und in der Pfalz. Bemerkens- 
wert ist ein in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre des 18. Jahr
hunderts unternommener Versuch zu Sulzbach, aus Saarkohle 
Koks herzustellen, um diesen an Stelle der Holzkohle im Hochofen 
zu verwenden. Das damals erblasene Roheisen befriedigte die 
Verkäufer aber nicht, so daß die Versuche wieder aufgegeben 
wurden. Aber auch die Lothringer Minette erregte schon früh 
die Aufmerksamkeit der Hüttenbesitzer an der Saar; im Jahre 
1625 soll dort Minette aus der Hayinger Gegend vorübergehend 
verarbeitet worden sein.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm die Saar- 
Eisenindustrie einen größeren Umfang an. Die Ursache ist wohl 
zunächst in der zunehmenden Verwendung von aus Saarkohle 
erzeugtem  K oks zu suchen, die eine Steigerung der Hochofen
leistungen im Gefolge hatte. Hinzu kam die Einführung des 
Puddelverf ahrens, das eine erhöhte Stabeisenerzeugung zuließ. 
Einen weiteren Aufschwung brachten in den fünfziger Jahren 
einmal der Anschluß des Saargebietes an das deutsche und fran
zösische Eisenbahnnetz und zum anderen der durch den Bau dieser 
Bahnen gesteigerte Bedarf an Schienen. Zur selben Zeit ent
standen auch die ersten K okereien  von de Wendel, der franzö
sischen Ostbahn bei Grube DudweUer sowie von Gebr. Haldy bei 
Grube Altenwald. Die erste Hüttenkokerei baute die Burbacher 
Hütte im Jahre 1857.

Eine neue Blütezeit der saarländischen Eisenwerke begann 
mit der Einführung des T hom asverfahrens, die zeitlich mit 
der Auswirkung der von Freiherrn von Stumm eifrig geförderten 
Bismarckschen Schutzzollpolitik zusammenfiel. Die reichen 
Minettelager in Lothringen wurden in steigendem Maße erschlos
sen. Die Eisenindustrie konnte zur Massenerzeugung übergehen, 
und so sehen wir denn nicht nur an der Saar, sondern auch in 
Lothringen und in Luxemburg eine lebhafte Bautätigkeit und 
außerdem Neubauten in Rombach, Kneuttingen und Differdingen 
entstehen.

Während die Lothringer Hütten fast ausschließlich west
fälischen Koks verarbeiteten, waren die Saarwerke in der Haupt
sache auf Saarkoks angewiesen. Der Saarkoks ist rissig, weich 
und leicht zerreiblich, so daß man von jeher seiner Verbesserung 
die größte Aufmerksamkeit schenkte. Um 1900 waren durchweg 
noch Flammöfen in Anwendung; bald ging man aber zu Oefen mit 
Gewinnung der Nebenerzeugnisse über. Seit den neunziger Jahren 
arbeitete man mit gestampfter Kohle. Von dieser Arbeitsweise 
ist man erst in neuester Zeit abgegangen, und zwar in Verbindung 
mit der Einführung der Hochleistungsöfen, von denen auf der 
Haiberger Hütte im Jahre 1928 eine Batterie von 15 Koppers- 
Oefen und auf dem Neunkircher Eisenwerk im vergangenen Jahr 
eine Batterie von 40 Still-Oefen aufgestellt wurde. Die zufrieden
stellenden Ergebnisse, die man hier mit diesen Oefen erzielte, 
waren der Anlaß zum Bau einer weiteren Batterie in der gleichen 
Größe. Die Dillinger Hüttenwerke setzten zuerst der Saarkohle 
einen gewissen Teil Magerkohle zur Erhöhung der Koksfestigkeit 
zu. Das Verfahren wird heute allgemein angewandt. Zu erwähnen 
ist noch das von der französischen Bergwerksverwaltung auf der 
Kokerei in Heinitz eingeführte Schweiverfahren des Italieners 
Salerni. Der erzeugte Halbkoks wird zu 12 bis 14% der Saar
fettkohle zugesetzt und ergibt mit dieser einen klingharten Koks, 
dessen Trommelfestigkeit der des Ruhrkokses fast gleichkommt. 
Die Kokserzeugung im Saargebiet betrug im Jahre 1904 11019611, 
stieg im Jahre 1913 auf 17503001 und im Jahre 1928 auf 2372876t. 
Die steigende Verwendung von Saarkokskohle auf den Kokerei
anlagen des französischen Minettegebietes dürfte die Schwierig
keiten der Saar-Hüttenwerke in der Versorgung mit Koksfeinkohle 
weiterhin vermehren.

Um die Förderkosten bei der E r z v e r s o r g u n g  herabzu
drücken, gingen einzelne Hütten dazu über, von ihren Erzgruben 
im Minettegebiet Seilbahnen zu den Hochöfen zu bauen. Andere 
Hütten versuchten, den Erzversand durch Selbstentladewagen 
mit großem Ladegewicht zu verbilligen. Durch den Kriegsausgang 
sind den Saarhütten die Lothringer Erzgruben verlorengegangen; 
sie müssen das Erz von den jetzigen Besitzern, französischen Berg
werksgesellschaften, kaufen. Damit ist eine wesentliche Erhöhung 
der Selbstkosten verbunden, zumal da die Güte des Erzes bestän
dig nachläßt und das Ausbringen s i n k t .  Durch eine e n ts p r e c h e n d e  

Vorbehandlung der Erze, teils Brechen, teils Sintern, versucht man 
den Ausfall, den die sinkende Erzgüte verursacht, in etwa auszu
gleichen.

Einen bemerkenswerten Fortschritt im H o c h o f e n b e t r i e b  

brachte die Einführung des auf dem Neunkircher E is e n w e r k  im
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Jahre 1912 ausgebildeten Winderhitzer-Beheizungsverfahrens nach 
P f o s e r - Strack-Stum m . Herabsetzung der Heizzeit und Ver
ringerung der Abgastemperaturen und Strahlungsverluste sind 
die Vorteile dieses Verfahrens. Von großer Bedeutung für die 
Roheisenerzeugung ist auch die Aenderung und Vergrößerung des 
Hochofenprofils geworden. Stand man früher auf dem Stand
punkt, daß man mit Saarkoks nur in kleinen Einheiten arbeiten 
könnte, so ging man nach dem Beispiel Lothringer Werke später 
zu größeren Gestelldurchmessern über. Die Völklinger Hütte 
machte 1904 mit einem Gestelldurchmesser von 4,5 m den Anfang. 
Heute ist ein Gestelldurchmesser unter 4 m bei Thomasroheisen 
erzeugenden Oefen eine Seltenheit. Röchling ist im vergangenen 
Jahre bei einem Ofen bereits auf 6 m gegangen.

An der Ausbildung der G ich tgasm asch ine ist im Saarge
biet ein gut Stück Pionierarbeit geleistet worden, die mit den 
Namen Meier und D owerg verbunden ist. Eine der Hauptur
sachen für das anfängliche Versagen der Großgasmaschine lag 
zweifellos in der ungenügenden R ein igu ng des G ichtgases. 
Nachdem Versuche mit der Naßreinigung zu keinem rechten 
Ergebnis gekommen waren und außerdem die Klärung der ver
schmutzten Abwässer Schwierigkeiten gemacht hatte, bildete die 
Haiberger Hütte ein Trockenreinigungsverfahren mit Stoffiltern 
aus, das später unter dem Namen H alb erg-B eth  in die Praxis 
eingeführt wurde. Die Dillinger Hütte versuchte zusammen mit 
der Firma „Elga“ in Kaiserslautern kurz nach dem Kriege die 
Reinigung der Gichtgase auf elektrischem Wege; im Jahre 1922 
führten diese Versuche zu der ersten Anlage in Dillingen.

Im Stahlw erksbetrieb hat man die Konvertereinsatz
gewichte stellenweise bis auf 30 t erhöht. Der verhältnismäßig 
hohen Blockgewichte wegen ging man fast allgemein zum Gießen 
auf Wagen über.

Der W alzw erksantrieb ging zum Teil ganz neue Wege. 
Max Meier baute im Jahre 1903 eine 500er Mittelstraße in Differ- 
dingen mit einem Hochofengasmotor als Antriebsmaschine, der 
bis vor wenigen Jahren im Betriebe war, allerdings verstärkt durch 
einen Elektromotor. Auch in Burbach und Völklingen hatte man 
mit Gasmaschinen Erfolg; trotzdem hat man später diese Antriebs
art wieder verlassen.

Im W alzwerkswesen ist wohl als wichtigstes Ereignis die 
in den Jahren 1901/02 durch Max Meier erfolgte Einführung des 
Grey-Walzwerks zum Walzen breitflanschiger Träger in Differ- 
dingen anzusehen. Kontinuierliche Fein- und Drahtstraßen 
wurden in den Jahren 1906/08 in Rombacli und Differdingen 
gebaut. Um dieselbe Zeit kam in Rombach die erste elektrisch 
betriebene Umkehrstraße mit Hgner-Umformer in Betrieb.

Die Lothringer und Luxemburger Hüttenwerke befanden sich 
bei Kriegsausbruch auf dem höchsten Stand der damaligen Tech
nik. Sie arbeiteten hauptsächlich für die Ausfuhr — große Posten 
in wenigen Profilen — und konnten sich daher auf Massenerzeu
gung einstellen. Anders bei den Saarwerken. Der süddeutsche 
Markt verlangte ein umfangreiches Walzprogramm mit größten
teils geringen Mengen je Abmessung. Der Schwerpunkt der 
Stahlerzeugung der Saarhütten war und ist der Thomasstahl. 
Formeisen, Oberbauzeug, Handelsstabeisen, Draht, Bandeisen, 
Grob- und Feinbleche bilden die Haupterzeugnisse der Werke.

Im Rahmen dieses Auszuges kann auf die Edelstahlerzeugung, 
die Verfeinerungsbetriebe und auf manche andere bemerkenswerte 
Mitteilung des Redners leider nicht eingegangen werden. Seine 
Ausführungen klangen aus in dem Wunsche einer recht baldigen 
Rückkehr des Saargebietes zum Deutschen Reiche.

Dr. M. Schlenker, Düsseldorf, sprach über die 
W irtschaftliche E n tw ick lu n g  der Süd w est-E isen in d u strie.

Der Redner stellte an den Beginn seiner Ausführungen eine Würdi
gung der heutigen Unternehmerpersönlichkeit. Er hob zunächst 
die Merkmale hervor, welche den eigentlichen Unternehmer kenn
zeichnen, und betonte, daß hierbei weniger die Fertigkeiten als 
vielmehr die Charaktereigenschaften eine Rolle spielten. Denn die 
Zusammenballung gewaltiger Kapitalien an einer Stelle und die 
Schaffung von Großbetrieben erfordere zur Durchführung der 
damit gestellten Aufgaben Männer, die sich als Persönlichkeiten 
durchzusetzen verstünden, die den von ihnen geleiteten Werken 
den Stempel ihres Wesens aufdrückten und die von hohem Ver
antwortungsbewußtsein durchdrungen seien, Männer des starken 
Willens und der Tat, Individualitäten eigener Prägung, Kultur
faktoren. Daß die Entwicklung zu einer vollwertigen Persönlich

keit letzten Endes das Entscheidende sei, das beweise in der heu
tigen Wirtschaft das Uebergewicht der leitenden Köpfe über den 
Besitz. Söhne reicher Eltern und Männer reicher Frauen seien 
in der Leitung unserer größten und bekanntesten Unternehmungen 
kaum vorhanden, sondern die Unternehmer stammten noch weit
gehend aus Beamten- und Angestelltenkreisen oder seien Männer, 
die ohne jeden eigenen Besitz als Arbeiter angefangen und sich 
durch eigene Kraft zu führenden Stellungen durchgerungen hätten. 
Wende man den Satz von der maßgebenden Bedeutung der 
Charaktereigenschaften auf den südwestdeutschen Wirtschafts
raum an, so zeige sich, daß es hier an ausgeprägten Persönlichkei
ten nie gefehlt habe, an Führernaturen, die das Dichterwort be
wahrheiteten: „Daß sich das größte Werk vollende, genügt ein 
Geist für tausend Hände.“ Zum Beweise dessen gedächte der Vor
tragende mit tiefgefühlten Worten des Dankes einer Reihe von 
Männern, toten und noch lebenden, deren Leistungen die haupt
sächlichsten Voraussetzungen für die gewaltige Entwicklung des 
Südwestens gewesen seien, und deren Namen in der Geschichte 
des Eisenhüttenwesens noch lange nachhallen würden.

In seinen weiteren Ausführungen gab Dr. Schlenker sodann 
ein scharf umrissenes Bild des wirtschaftlichen Geschehens im 
südwestlichen Revier. Er stellte die beiden Hauptgebiete der 
deutschen Eisenerzeugung, den Südwesten und den Nordwesten, 
einander gegenüber, wies einerseits die durch die Besonderheiten 
der Rohstoffgrundlage — hier Erz, dort Kohle — bedingte Ver
schiedenheit der Entwicklung beider Gebiete nach und zeigte 
anderseits die zwischen beiden bestehenden Verbindungen und 
Verflechtungen. Der Kern seiner Ausführungen war der Hinweis, 
daß, im ganzen gesehen, zwischen Nordwesten und Südwesten ein 
wechselseitiges Verhältnis von Käufer und Verkäufer bestanden 
habe, ein Austausch von Kohle und Koks gegen Roheisen, Halb
zeug und grobe Walzware. Zur Sicherung seines Rohstoffbedarfes 
habe jedes Gebiet in das andere übergegriffen, so daß die beiden 
Industriebezirke vor dem Kriege immer mehr zu einer machtvollen 
Einheit zusammengewachsen seien und ein geschlossenes, durch 
planvolle Organisation verbundenes Industrieland dargestellt 
hätten.

Auf die Entwicklung nach dem Kriege einzugehen, lehnte der 
Vortragende ab; denn noch lebten die Geschehnisse des letzten 
Jahrzehnts in aller Gedächtnis, und ihre Schilderung werde bei den 
damit verbundenen schmerzlichen Empfindungen nur einen Miß
klang in die Weihestimmung des heutigen Tages tragen. Ebenso 
glaubte er davon Abstand nehmen zu können, die Saarfrage, ins
besondere die gegenwärtig stattfindenden Saarverhandlungen, in 
den Kreis seiner Betrachtungen zu ziehen, hier Wünsche zu äußern 
und Wege zu einer bestmöglichen Verständigung zu weisen. Wohl 
aber griff er ein Wort des französischen Abgeordneten Paul 
Reynaud auf, der die Auffassung verwirft, nur ein linkspolitisches, 
sozialpazifistisches Deutschland— das sogenannte „gute“ Deutsch
land — gewähre Frankreich die nötige Sicherheit; eine Verständi
gung mit dem „schlechten“ Deutschland, den politisch rechts
stehenden, nicht sozialistischen, vaterlandsliebenden Kreisen sei 
vielmehr anzustreben. Dr. Schlenker schloß sich diesen Gedanken
gängen in vollem Umfange an. Eine Befriedung der bislang feind
lichen Staaten unter voller Wahrung wohlverstandener vaterländi
scher Belange könne in Wahrheit nur von denen erreicht werden, 
die beim Kampfe in vorderster Reihe gestanden hätten und die 
ihr Volk als wahre Vaterlandsfreunde mit der gleichen Liebe 
umhegten.

In seinen Schlußworten, und damit auf seine einleitenden 
Betrachtungen zurückgreifend, richtete der Vortragende einen 
eindringlichen Mahnruf an die Jugend, für die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit einzutreten und zu verhindern, daß der Staat die 
Wirtschaft in Fesseln zwänge und jede freiheitliche Regung ertöte. 
Es würde dann auch der geniale und nach Selbständigkeit ringende 
Wirtschaftsführer nicht mehr zur Unternehmertätigkeit gelangen 
können, nicht weil die Wirtschaft ihn nicht brauche, sondern weil 
äußerer Zwang seine Betätigung vereitele. In der Kirchhofsruhe 
reiner Planwirtschaft aber werde die Eisenwirtschaft in ihrer 
weiteren Entwicklung gehemmt und gehindert sein.

Anschließend gab ®r.*£5ttg. O. P etersen , geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied des Vereins deutscher Eisenhüttenleute, Düs
seldorf, auf Grund einer Studienreise einen Ueberblick über die 
Verhältnisse der Eisenindustrie in Nordamerika, Japan und China.

Nach Schluß der Versammlung führte ein gemeinsames 
Mittagessen die Teilnehmer im Zivilkasino, Saarbrücken, zu
sammen.
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Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

(P a te n tb la tt  N r. 4 vom  23. J a n u a r  1930.)

Kl. 7 a, Gr. 13, K 113 633. Umführung für das Walzgut bei 
Walzwerken. Fried. Krupp, Grusonwerk, A.-G., Magdeburg- 
Buckau.

Kl. 7 a, Gr. 15, V 24 484. Vorrichtung zum Einführen des 
Walzgutes in Schrägwalzwerken. Vereinigte Stahlwerke A.-G., 
Breite Str. 69, und Ludwig Klein, Gerresheimer Str. 153, Düsseldorf.

Kl. 7a, Gr. 17, K 109 037. Werkstückvorholer für Pilger
schrittwalzwerke. ®r.«5ittg. Fritz Kocks, Düsseldorf, Graf-Adolf- 
Str. 49—53.

Kl. 7 a, Gr. 26, K 116 170. Auflaufrinne an Kühlbetten mit 
einer zwischen Auflaufrinne und Kühlrost angeordneten Rutsch
platte. Friedrich Klein, Lohe bei Dahlbruch i. W.

Kl. 10a, Gr. 17, F 68435. Aufnahmewagen für glühenden Koks. 
Heinrich Freise, Bochum, Dorstener Str. 228.

Kl. 10a, Gr. 17, M 100 718. Kühlanlage für heißes, körniges 
Schüttgut, insbesondere Schwelkoks. Maschinenfabrik Buckau 
R. Wolf, A.-G., Magdeburg.

Kl. 10a, Gr. 26, R 65 293; Zus. z. Pat. 469 898. Stetig ar
beitende Entgasungsvorrichtung mit Drehtrommel. Dr. E. Roser, 
Bochum, Marienplatz 5.

Kl. 12e, Gr. 2, T 34 698. Vorrichtung zum Reinigen, Kühlen, 
Mischen, Absorbieren usw. von Luft, Gasen, Dämpfen u. dgl. 
Eduard Theisen, München, Herschelstr. 25.

Kl. 18a, Gr. 15, Z 17 994. Absperrschieber für Gasfeuerungen, 
insbesondere für Winderhitzer mit selbsttätiger Ein- und Aus
schaltung des Gebläses für die Verbrennungsluft. Zimmermann 
& Jansen, G. m. b. H., Düren (Rhld.).

Kl. 18a, Gr. 18, E 34 749. Verfahren und Vorrichtung zur 
Herstellung von Eisen aus Erz. Sven Carl Gunnar Ekelund, 
Stockholm.

Kl. 18 b, Gr. 7, B 137 757. Puddelanlage mit um eine waage
rechte Achse drehbarem Puddelofen, dessen Inneres schrauben
förmig verlaufende Vorsprünge besitzt. Franz Begus, Gorizia 
(Italien).

Kl. 18b, Gr. 20, J 33 596. Gußeisenlegierung für Kokillen
hartguß. The International Nickel Company, Inc., New York.

Kl. 18c, Gr. 2, H 110 457. Vorrichtung zum Härten mittels 
Preßluft. Adolf Hain und Heinrich Hoffmann, Weidenau (Sieg).

Kl. 18 c, Gr. 3, F 60 557. Verfahren zur Behandlung der 
Oberfläche von Metallgegenständen in bei höheren Temperaturen 
wirksame Bestandteile, z. B. Kohlenstoff, Metalle und wirksame 
Gase abgebenden Mitteln. Marcel Fourment, Paris.

Kl. 21h, Gr. 20, S 71 529. Verfahren zur Herstellung von 
Elektroden für elektrische Oefen. Siemens-Planiawerke, A.-G. 
für Kohlefabrikate, Berlin-Lichtenberg, Herzbergstr. 128/137-5

Kl. 24e, Gr. 1, L 71 564. Verfahren und Vorrichtung zum 
Entgasen und Vergasen von Brennstoffen in einem Arbeitsgange 
mittels Beheizung durch die strahlende Wärme eines Schmelz
bades. Theodor Lichtenberger, Stuttgart, Hohenstaufenstr. 15.

Kl. 24 e, Gr. 10, F 63 006. Gaserzeuger mit an der Innenwand 
des Schachtes angeordneten Siederohren. Frankfurter Gasgesell
schaft, Obermainstr. 38, $ipl.=Qng. Franz Paul Tillmetz, Ober- 
mainstr. 38, und (Stbl.^ng. Ernst Schumacher, Obermainstr. 36, 
Frankfurt a. M.

KJ. 42 b, Gr. 8, M 108 881. Längenmeßmaschine für lang
gestreckte Körper, insbesondere für Rohre. Mannesmannröhren- 
Werke, Düsseldorf.

Kl. 48d, Gr. 2, W 71 832. Verfahren zum Beizen von Gegen
ständen aus Eisen oder dessen Legierungen. Werk Rothau der 
Eisenwerke A.-G., Rothau-Neudeck, und $r.=Qttg. Fritz Eisen
kolb, Rothau.

Kl. 80b, Gr. 8, K 114 044. Verfahren zur Herstellung eines 
feuerfesten Mörtels. Heinrich Köppers, A.-G., Essen.

Kl. 80c, Gr. 16, K 112 839; Zus. zum Pat. 478 532. Be
schickungsvorrichtung für Schachtöfen, mit der das feine Gut nach 
dem Rande des Ofens, das grobe sowie der Brennstoff über den 
inneren Schachtofenquerschnitt verteilt wird. 3)ipl.=^ng. Ernst 
Knöringer und Karl Wolsky, Wülfrath (Rhld.).

D eutsche Gebrauchsmustereintragungen.
(P a te n tb la tt  N r. 4 vom  23. J a n u a r  1930.)

Kl. 7a, Nr. 1 104 462. Walzwerkslager. Albert Aue, Grasdorf
a. d. Leine.

Kl. 12 e, Nr. 1 104 034. Einrichtung zur Feinentstaubung von 
Luft, Gasen und Dämpfen. Bernhard Sägebarth, Uerdingen a. Rh.

1) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an während zweier Monate für jedermann zur Einsicht und Ein
sprucherhebung im Patentamt zu Berlin aus.

Kl. 18a, Nr. 1 103 033. Kastenrekuperator mit Doppelwand. 
Igor Ratnowsky, Köln, Allerheiligenstr. 23.

Kl. 18b, Nr. 1 103 175. Umsteuervorrichtung für Abschluß, 
organe, insbesondere für Stahlwerksöfen. Demag A.-G., Duisburg, 
Werthauser Str. 64.

Kl. 31c, Nr. 1 104 127. Vorrichtung zum steigenden Gießen 
von Verbundblöcken. Theodor Brinkmann, Haspe i. W.

Deutsche Reichspatente.
K l. 12  e , Gr. 5 , Nr. 4 8 6  8 2 7 , vom 4 . November 

1926; ausgegeben am 25. November 1929. Ma
sch inenfabrik  B eth, A.-G., in Lübeck. 
Niederschlag-Elektrode, die durch einen schacht- 
artig aufrechtstehenden Hohlkörper gebildet wird.

Der Staub schlägt sich an den äußeren 
Wänden des Hohlkörpers a, b nieder und wird 
durch dessen Erschütterung abgeklopft. Die 
Wände sind mit waagerechten Einschnitten ver
sehen, deren untere Begrenzungen nach außen 
trichterartig ausgebogen werden, damit der ab
fallende Staub in das Innere des Hohlkörpers 
gelangt und dadurch der Berührung mit dem 
Gas- und Luftstrome entzogen wird.

K l. 12  e , Gr. 5 , Nr. 4 8 6  912 , vom 3. Juni
1923, ausgegeben am 4. Dezember 1929. Oski- 
A kt.-G es. in H annover (Erfinder: ®ipt.=Qng.
Erich Oppen in H annover.) Verfahren zur 
Reinigung brennbaren Staub enthaltender Oase von 
hoher Temperatur. 4̂1

Das Gas wird zuerst in eine Kesselanlage ge- 
schickt, um seine Wärme nutzbringend zu ver
werten. Die Einzelteile der Kessel werden nacheinander durch 
eine wandernde Abblasevorrichtung gereinigt, so daß Staubge
halt und Gasmenge gleichbleiben und der dahinter angeordnete 
elektrische Gasreiniger gleichmäßig beansprucht wird.

K l. 7  a , Gr. 27 , Nr. 487  2 5 1 , vom 9. Januar 1929; ausgegeben 
am 7. Dezember 1929. A dolf H esse in Lüdenscheid. Heber- 
hebetisch fü r  Walzwerke.

Der Ueberhebetisch ist mit einer Rollenbahn a versehen und 
hat ferner eine Eintrittsöffnung b für den Bedienungsmann, die 
während des Betriebes mehr oder weniger verdeckbar, z. B. 
durch einen fahrbaren Rollentisch, eingerichtet ist.

K l. 12 e , Gr. 5 , Nr. 487  372 , vom 15. März 1922; ausgegeben 
am 6. Dezember 1929. E lek tr isch e Gasreinigungs-G. nr. 
b. H. in B erlin -C harlottenburg  und Dr. H. Rohmann in 
Saarbrücken. Verfahren zur elektrischen Oasreinigung.

Der bei der elektrischen Gasreinigung benutzte Entladungs
vorgang wird gleichmäßig gehalten, damit kein Lichtbogen ent
stehen kann, und zwar durch Begrenzung der Stromstärke, die 
von der Elektrizitätsquelle im Höchstfälle geliefert werden kann. 
In die Stromleitung wird zu diesem Zweck ein e n ts p re c h e n d  
gewählter Ohmscher Widerstand eingeschaltet. Es können auch 
Stromquellen mit hohem innerem Widerstand, Wechselstrom
transformatoren und Erzeuger mit entsprechenden E ig e n sc h a f te n  

o. dgl. verwendet werden.
K l. 21 h , Gr. 2 0 , Nr. 487  426 , vom 3. Mai 1925; ausgegeben 

am 7. Dezember 1929. S iem ens-P laniaw erke A.-G. für 
K ohlefab rikate in B erlin -L ichtenberg. Verfahren z«r 
Herstellung von großen Elektroden mit Metalleinlagen.

Die ganze Elektrode wird aus einzelnen Stäben a u fg e b a u t ,  

die, nebeneinander gelegt, die fertige Elektrode ergeben. Zwischen 
die einzelnen Stäbe werden Metalleinlagen gelegt, die aus Blee - 
streifen oder Drähten oder Drahtgeflechten oder S tr e c k m e t a  

bestehen. Zur Verbindung mit den Kohlestäben kann ein Bm ® 
mittel verwendet werden. Auch ist es zweckmäßig, die bta e 
und Metallteile durch Bänder o. dgl. zusammenzuhalten oder sie 
mit einem Metallmantel zu umgeben.
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Zeitschriften- und Bücherschau Nr. 1 *).
V erzeichnis  der regelmäßig bearbeiteten Zeitschriften.

A bkürzung T ite l Bezug s ste lle
J ä h r l .
H eft-
bzw.

B d .-Z ah l

Aciers spec. A ciers spéc iaux P a r is  (6e), 14, B ue de T ournon 12
AEG-Mitt. A E G -A Iitteilungen (B eilage s .u .  K ra ftw erk ) B erlin  N W  40, F ried rich -K a rl-U fer 2/4 12
Arbeitgeber D er A rb e itg eb er B erlin  S 42, O ran ien str. 140/142, O tto  E lsn e r, V erlags

Arbeitsschulung A rbe itssch u lu n g
g ese llsch aft m . b . H .

D üsseldorf, B a th e r  S tr . 105, D eu tsches In s t i tu t  fü r te ch 
24

Arch. E isenbahnw es. A rch iv  fü r  E isenbahnw esen
nische A xbeitsschnlung 

B erlin  W  9, L in k str . 23/24, J u l ia s  S pringer
4
6

Arch. E isenbüttenw es.

Betriebs w.-Aus sch.
Chem.-Aussch.
Eraaussch.
Hochofenaussch.
Kokereiaussch.
Masch.-Aussch.

A rch iv  ftir  d a s  E isen h ü tten w esen  (m it B erich ten  
fo lgender F ach au ssch ü sse  des V ereins d eu tscher 
E ise n h ü tte n le n te  :)
A usschuß  fü r  B e trieb sw irtsch a ft
C h em ikerausschuß
E rz au ssch u ß
H o ch o fen aassch u ß
K o k ere iausschuß
M asch inenausschuß D üsseldorf, S chließfach  664, V erlag 12

Bechtsau3sch. R ech tsau ssc h u ß S tah le isen  m . b. H .
Schlackenaussch. 
Schmier m itte 1 s te 11 e 
Stahlw.-Anssch. 
Walzw.-Aussch.
Wärmestelle

Werkstoffaussch. 
Arch. Wärme w irtsch .

A usschuß  fü r  V erw ertung  d e r H ochofenschlacke 
G em e inschaftss te lle  S chm ierm itte l 
S tah lw erk sau ssch u ß  
W alzw erksausschuß
W ärm este lle  (U eberw achungsste lle  fü r  B renn 

s to ff- u n d  E n e rg iew irtsch a ft au f E isen 
w erken)

W erksto ff au ssch u ß  
A rch iv  fü r  W ä rm ew irtsch a ft u n d  D am pfkesse l

w esen B erlin  N W  7, D oro theenstr. 40, V D I-V erlag , G. m . b . H . 12
Autog. M etallbearb. A utogene A le ta llbearbeitung H a lle  a . d . S ., M ühlw eg 26, C arl Alarhold 24

Baaing. D er B au in g en ieu r B erlin  W 9, L in k str . 23/24, Ju liu s  S pringer 52
Bautechn. D ie B au tech n ik B erlin  W 8, W ilhelm str. 90, W ilhelm  E m s t & Sohn 

Leipzig, S alom onstr. 13, F ried rich  Schneider i. K om m .
52

BBC-yachr. B B C -N ach rich ten 6
Ber. D. Chem. Ges. B erich te  d e r D eu tschen  Chem ischen G esellschaft B erlin  W 10, C om eliu sstr. 3, V erlag  Chem ie, G. m . b. H . 12
Ber. L. Keram. Ges. B erich te  der D eu tsch en  K eram ischen  G esellschaft B erlin  N W  87, W egelystr. 1 12
Berg-Hünen m. Ja h rb . B erg- u n d  H ü tte n m än n isc h es  J a h rb a c h W ien I . ,  S chotteng? sse 4, Ju liu s  S pringer 4
Beton Eisen B eto n  u n d  E isen B erlin  W  8, W ilhelm str. 90, W ilhelm  E rn s t & Sohn 24
Betriebs wirtsch. D ie B e trieb sw irtsch a ft. Z e itsch rift fü r  H andels

w issenschaft u n d  H an d e lsp rax is S tu t tg a r t ,  C alw er S tr . 18 I ,  C. E . P oeschel 12
Betriebs w irtsch. R dsch . B e trieb sw irtsch aftlic h e  B undschau  u n d  A rchiv  

fü r  R ev isions- u n d  T reuhandw esen L eipzig C 1, L ieb ig str . 6, G. A . G loeckner 12
Blast Furnace B la s t F u rn a c e  a n d  S tee l P la n t (fü r D eu tsch lan d ) B erlin  SW  48, W ilhelm str. 114, H ab e rt

Braonkohle F B rau n k o h le
H erm an n s

H a lle  a . d. S., M ühlw eg 19, W ilhelm  K napp
12
52

Brennst.-Chem. B rennsto ff-C hem ie E ssen , G ersw idastr. 2, W . G ira rd e t 24
Brennst. Wärme w irtsch . B rennsto ff- u n d  W ärm ew irtsch a ft H a lle  a . d. S ., M ühl weg 19, W ilhelm  K napp 24
Ball. Brit. Cast I ro n  

Besearch Ass.
B u lle tin  of th e  B ritish  C ast I ro n  B esearch  Asso

c ia tio n B irm ingham , 24, S t. P a o l’s  Square 4
Ball. Bar. Alines B u lle tin  of th e  B ureau  of Alines, D ep a rtm en t of W ash ing ton , D. C ., U n ite d  S ta te s  G overnm en t P r in tin g

C om m erce (W ash in g to n ) O ffice versch .
Ball. Inst. Phys. Cnem . B u lle tin  of th e  In s t i tu te  of P h y sica l an d  C hem ical K om agom e, H ongo, T okyo ( J a p a n ) , I n s t i tu te  of P h y sica l

Besearch B esea rch  (Ja p a n isc h ) an d  Chem ical B esearch 12
Ball. Nat. B esearch B u lle tin  of th e  N a tio n a l B esearch  Council W ash ing ton , D. C ., N a tio n a l B esea rc h  C ouncil of th e  N a

Council tio n a l A cadem y of Sciences, P u b lic a tio n  Office versch .
Ball. Soc. d ’Enc. B u lle tin  de la  Société d ’E ncou ragem en t pou r 

1’In d u s tr ie  N a tio n a le P a r is  (6e), 44, B u e  de B ennes, Société d ’E ncou ragem en t 12
Ball. Univ. I l l in o is B u lle tin  of th e  U n iv e rs ity  of I l l in o is , E ng ineering  

E x p e rim e n t S ta t io n U rb an a  (Illino is), U n iv ers ity  of Illin o is versch .
Bar. Standards J . B u reau  of S ta n d a rd s  J o u rn a l of B esearch W ash in g to n , D . C ., U n ite d  S ta tes  G overnm ent P rin tin g

Besearch O ffice, S u p e rin ten d en t of D ocum ents 12

• Carnegie Schol. Ale m. C arnegie S cho la rsh ip  M em oirs L ondon , S. W . 1, 28, V icto ria  S t., I ro n  a n d  S tee l In s ti tu te 1 Bd.
Chem. Fabrik D ie C hem ische F a b r ik  (Z e itsch rif t des V ereins 

d e u tsc h e r  C h em iker: T e il B) B erlin  W  10, C o m e liu ss tr. 3, V erlag  Chem ie, G. m . b . H . 52
Chem. Met. E n  gg. C hem ica l a n d  M eta llu rg ica l E ng ineering New Y ork , 10 th  A ve. a t  36 th  S t.,  Mc G raw -H ill P u b lish in g 12

Chem. Zentralbl. C hem isches Z e n tra lb la tt2)
C o., In c .

B erlin  W 10, C o rae lin ss tr. 3, V erlag  Chem ie, G. m . b . H . 
K ö th en  (A n h a lt) , V erlag  der C hem iker-Z eitung

52
Chem.-Zg. Che m ike r- Ze itu n g 104
Circ. Bur. S tandards C ircu la r of th e  B u reau  of S tan d a rd s , D ep a rtm en t W ash ing ton , D . C ., U n ite d  S ta te s  G overnm ent P r in tin g

of C om m erce Office versch .
Comptes rendus C om ptes ren d u s  h eb d o m ad a ire s  des séances de P a ris , 55, Q uai des G rands-A ugustins, G au th ier-V illa rs

l ’A cadém ie des Sciences & Cie. 52

De Ing. D e In g en ieu r U tre c h t, D o m s tra a t 1/3, N . V. A . O osthoek’s U itgevers
M aatij 52

D. Handels-Arch. D eu tsches  H an d e ls-A rch iv B erlin  SW  68, K o ch str . 68/71, E . S. A little r & Sohn 24
Dingier D ing lers P o ly tech n isch es  J o u rn a l B erlin  W 50, R egensburger S tr . 12a, R ic h ard  D ietze 24

Elektrizitats w irtsch. E lek triz itä tsW irtsc h a ft. A litte 'lungen  d e r  V er
e in igung  d e r E le k triz itä tsw e rk e B erlin  W  62, A laassenstr. 9

L ondon , W . C. 2, 33, N orfo lk  S t.,  S tran d
24

Eng. T he E n g in ee r 52
Engg. E ng ineering L ondon , W . C. 2, 35 & 36, B edford  S t. ,  S tran d 52
Engg. Alin. W orld E ng ineering  an d  A lining W orld N ew  Y ork , 10 th  A ve. a t  36 th  S t.,  Mc G raw -H ill P ub lish in g

12
Engg. Progress E ng ineering  P rog ress

C om pany , In c .
B erlin  SW 19, J e ru sa lem er S tr . 53/54, ..P ro g ressa s“ , 

In te rn a tio n a l E ng ineering  P ub lishers 
B erlin  W 9, L in k str . 23/24, J u lia s  S pringerE. T. Z. E lek tro tech n isch e  Z e itsch rift

12
52

Factory Ind . M anag. F ac to ry  a n d  In d u s tr ia l  A lanagem ent Chicago. 520, N . A lichigan A ve., Mc G raw -H ill P ub lish in g  
C om pany

L eipzig C 1, H e in rich s tr . 9, O tto  Spam er
12

Feuerfest F eu erfes t 12
Feuern n gs techn . F eu erungstechn ik L eipzig  C 1, H e in r ich s tr . 9, O tto  S pam er 24

*) W egen der n ic h te ise n h ü tten m än n isch e n  F ach g e b ie te , d ie h ie r n u r  b e rü ck s ich tig t w erden , sow eit s ie  d ie L eser von  „ S u h l  u n d  E ise n “  besonders 
angehen, verw eisen w ir au f d ie  vom  V e r e in  d e u t s c h e r  I n g e n i e u r e  herausgegebene „ T e c h n i s c h e  Z e i t s c h r i f t e n s c h a u “  (B e rlin  N W  7, 
D orotheenstr. 40, V D I-V erlag  G m b H )

*) Diese Z e itsch rift, d ie  se lb s t led ig lich  A uszüge aus an d e ren  Z e itsch riften  oder T ite lanzeigen  b r in g t, w ird  n u r d an n  a ls  Q uelle b e n u tz t, w enn 
ie r sch rif tle itu n g  d ie b e tr . O rig in a la rb e it n ic h t zugäng lich  is t.

2) W erden n u r  an  M itglieder des V erb an d es  abgegeben .
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J a h r  . 
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B d .-Z ah l

F ö rdertechn . F ö rdertechn ik  u nd  F rach tv erk eh r W ittenberg  (Bez. H alle), A. Z iem sen 26
F ou n d ry T he F ound ry (fü r D eu tsch land) B erlin  SW 48, W ilhelm str. 114, H u b e rt

H erm anns 24
F o u n d ry  T rade  J . T he F ound ry  T rade Jo u rn a l London, W. C. 2. 49, W elling ton  S t., S tran d 52
F uel F uel in  Science and  P ractice London, E. C. 4, 30 & 31, F u rn iv a l S t., T he C olliery  G uar

d ian  Co., L td . 12
F uel Econ. The F uel E conom ist L ondon, S. W. 1, 3, C en tra l B u ild ings 12
F u e ls  F u rn . F u e ls  and  F urnaces P ittsb u rg h , P a ., F . C. A ndresen  & A ssociates, In c .,  P laza

B uild ing 12

Gas W asserfach D as Gas- und  W asserfach M ünchen, G lückstr. 8, R . O ldenbourg 52
Génie civil Le Génie civil P aris  (9e), 6, R ue de la  C haussöe-d’A n tin 52
Gieß. D ie G ießerei D üsseldorf, B re ite  S tr. 27, G ießerei-V erlag, G. m . b . H . 52
G ieß.-Zg. G ießerei-Zeitung B erlin  SW 19, Je ru sa lem er S tr . 4G/49 24
G ieterij De G ieterij Den H aag, S cheepm akerss traa t 1/3, ,,D e H o fs tad “ 12
G laser G lasers A nnalen B erlin  SW 68, L indcnstr. 80, F . C. G laser 24
G lückauf G lückauf Essen (R uhr), F ried rich s tr . 2, V erlag G lückauf m . b. H . 62
G orn i-J . G orn i-Jo u rn a l (R ussisch) M oskau, I l j in k a  7, G orni-Sow jet 12

H an d l. Tng.-V etensk.-
A kad. H an d lin g ar [av] Ingeniörs-V etenskaps-A kadem ien S tockholm , S venska B o k hande lscen tra len , A .-B . versch .

H e a t T re a t. F org. H ea t T rea ting  and  Forging (fü r D eu tsch land) B erlin  SW 48, W ilhelm str. 114, H u b e rt
H erm anns 12

H u tn ik H u tn ik W arschau , M azowiecka 6, Zw iazek P o lsk ich  H u t Zelaznych 12

In d . Engg. Cbem . (B eil.:) In d u s tr ia l and E ngineering  C hem istry  (m it den
A naly t. Ed. News E d. B eilagen : A naly tics 1 E d ition  und  News E d ition ) W ash ing ton , D. C ., M ills B uild ing , C harles L . P arsons 36

In d . H andelszg. In d u strie - und H andelsze itung B erlin  SW 19, B eu th str . 8 rd . 300
In d . P sychotechn. In d u s trie lle  P sychotechnik B erlin -C harlo ttenbu rg  2, B erliner S tr . 40, B uchholz

& W eißw ange, V erlagsbuchhand lung , G. m. b. H . 12
Ing .-A rch . Ingenieur-A rchiv B erlin  W 9, L inkstr. 23/24, J u liu s  S pringer versch.
In te rn . W irt6ch. In te rn a tio n a le  W irtschaft P a r is  (8 e ), 38 Cours A lb e rt I ,  In te rn a tio n a le  H an d e ls 

kam m er 4
Iro n  Age The Iro n  Age New Y ork, 239 W est 39th S t., I ro n  Age P u b lish in g  Com

pany 52
Iro n  Coal T rades Bev. The Iron  and Coal T rades Review L ondon, W. C. 2, 49, W elling ton  S t., S tran d 52
Iro n  Steel D iv. Iron  and Steel D ivision (of th e  T ransac tions  of New Y ork, 29 W est 39th S t., A m erican  In s t i tu te  of M ining

th e  A m erican In s ti tu te  of M ining and  M eta llu r and  M eta llu rg ical E ngineers 1
gical Engineers)

I ro n  Steel Eng. I ro n  and  Steel E ngineer P ittsb u rg h . P a ., 706 E m pire B u ild ing , A ssociation  of Iro n
and  Steel E lec trica l Engineers 12

Iro n  Steel In d . The Iro n  and  Steel In d u s try  and  B ritish  Foun- L ondon, W. C. 2, 22, H e n rie tta  S t., S tran d , T he Louis
d rym an C assier Co., L td . 12

Iro n  T rade Rev. T he Iro n  T rade Review (für D eu tsch land ) B erlin  SW 48, W ilhelm str. 114, H u b e rt
H erm an n s 52

J a h rb . Geol. Landes- Jah rb u ch  der P reußischen G eologischen Landes
an s t. a n s ta lt ,  Berlin B erlin  N  4, In v a lid en s tr . 44, Geologische L a n d esan sta lt v ersch .

J .  Am. Ceram . Soc. Jo u rn a l of th e  American Ceram ic Society C olum bus, Ohio, 2525 N. H igh  S t. 12
J .  Am. W eld. Soc. Jo u rn a l of the  A m erican W elding Society New Y ork, 33 W est 39th S t. 12
Je rn k . Ann. Je rn -K o n to re ts  A nnaler S tockholm , D ro ttn in g ea tan  7, N ord iska  B okhande ln 12
J .  F rank l. In s t. Jo u rn a l of th e  F ran k lin  In s ti tu te P h ila d e lp h ia , P a ., 15 S outh  7 th  S t. 12
J .  In s t.  M etals Jo u rn a l of th e  In s ti tu te  of M etals (London) L ondon, S. W . 1, 36, V ictoria S t., W estm inste r, I n s ti tu te

of M etals 2 Bde.
J .  Iro n  Steel In s t . The Jo u rn a l of the  Iron  and  Steel In s ti tu te L ondon , S. W. 1, 28, V icto ria  S t., I ro n  and  S tee l I n s ti tu te 2 Bde.
J .  Roy. Techn. College The J o u rn a l of th e  R oyal T echn ica l College,

Glasgow G lasgow , C. 1, 142, W est N ile S t., R o b e rt A nderson 1 H eft

K olloid-Z. K ollo id -Z eitschrift D resden-B lasew itz, R esidenzstr. 32, Theodor S teinkopff 12
K orr. M etallsch. K orrosion und M eta llschutz B erlin  W 10, C orneliusstr. 3, V erlag Chem ie, G. m. b. H . 12
K raftw erk D as K raftw erk  (Beilage zu : A EG -M itteilungen) B erlin  NW  40, F ried rich -K arl-U fer 2/3 versch .
K ruppsche M onatsh. K ruppsche M onatshefte E ssen , F ried . K rupp , A .-G. 12

M asch.-B . M aschinenbau B erlin  NW  7, D oro theenstr. 40, V D I-V erlag , G. m . b . H . 24
M ech. Engg. M echanical Engineering New Y ork, 29 W est 39 th  S t., A m erican S ocie ty  of

M echanical E ng ineers 12
M edd. Tng.-V etensk.- M eddelande [av] Ingeniörs-V etenskaps-A kade-

A kad. mien S tockho lm , S venska B okhande lscen tra len , A .-B. versch .
M eßtechn. M eßtechnik H alle  a . d. S ., M ühlweg 19, W ilhelm  K napp 12
M etal In d . M etal In d u s try  and  th e  I ro n  F ou n d ry  (London) L ondon, W. C. 2, 22, H e n rie tta  S t. ,  S tran d , T he L ouis

C assier Co., L td . 52
M etall Erz M etall und Erz H alle  a . d. S ., M ühlweg 19, W ilhelm  K napp 24
M etallurg ia  i ta l . La M etallurgia ita lian a M ailand, V ia C appe lla ri 2 12
M eta llu rg ist The M eta llu rg ist, S upp lem ent to  ,,T he E n 

g ineer“ London, W. 0 . 2, 33, N orfo lk  S t. ,  S tran d , T he E ng ineer 12
M etals A lloys M etals and  A lloys New Y ork, 419 F o u rth  A venue, T he C hem ical C ata log

C om pany, In c . 12
M in. M eta llurgy M ining and  M eta llurgy New Y ork, 29 W est 39th S t., A m erican In s t i tu te  of M ining

and  M eta llurg ical Engineers 12
M in. P roc. I n s t .  Civ. M inutes of P roceedings of th e  In s ti tu tio n  of L ondon, S. W. 1, G reat George S t., W estm in ste r, The

E ngs. Civil Engineers In s titu tio n  of Civil Engineers8) 2 Bde.
M itt. K .-W .-Tnst. M itteilungen aus dem  K a ise r-W ilhe lm -Institu t

E isenforsch. fü r E isenforschung D üsseldorf, S chließfach  664, V erlag S tah leisen  m . b. H . versch .
M itt. M aterialprüf. M itteilungen der d eu tschen  M a te r ia lp rü fu n g s-

an s ta lte n B erlin  W 9, L in k str . 23/24, Ju liu s  Springer versch .
M itt. V ers.-A m t M itteilungen des S taa tlich en  T echnischen Ver

suchsam tes  (W ien) W ien I . ,  Scho ttengasse 4, Ju liu s  S pringer i. K om m . versch .
M onats-B ull. Schweiz. M onats-B ulletin  [de6] Schw eizerischen V erein[s] Zürich 4, S tau ffacherquai 36/38, F achsch riften -V erlag  u.

V. Gas W asserfachm . von Gas- und W asserfacbm ännern B uchdruckerei, A .-G . 12
M ont. R dsch. M ontanistische R undschau , Z e itsch rift fü r Berg- B erlin  W 62, C ourbiörestr. 3, V erlag  fü r F a c h lite ra tu r ,

und H üttenw esen G. m . b. H . 24

N aturw . Die N atu rw issenschaften B erlin  W 9, L in k str . 23/24, J u liu s  S pringer 52
N atu rw . U m schau N aturw issenschaftliche  U m schau der Chem iker-

Chem .-Zg. Z e itung K ö then  (A nha lt), V erlag  der C hem iker-Z eitung 12

O herflöchentechn. O berflächen techn ik C oburg, V erlag des , , S p rechsaals“ , M üller & S chm id t 24
Organ F o rtsch r. E isen- O rgan fü r die F o rtsch rit te  des E isenbahnw esens

babnw es. M ünchen, T roge r-S tr. 56. 0 . W . K re id e l’s V erlag 24

P hvs. Ber. P h ysikalische  B erich te2) B raunschw eig , Vor der B urg  18, F r.V iew egfcS ohn ,A k t.-G es. 24
P h y s. Z. P hysikalische Z e itsch rift Leip/.ig C 1, K önigstr. 2, S. H lrzel 24

Siehe d ie F uß n o ten  2), *) au f S eite  137.
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B d.-Z ahl

P ow er P ow er N ew Y ork , 10th Ave a t  36 th  S t. ,  M cG raw -H ill P ub lish ing
C om pany, In c . 52

P roc . A m . Soc. Civ. P roceed ings of th e  A m erican  S ocie ty  of Civil
E ngs. E ng ineers N ew Y ork , 33 W est 39 th  S t. 10

P roc . Am. Soc. T e st. P roceed ings of th e  A m erican  S ocie ty  fo r T esting
M at. M ate ria ls P h ila d e lp h ia , P a . ,  1316, Spruce S t. 2 Bde.

P roc . In s t .  M ech. E ngs. P roceed ings of th e  I n s ti tu tio n  of M echanical L ondon . S. W. 1, S to rey ’s G ate , S t. J a m e s ’ P a rk , The
E ng ineers In s titu tio n  of M echanical Engineers 2 Bde.

P sycho techn . Z. P sycho techn ische  Z e itsch rift M ünchen, G lü ck str. 8, R. O ldenbourg 6
P u b l. Engg. F ound . P u b lic a tio n s  [of] th e  E n g ineering  F o u n d a tio n N ew Y orkCity,29 W est39 thS t.,E ng ineeringS ocie tiesB uild ing versch .

R eichsarb . R e ic h s a rb e itsb la tt B erlin  SW  61, G roßbeerenstr. 17, R e im ar H obbing 36
R epr. C irc. S er. N a t. R e p rin t an d  C ircu la r Series of th e  N a tio n a l W ash ing ton , D. C ., B & 21st S t. ,  N a tio n a l R esearch

R esearch  C ouncil R esearch  Council Council versch .
Rev. F onderie m od. L a R evue de F onderie  m oderne P a r is  (9e), 16, R ue B leue 24
Rev. Tnd. m in. R evue de l ’In d u s tr ie  m inéra le S a in t E tien n e  (L oire), 19, R ue du G rand-M oulin 24
R ev. M6t. R evue de M éta llu rg ie

M6m. M ém oires
E x tr . E x tra i t s P a ris  (9e), 5, C ité  P ig a lle 12

R ev. m in. R ev is ta  ra in era , m eta llu rg ica  y  de In g en ie ria M adrid, V illa la r, 3, Bajo 48
R ev. T^chn. L ux . R evue T echn ique L uxem bourgeo ise L uxem burg  i. G r., P lace G u illaum e 11 6
R ev. U niv . M ines M6t. R evue U niverselle  des M ines, de la  M éta llu rg ie ,

des T ra v au x  P u b lic s, des Sciences e t  des A rts Liège, 16, Q uai des E ta ts -U n is , A ssociation des Ingén ieurs
ap p liq u és  à l ’In d u s tr ie so r tis  de l ’Ecole de Liège 24

R u h r R hein R u h r und  R he in , W irtsch aftsze itu n g E ssen , R uhr-V erlag , W. G ira rd e t 52

S aarw irtschaftszg . S aa r-W irtsch aftsz e itu n g V ölklingen, G ebr. H ofer, A .-G . 52
Schm elzschw eißung D ie Schm elzschw eißung W andsbek b. D am burg , B ram felder S tr . 80/88, H an se 12

a tisch e  V erlag san sta lt 12
Schweiz. Bauzg. Schw eizerische B auzeitung Zürich , D ian a str . 6, C arl Jeg h er 52
Science Rep. Tohoku Science R ep o rts  of th e  T ôhoku  Im p e ria l U n i

U niv. vers ity T okyo u. S endai (J a p a n ) , M aruzen Co., L td . versch .
S cient. P apers In s t. Scientific P ap ers  of th e  I n s t i tu te  of P h y sica l and T okyo , K om agom e, H ongo, T he I n s t i tu te  of P h y sica l an d

P liys. Che m. Research C hem ical R esearch C hem ical R esearch versch .
Siem ens-Z. S iem ens-Z eitschrift B erlin -S iem en sstad t, S iem ens-Schuckertw erke (in  D eu tsch 

la n d : P ost) 12
Sel. Engg. P apers In s t. Selected E ng ineering  P ap e rs , [issued  by ] th e L ondon, S. W. 1, G rea t G eorge S t . ,  W estm in ste r, The

Civ. Engs. In s titu tio n  of C ivil E ng ineers  (L ondon) In s ti tu tio n  of Civil Engineers versch .
Soz. P rax is Soziale P rax is Je n a , G ustav  F ischer 52
S parw irtsch . S p arw irtschaft Wien V., S trau ß en g asse  16, R. Spies & Co. 12
S t. u. E. S tah l und E isen D üsseldorf, Schließfach  664, V erlag S tah le isen  m . b . H . 52

Techn. B l. Technische B la tte r  (im  V erlag  der D eu tschen
B ergw erks-Z eitung) D üsseldorf, K ön igsp la tz , P ressehaus 52

Techn. Mech. Therm o- Technische M echanik  u nd  T h e rm odynam ik
dyn. B erlin  N W  7, D oro theenstr. 40, VDT-Verlag, G. m . b . H . 12

Techn. mod. La T echn ique m oderne P a r is  (6e), 92, R ue B o n ap a rte , D unod , E d iteu r 24
Techn. P aper Bur. T echn ica l P ap e r [of th e ]  B ureau  of M ines, W ash ing ton , D . C ., U n ited  S ta te s  G overnm ent P rin tin g

Mines D ep a rtm en t of C om m erce (W ash ing ton ) Office versch .
Techn. P ub l. Am. In s t. T echn ica l P u b lic a tio n fs]  [of] T he A m erican I n  New Y ork, 29 W est 39th S t., A m erican  In s t i tu te  of M ining

Min. Met. Engs. s ti tu te  of M ining an d  M eta llu rg ical E ng ineers and  M eta llu rg ical E ngineers versch .
Techn. Rep. Tohoku The Technology R epo rts  of th e  Tôhoku  Im p e ria l

Univ. U n ivers ity , S endai, J a p a n S endai, J a p a n , Tôhoku Im p e ria l U n iv ers ity versch .
Techn. W irtsch. Techn ik  und W irtsch a ft B erlin  NW 7, D o ro th een str. 40, VDT-Verlag, G. m . b. H . 12
Techn. Zs. T echn ische Z e itsch riften sch au 2) B erlin  NW 7, D oro theenstr. 40, V D I-V erlag , G . m . b . H . 24
Tekn. T idskrlft T ekn isk  T id sk rif t S tockholm  5, H um legardsga tan  29 52
Tekn. Ukeblad T ek n isk  U keblad Oslo (K ris tia n ia ), A kersgaten  7 52
TouiDd.-Zg. T o n iu d u strie -Z e itu n g B erlin  NW  21, D reysestr. 4 104
T rans. Am. E lectro - T ran sac tio n s  of th e  A m erican  E lec trochem ical •

chem . Soc. Socie ty New York C ity , C olum bia U n ivers ity 2 Bde.
T rans. Am. F oun- T ra n sac tio n s  of th e  A m erican  F o u n d ry m en ’s Chicago, 111., 222, W. A dam s S t., A m erican F o u n d ry m en ’s

drym en’s Ass. A ssociation A ssociation 1 Bd.
Trans. Ara. I n s t.  M in. T ra n sac tio n s  of th e  A m erican  In s t i tu te  of M ining New Y ork, 29 W est 39tb S t., A m erican I n s ti tu te  of M ining

Met. Engs. and  M eta llu rg ical E ng ineers and  M eta llu rg ical Engineers 2 Bde.
Tran9. Am. Soc. S tee l T ra n sac tio n s  of A m erican  S ocie ty  fo r Steel C leveland , O hio, 7016 E uc lid  A venue, A m erican Society

T reat. 'T rea tin g fo r S tee l T re a tin g 12
T rans. F a ra d a y  Soc. T ra n sac tio n s  of th e  F a ra d a y  S ocie ty L ondon , 33 P a te rn o s te r  Row , G urney  & Jack so n 12

U m schau D ie U m schau F ra n k fu r t  a . M ., B lü ch ers tr. 20/22 52
Usine L ’U sine P a ris  (9e), 15, R ue B leue 52

V erhdlg. I>. P h y s. d e s . V erhand lungen  der D eu tschen  P hysika lischen
G esellschaft B erlin -C h arlo tten b u rg  2, W erner-S iem ens-S tr. 8/12 3 'H e f te

V olksw irtsch. U. S. S. R . D ie V o lksw irtschaft der U nion der S ozia listischen B erlin  SW 68, L in d en s tr . 20/25, H a n d e lsv e rtre tu n g  der
S ow jet-R epub liken U. d. S. S. R . 24

W ärm e D ie W ärm e B erlin  SW  100, R udolf-M osse-H aus, R udo lf Mosse 52
W erft W erft, R eederei, H afen B erlin  W 9, L in k str . 23/24, J u liu s  S pringer 24
W erkst.-T echn . W e rk s ta tts te c h n ik B erlin  W 9, L in k str . 23/24, J u liu s  S pringer 24
W irtsc h af tsd ie n st W irtsch a ftsd ie n st, W e ltw irtsch a ftlich e  N ach  H am b u rg  36, P o s ts tr . 19, V erlag  W irtsch aftsd ie n st,

ric h ten O. m. b. H . 52
W irtsch . S ta t . W irtsc h a ft u nd  S ta t is t ik B erlin  SW 61, G roßbeerenstr. 17, R e im ar H obbing 24

Y ear Book A m . Iro n Y ear-B ook  of th e  A m erican  I ro n  an d  S tee l
S tee l I n s t . I n s t i tu te N ew  Y ork , 75 W est S t. ,  E ven ing  P o s t B u ild ing 1 B d.

Z . a n a l. Chem . Z e itsch rift fü r  a n a ly tisc h e  Chem ie M ünchen, T ro g e r-S tr. 56, J .  F . B ergm ann 2— 3 B de.
Z. angew . Chem . Z e itsch rift fü r  angew and te  Chem ie (Z e itsch rif t des

V ereins d eu tsc h e r C hem iker: T eil A) B erlin  W  10, C orneliusstr. 3, V erlag  Chem ie, G. m . b . H . 52
Z. angew . M ath . Mech. Z e itsch rift fü r  ang ew an d te  M ath em atik  u nd

M echanik B erlin  N W  7, D o ro th een s tr. 40, V D I-V erlag , G. m . b. H . 6
Z. ano rg . Chem . Z e itsch rift fü r  an o rgan ische  u n d  allgem eine e tw a  8 B de.

C hem ie L eipzig  C 1, S a lom onstr. 18 b, L eopo ld  Voß zu 4 H eft.
Z. B ayer. R ev.-V . Z e itsch rift des B ayerischen  R evisions-V ereins M ünchen 23, K a ise rs tr . 14 24
Z. Bergw es. P reuß . Z e itsch rift fü r d a s  Berg-, H ü tte n -  u nd  S a linen 

wesen im  P reu ß . S ta a te B erlin  W 8, W ilh e lm str . 90, W ilhelm  E rn s t & S ohn versch .
Z. B e trieb s  w irtsch . Z e itsch rift fü r  B e trieb sw irtsch a ft B erlin  W 10, G en th iu e r S tr . 42, In d u s tr ie v e r la g  S paeth

& L inde 12
Z. D . G eol. Ges. Z e itsch rift der D eu tschen  G eologischen G esell

sc h a f t S tu t tg a r t ,  H asenbergste ige  3, F e rd in a n d  E nke 12

Siehe d ie F u ß n o te n  *), 8) a u i S eite  137.
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A bkürzung T ite l

Z. E lek trochem . 

Z em ent

Z en tra lb l. G-ew.-Hyg.

Z. M eta lik .
Z. O berschles. Berg- 

H ü tte n m . V.
Z. O est. Ing .-V .

Z. P h y s.
Z. phys. Chem .

A b t. A.

A b t. B.

Z. p ra k t . Geol.
Z. te ch n . P hys.
Z. V. d . Chem .

Z. V. d . I .
Zw angl. M itt. D. Oest. 

V bd. M aterialp rü f. 
T echn.

Zw angl. M itt. F ach- 
au ssch . Schw eißtechn.

Z e itsch rift fü r  E lek trochem ie  u nd  angew andte 
p hysikalische  Chem ie 

Z em ent

Z e n tra lb la tt fü r G ew erbehygiene u nd  U n fa ll
v e rh ü tu n g  (N eue Folge)

Z e itsch rift fü r M eta llkunde
Z e itsch rift des O berschlesischen Berg- u. H ü tte n - 

m änn . V ereins, Z. z.
Z e itsch rift des O esterreichischen Ingen ieur- und 

A rchitekten-V ereines 
Z e itsch rift fü r P hysik  
Z e itsch rift fü r physikalische  Chemie

A bteilung  A .: C hem ische T herm odynam ik ,
K in e tik , E lek trochem ie , E igenschaftslehre  
A b te ilung  B : Chem ie der E lem entarp rozesse, 
A ufbau d e r M aterie  

Z e itsch rift fü r  p rak tisch e  Geologie 
Z e itsch rift fü r techn ische  P hysik  
Z e itsch rift des V ereins deu tscher C hem iker: 

T e il A s ie h e : Z e itsch rift fü r  angew andte Chemie 
T e il B s iehe : Die chem ische F ab rik  

Z e itsch rift des V ereines deu tscher Ingenieure 
Zw anglose M itteilungen  des D eu tschen  u nd  des 

O esterreichischen  V erbandes fü r die M ate ria l
p rü fungen  der T echnik 

Zw anglose M itteilungen  des F achausschusses fü r 
S chw eißtechnik  im  V erein deu tscher Ingen ieure

B ezugsstelle

B erlin  W 10, C o rn e liu sstr . 3, V erlag  Chem ie, G. m . b . H .
C harlo tten b u rg  2, K nesebeckstr. 30, Z em entverlag , 

G. m . b . H .

B erlin  W 9, L in k s tr . 23/24, J u liu s  S p ringer
B erlin  N W  7, D o ro th een s tr. 40, V D I-V erlag , G. m . b . H .
K atow ice, P o ln .-O .-S ., V erlag  der „ Z . d . O berschles. B .- 

u . H . V. Z. z .“

W ien I . ,  S e ile rs tä tte  24, O esterr. S taa tsd ru ck e re i
B erlin  W  9, L in k str . 23/24, J u liu s  S pringer

L eipzig  C 1, S ch loßgasse  9, A kadem ische  V erlagsgese ll
sc h a f t m . b. H .

L eipzig O 1, Sch loßgasse 9, A kadem ische V erlagsgesell
sc h a f t m . b. H .

H a lle  a . d .S . ,  M iihlweg 19, W ilhelm  K napp
L eipzig C 1, S a lo m o n str. 18b , Jo h a n n  A m brosius B a rth

B erlin  N W  7, D o ro th een str. 40, V D I-V erlag , G. m . b . H .

B erlin  N W  7, D o ro th een s tr. 40, D eu tsch er V erband  fü r 
die M a te ria lp rü fungen  der T echn ik8)

B erlin  N W  7, In g en ieu rh au s , V erein  d eu tsch er In gen ieu re8)

J ä h r l .
H e ft-
bzw.

B d .-Z ah l

12

62

12
12

12

62
zw anglos

e tw a 6 Bde,

e tw a  2 Bde, 
12 
12

62

versch.

versch.

Siehe d ie  F uß n o ten  2), 8) au f S eite  137.

Die nachfolgenden A nzeigen neuer Bücher sind 
durch ein am Schlüsse angehängtes S B S von den 
Zeitschriftenaufsätzen unterschieden. — B uchbe
sprechungen werden in der Sonderabteilnng gleichen 
Namens abgedruckt. — Wegen Besorgung der angezeigten 
Bücher wende man sich an den Verlag S tah le isen  
m. b. H., wegen der Z eitsch riften au fsä tze  an die 
B ücherei des Vereins deutscher E isen h ü tten leu te , 

Düsseldorf, Postschließfach 664.

Allgemeines.
P. Goerens, Prof. 3)t.»Qng., und F. Popp: E isen. Anhang: 

H. Danneel, Priv.-Doz. Dr.: Herstellung von E lek tro ly te isen . 
(Mit Abb. 94—231.) Berlin (N 24, Friedrichstr. 105 B) und Wien 
(I, Mahlerstr. 4): Urban & Schwarzenberg 1929. (S. 137—302.) 
40. — Aus: Enzyklopädie der technischen Chemie. Hrsg. von 
Professor Dr. Fritz Ullmann. 2., völlig neubearb. Aufl. Bd. 4. 
(Nicht im Handel.) 5 B S

V eröffen tlich ungen  des Z entral-V erbandes der 
P reußischen Dam pf kess el-U eberw achungs-V ereine, 
e. V., H alle a. d. S. Halle a. d. S.: Selbstverlag. 4°. — Bd. 6. 
(Mit Abb. u.Zahlentaf.) (1929.) (95 S.) — Bd. 7. (Mit Abb.) (1929.) 
(86 S.) (Der Inhalt der Hefte wird, soweit nötig, in den Sonder
abteilungen berücksichtigt.) «» B —

W issen sch a ftlich e  V eröffen tlich u n gen  aus dem 
Siem ens-K onzern. Unter Mitwirkung von Dr. Otto von Au- 
wers [u. a.] hrsg. von der Zentralstelle für wissenschaftlich-tech
nische Forschungsarbeiten des Siemens-Konzerns. Berlin: Julius 
Springer. 4°. — Bd. 8, H. 2, abgeschlossen am 8. Juli 1929. Mit 
176 Bildern im Text u. auf 9 Taf. 1929. (V, 241 S.)

A la -Z eitu n gs-K ata log  1930. Jg. 55. Berlin (W 35, 
Potsdamer Straße 27 a): Ala-Anzeigen-Aktiengesellschaft in 
Interessengemeinschaft mit Haasenstein und|Vogler, A.-G., Daube 
& Co., G. m. b. H., 1930. (LXXX, 735 S.) 4°. S B =

Geschichtliches.
Herb.Dickmann: D ie Gründung des ersten deutschen  

R oheisenverbandes. [St. u. E. 49 (1929) Nr. 52, S. 1871/2.] 
Herman Sundholm: E in ige a lte  B erufsbezeichn un

gen im Berg- und H üttenw esen . Die Erörterungen be
ziehen sich nicht nur auf Schweden, sondern auch auf andere berg-

und hüttenmännische Gebiete. [Blad för Bergshandteringens 
Vänner 19 (1929) Nr. 4, S. 383/94.]

Herman Sundholm: V olk setym olog ie . Etymologische
Untersuchungen verschiedener Ausdrücke, auch aus dem Berg- 
und Hüttenwesen. [Blad för Bergshandteringens Vänner 19 
(1929) Nr. 4, S. 411/4.]

Carl Sahlin: E in ige  H och ofen profile  aus dem 18. 
Jahrhundert.* [Blad för Bergshandteringens Vänner 19 (1929) 
Nr. 3, S. 353/71.]

B eiträge zur G esch ichte der T echnik und In d u 
strie. Jahrbuch des Vereines deutscher Ingenieure. Hrsg. von 
Conrad Matschoss. Bd. 19. Mit 229 Textabb. u. 15 Bildnissen. 
Berlin: VDI-Verlag, G.m.b.H., 1929. (193S.) 4°. Geb. 12,80 JU t, 
für Mitglieder des Vereins deutscher Ingenieure 10,80 JtJ(. S B S 

Das Buch der großen Chemiker. Unter Mitwirkung 
namhafter Gelehrter hrsg. von Dr. Günther Bugge. Berlin: 
Verlag Chemie, G. m. b. H. 8°. — Bd. 1  von Zosimos bis Schön
bein. Mit 62 Abb. auf Tafeln und im Text. (1929.) (XII, 496 S.) 
Geb. 24 JUM. — Enthält u. a. kurze Lebensbeschreibungen über 
Vannoccio B ir in gu ccio  (S. 70/84) und Georg A grícola  (S. 
99/106), beide mit Abbildungen. 3 B 2

Jahrbuch der G eographischen G esellsch a ft zu 
H annover für das Jahr 1928. 1878—1928. Im Aufträge des 
Vorstandes hrsg. von Dr. phil. Kurt Brüning, Privatdozent der 
Geographie an der Technischen Hochschule Hannover. (Mit Fig. 
u. Abb.) Hannover: Selbstverlag der Geographischen Gesellschaft
1928. (XII, 250 S.) 8°. 12 JIM . — Aus dem Inhalt: Alte H ü tte n 
s tä tten  im W est- und M ittelharz, ein Beitrag zur Siedlungs
und Wirtschaftsgeschichte des Harzes, von A. Bode (S. 141/97).

F. A. Freundt, Dr.: K ap ita l und A rbeit. (Mit Abb.) 
Berlin (SW 61): Reimar Hobbing [1929.] (104 S.) 4°. In Leinen 
geb. 1  JIM. — Billiger Neudruck der Festschrift, die die Gelsen- 
kirchener B ergw erk s-A k tien -G esellsch af t Herrn Ge
heimrat 2)t.=Qng. (S. f). E m il K irdorf zur Vollendung seines 
80. Lebensjahres, am 8. April 1926, gewidmet hat — vgl. St. u. E.
49 (1929) S. 600 — und in der sich die mehr als 50jährige Geschichte 
von Kirdorfs Lebenswerk darstellt. 3 B 3

(Vereinigte Stahlwerke, A.-G., Zentralwerbestelle, Dortmund:)
50 Jahre R illensch iene. (MitAbb.) (Selbstverlag 1929.) (75 S.) 
4°. 3 B 3

D enkschrift zum 25jährigen  B esteh en  des D eu t
schen S tah lbau-V erbandes 1904— 1929. (Mit Abb.) (Bearb.

Ein mit Hilfe von Ausschnitten aus der Zeitschriftenschau zusammengestellter Schriftquellen- 
Nachweis in Karteiform stellt ein nie versagendes Auskunftsmittel dar und erspart unnütze 

Doppelarbeit.

Beziehen Sie dafür vom Verlag Stahleisen m. b. H. die unter dem Titel „Centralblatt 
der Hütten und Walzwerke" herausgegebene e i n s e i t i g  b e d r u c k t e  S o n d e r 

a u s g a b e  d e r  Z e i t s c h r i f t e n s c h a u .
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von ®r.«3ng. S. f). R. Zörner. Künstlerischer Bildschmuck von 
Kunstmaler Fr. Jacobsen.) [Selbstverlag 1929.] (83 S.) 4°.

Wilhelm Berdrow: F riedrich  K rupp, der E rfinder  
und Gründer. Leben und Briefe. Mit 4 Bildern, 9 Faksimile 
und 4 genealogischen Tafeln. Berlin (SW 61): Reimar Hobbing
(1929). (IX, 256 S.) 4°. Geb. in Leinen UJIM, in Halbleder 
18 MM. 3 B =

Jean Prévost: E iffe l. 60 planches hors-texte en hélio
gravure. Paris (7, Place Saint-Sulpice) : Les Editions Rieder 1929.
(60 p.) 8». S B S

Paul Wentzcke: Ruhrkam pf. Einbruch und Abwehr im 
rheinisch-westfälischen Industriegebiet. (2 Bde.) Berlin (SW 61): 
Reimar Hobbing. 4°. — Bd. 1. Mit 3 Einschaltkarten, 1 Zeit
tafel u. 1 Uebersichtskarte des Ruhrgebietes. 1930. (XV, 490 S.) 
Subskriptionspreis in Leinen geb. 16 JlJl. 3 B 3

Grundlagen des Eisenhüttenwesens.
A llgem eines. Trink- und N u tzw asser  in  der d e u t 

schen W irtschaft. In Beiträgen erster Mitarbeiter aus Wissen
schaft und Praxis, Wirtschaft und Technik, den kommunalen 
Spitzenverbänden und wirtschaftlichen Organisationen hrsg. von 
Dr. Willi Vollbrecht, Direktor des Tarifvertragsamtes der Stadt 
Berlin und geschäftsführendem Vorstandsmitglied des Kommu
nalen Arbeitgeberverbandes Berlin, und Dr. Rieh. Sternberg- 
Raasch, Geschäftsführendem Vorstandsmitglied des Reichs
arbeitgeberverbandes Deutscher Gemeinde- und Kommunal
verbände, e. V., Stadtrat a. D. Mit 78 Abb. im Text und auf 
Kunstdrucktaf. Berlin (SW 61): Reimar Hobbing 1930. (302 S.) 
4°. In Leinen geb. 18 JIM. — Inhalt (außer einer Einführung des 
Herausgebers): Wasser als Naturelement und als Wirtschaftsgut 
(S. 9/41). Gewinnung: Das Rohwasser (S. 42/75), Verarbeitung 
des Rohwassers (S. 76/111). Technische Anlage der Wasserwerke 
(S. 112/136). Verteilung des Gebrauchswassers (S. 137/190). 
Verbrauch des Wassers (S. 191/216). Wasserhygiene (S. 217/236). 
Das Wasser als Heil- und Kurmittel (S. 237/273). Sozialwirt
schaftliche Fragen (S. 274/289). Sachverzeichnis (S. 300/302).

3 B 3
Physik (einschl. E lek triz ität). N. S. Akulov: U eber ein  

Gesetz, das verschiedene E ig en sch a ften  ferrom agn e
tischer K ristalle m iteinander verknüpft.*  U. a. Formeln 
zur Berechnung der inneren Energiedichte, der Fläche o — a„ 
zwischen den Magnetisierungskurven, der Normalkomponente. 
In der Magnetisierung für beliebige Intensität und beliebige 
Richtung der Magnetisierung. Ableitung der Beziehung zwischen 
Magnetisierungsintensität und äußerer Feldstärke. Formeln zur 
Berechnung der Aenderung des spez. Widerstandes von Kristallen 
unter dem Einfluß der Magnetisierung. [Z. Phys. 59 ( 1930) Nr. 3/4, 
S. 254/64.]

C. Krug: Der E in fluß  von  W ärm euntersch ieden
auf die Formänderung großer W erkstücke.* [Werkst.- 
Techn. 24 (1930) Nr. 1, S. 11/3.]

Pierre Weiß: M agnetische M om ente kom plexer
Ionen der Eisengruppe.* Ermittlung dieser Werte an Vana
din, Chrom, Eisen, Mangan, Kobalt, Nickel und Kupfer. [Trans. 
Am. Electrochem. Soc. 55 (1929) S. 75/8.]

A ngew andte M ech anik . R. Bernhard: D auerversuche an 
genieteten und gesch w eiß ten  Brücken.* Eine genietete 
und eine geschweißte Fachwerkbrücke sind durch exzentrisch ge
lagerte Schwungmassen einer dynamischen Dauerbeanspruchung 
ausgesetzt worden, in etwa den Beanspruchungen eines mehr
jährigen Betriebs entsprechend. Verhalten der Bauwerke bis zum 
Eintreten der ersten Zerstörungen. [Z. V. d. I. 73 (1929) Nr. 47, 
S. 1675/80.]

A. Hertwig und H. Petermann: U eber die V erteilung  
einer K raft auf d ie e in zeln en  N ie te  einer N ietreihe.*  
[Stahlbau 2 (1929) Nr. 25, S. 289/98.]

H. Reißner: U eber d ie un sym m etrisch e B iegung  
dünner K reisringplatten .*  [Ingenieur-Archiv 1 (1929) Nr. 1, 
S. 72/83.]

Rudolf Sonntag: U eber e in ige  tech n isch  w ich tige  
Spannungszustände in  ebenen  Blechen.* Längs eines 
Halbmessers aufgeschnittene kreisförmige Scheibe mit zentrischer 
Bohrung, auf Biegung beansprucht durch Kräfte, die an beiden 
Enden Querschnitte angreifen. Durch eine Niet- oder Bolzenkraft 
in einer Richtung beanspruchtes unendlich ausgedehntes Blech. 
— Durch 2 Bolzenkräfte nach Art eines Zugpaares gespanntes, 
unendlich ausgedehntes Blech. Durchlochte, durch ein Zugpaar 
gespannte Blechtafel. Durchlochte, durch gleichmäßig verteilte 
Kräfte auf Zug beanspruchte Blechtafel. — Beanspruchung eines

ebenen geschlossenen Kreisringes nach Art eines Kettengliedes. 
[Mitt. a. d. mech.-techn. Laboratorium d. Techn. Hochschule 
München Nr. 34 (1930) S. 17/40.]

Georg Weinblum: R eib u n g sfestig k e it von N ie t 
verb indungen .*  [Schiffbau Schiffahrt 30 (1929) Nr. 24, 
S. 590/3.]

Hermann Cardinal von Widdern: P o lar isa tio n so p tisch e  
Spannungsm essungen an Stabecken.* Bei Krümmungs
verhältnissen r (innerer Krümmungshalbmesser) zu h (Schenkel
dicke der Ecke) 1,0 bis 0,2, am inneren Rand Spannungserhöhun
gen von 11 bis 84 %, Maximal-Radialspannung von 21 bis 44 %. 
Genauigkeit der polarisationsoptischen Spannungsmessung i  3 %. 
[Mitt. a. d. mech.-techn. Laboratorium d. Techn. Hochschule 
München Nr. 34 (1930) S. 4/16.

Weber: Das a llgem eine A eh n lich k eitsp rin zip  der
P h ysik  und sein  Zusam m enhang m it der D im en sion s- 
lehre und der M odellw issenschaft. [Werft R. H. 10 (1929) 
Nr. 24, S. 507/8.]

Rudolf Sackheim, ®rX3ng.: Der D ruckverlauf in  h y 
draulischen  A kkum ulatoren  m it D ru ck lu ftb e la stu n g . 
(Mit 45 Abb.) [Wittenberg: A. Ziemsen] 1929. (58 S.) 8°. 2,50 JIM.

P h ysik a lisch e  C hem ie. B. Bogitch: Ueber die O xydation  
und R edu ktion  von E isen silik a ten  durch Gase. Er
wägungen über die Oxydationsstufe des Eisens in Silikaten und 
deren Farbe. [Comptes rendus 189 (1929) Nr. 16, S. 581/3.]

Arnold Eucken, Dr., o. Professor und Direktor des Physi
kalisch-Chemischen Instituts der Technischen Hochschule Bres
lau: Lehrbuch der chem ischen P hysik . Zugleich 3. A u f
lage des G rundrisses der p h ysik a lisch en  Chemie. Mit 
250 Fig. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. 1930. 
(XVI, 1037 S.) 8». 54 JIM, geb. 56 JIM. 3 B 3

R. Kremann, o. Professor an der Universität Graz, und Rob. 
Müller, o. Professor an der Montanistischen Hochschule in Leoben: 
E lek trom otorisch e K räfte. Mit 95 Abb. u. 379 Tab. Leipzig: 
Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. 1930. (XVI, 891 S.) 8°. 
Geb. 85 JIM. (Handbuch der allgemeinen Chemie. Hrsg. von 
Paul Waiden, o. Professor an der Universität Rostock, und Carl 
Drucker, a. o. Professor an der Universität Leipzig. Bd. 8, T. 1.)

C hem ie. Georg Grube, Dr., ord. Professor und Vorstand 
des Laboratoriums für physikalische Chemie und Elektrochemie 
an der Techn. Hochschule Stuttgart: Grundzüge der th e o 
retisch en  und angew andten  E lektrochem ie. 2., wesentl. 
erw. Aufl. Mit 165 Abb. Dresden und Leipzig: Theodor Stein - 
kopff 1930. (XII, 495 S.) 8°. 28 JIM, geb. 30 JIM. 3 B 3 

Hugo Freund, Dr.: L eitfad en  der kolorim etrisch en  
M ethoden für den Chemiker und M ediziner. Wetzlar: 
Selbstverlag des Verfassers 1928. (223 S.) 8°. Geb. 9 MM. 3 B 3 

C hem ische T ech n olog ie. E. E. Slosson, Dr.: A nbuw h  
eines neuen K oh len ze ita lters . Das R eich  der Syntlrese. 
Zwei Vorträge, für weiteste Kreise gehalten vor der Inter
nationalen Kohlenkonferenz Pittsburgh. Autorisierte Ueber- 
setzung von Emmy zur Nedden. Mit einem Vorwort von Franz 
zur Nedden. Berlin (W 62, Wichmannstr. 19): Verlag „Die 
Kohlenwirtschaft“ (1929). (28 S.) 8°. 2 JIM. 3 B 5

Bergbau.
G eologie und M ineralogie. Nicolaas de Voogd: G liederung  

und F ossilfü h ru n g  des t ie feren  O berkarbons in der 
U m gebung von A achen und den angrenzenden Ge
b ieten  von H olland und B elgien . (Mit 5 Taf. u. 4 Beilagen.) 
(Heerlen: N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Jos. Penners
1928.) (51 S.) 4°. — Aachen (Techn. Hochschule), 2)t.*3ng.-Diss. 
(Aus: Jaarverslag 1928 van den Directeur van het Geologisch 
Bureau voor het Nederlandsche Mijngebied te Heerlen, blz. 11 t/m  
72.) 3 B 3

L agerstättenkunde. Erzbergbau in  Polen.* I. Czeslaw 
Kuzniar: Geologischer Bau und Vorräte der Erzlagerstätten in 
Polen. (Eisenerze, Bleierze, Zinkerze, Kupfererze.) II. Waclaw 
Ozieblowski: Geschichtlicher Ueberblick über den Erzbergbau 
in Polen. (Eisenerze, Bleierze, Zinkerze, Kupfererze.) III. Waclaw 
Ozieblowski: Der Erzbergbau in Polen in wirtschaftlicher 
Beziehung. (Eisenerze, Zinkerze, Bleierze.) [Z. Oberschi. Berg- 
Hüttenm. V. 68 (1929) Nr. 9, S. 460/9; Nr. 10, S. 514/27; 
Nr. 11, S. 570/80; Nr. 12, S. 626/36.]

Aufbereitung und Brikettierung.
K o h len . H.F.Yancey u.Thomas Fraser: K oh len au fb ere i

tungs-V erfahren und ihre Prüfung.* Vorteile der Aufberei

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkürzungen siehe S. 137/40. —  Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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tung. Einfluß der mineralogischen, physikalischen und chemischen 
Eigenschaften auf die Aufbereitungsmöglichkeit. Verschiedene 
Verfahren und Prüfung ihrer Wirksamkeit. Versucbsergebuisse 
von verschiedenen amerikanischen Kohiensorten. [Bull. Bur. 
Mines Nr. 300 (1929) S. 1/259.]

N. Tshijevski und B. Rozov: A ufbereitung und V er
kokung der T k vibu li-K oh le und ihre Auswirkung auf 
die hüttenm ännischen  V erhältn isse  im Kaukasus.*  
[Gorni-J. 105 (1929) Nr. 8/9, S. 1252/73.]

E rze. Carl Zapffe: M anganerzaufbereitung nach dem 
B radley-V erfahren. Auslaugung des MnO durch Ammonium
sulfat, worin Fe,03 unlöslich. Anwendung bei Cuyuna-Erzen 
(Minnesota). Betriebsmäßige Durchbildung. Ergebnisse. [Trans. 
Am. Inst.Min. Met. Engs., Iron and Steel Division, 1929, S. 68/83; 
vgl. St. u. E. 50 (1930) Nr. 1, S. 19/20.]

H artzerk leinerung. Carl Naske: N euerungen in  der
H artzerkleinerung.* Wichtigste Neuerungen der letzten 
10 Jahre an Maschinen für Vorzerkleinerung, Vermahlung und 
Sichtung harter Stoffe. [Z. V. d. I. 73 (1929) Nr. 50, S. 1781/7.]

Erze und Zuschläge.
A llgem ein es. Harald Carlborg: Der m ittlere  E isen geh a lt  

der schw edischen E isenerz-F örderung in  den Jahren  
1909 bis 1928.* Statistische Angaben über den Anteil der ver
schieden phosphorhaltigen Erze an der Förderung und deren 
Eisengehalt. [Kommersiella Meddelanden 16 (1929) Nr. 15, 
S. 623/9; Tekn. Tidskrift 59 (1929) Nr. 50, Bergsvetenskap 12, 
S. 95/6.]

Charles Hart: A usländ ische E isenerze. Umfangreiche 
Analysenzusammenstellung aller bemerkenswerten Welt-Erz
vorkommen und Beschreibung ihrer wirtschaftlichen Bedeutung 
nach Ländern geordnet. Angaben über Erzhandel und Ver
frachtung. [Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs., Iron and Steel 
Division, 1929, S. 7/38.]

E isenerze. M. A. Usov: G eologie und in d u str ie lle  A us
sich ten  des T elbess-E isenerzbezirk s.*  [Gorni-J. 105 (1929) 
Nr. 8/9, S. 1365/80.]

Max Eckert: D ie W elt-E isenerz-K arte.*  Aufstellungen 
über Eisenerzvorräte und -förderung sowie Roheisenerzeugung der 
Welt. Entwicklung der Roheisenerzeugung in Deutschland, 
England, Frankreich und Nordamerika. Erläuterung einer 
flächentreuen Erdkarte, die einen Ueberblick über Erzvorräte 
mit ihrem Eisengehalt, über Erzversand und Eisenerzeugung aller 
Länder gibt. [St. u. E. 49 (1929) Nr. 51, S. 1827/32.]

M olybdänerze. Harald Carlborg: D ie W elt-M olybdän- 
vorräte. Art der Vorkommen. Verwendung des Molybdäns. 
Handelsgebräuche und Preis des Erzes. Geographische Verteilung 
über die verschiedenen Erdteile und Länder. Literaturzusammen
stellung. [Jernk. Ann. 113 (1929) Nr. 12, S. 613/31.]

® Brennstoffe.
A llgem ein es. Friedrich Lüth: D ie F eu ch tigk e it in tech- 

nischen  Gasen. I. T e il: R echnungsgrundlagen.* Im 
Gegensatz zur Meteorologie sind bei Berücksichtigung der Feuch
tigkeit in technischen Gasen eine Reihe anderer Gesichtspunkte 
zu beachten, die durch die höheren Sättigungstemperaturen, Gas
temperaturen und Drücke bedingt sind. Aufstellung der Gleichun
gen bei Feuchtigkeitsrechnungen. [Arch. Eisenhüttenwes. 3 
(1929/30) Nr. 6, S. 397/405 (Gr. D: Wärmestelle 132).]

B rau n k oh le. Das B raunkohlenarchiv. Mitteilungen aus 
dem Braunkohlenforschungsinstitut, Freiberg (Sa.). Hrsg. von 
Professor Dr. R. Frhr. von Walther, Professor Karl Kegel und 
Professor ®ipl.*$ng. F. Seidenschnur. Halle a. d. S.: Wilhelm 
Knapp. 8°. — H. 27. Gottfried Strauss, /Er.-Qng., $ipt.=3ng.: 
Elektrische und thermische Untersuchungen an Elektrofiltern in 
Braunkohlen-Brikettfabriken. (Mit 54 Abb.). 1930. (70 S.)
6 ,7 0  MM. S B 3

S tein k oh le . N. J. A. de Goey und G. A. Brender ä Brandis: 
N eue E in sich ten  bei der W ertbeurteilung von G as
kohle. D ie sp ezifisch e W ertzahl.* Beurteilung nach der 
sp ezifisch en  W ertzahl, die den Wärmeinhalt des Gases je 
Hundertteil flüchtige Bestandteile der Kohle angibt. Abhängig
keit des Heizwertes der flüchtigen Bestandteile von ihrer Menge, 
damit von der Zusammensetzung (besonders Sauerstoffgehalt) 
der Kohle. Heizwert X Menge der flüchtigen Bestandteile erreicht 
einen Höchstwert bei 28 % Flüchtigem in der Kohle, einen Nied
rigstwert bei 36 %. [Gas Wasserfach 72 (1929) Nr. 51, S. 1237/42.] 

Cloyde M. Smith: E ine U ntersuchung über die Zer
re ib lich k eit versch iedener Kohlen.* Vorschlag einer Norm
probe zur Bestimmung der Zerreiblichkeit. Ableitung eines Maßes

für die wahre und scheinbare Zerreiblichkeit. Untersuchung ver
schiedener nordamerikanischer Steinkohlen. [Bull. Univ. Illinois 
Nr. 196 (1929) S. 1/50.]

A. Zvorykin: M etall- und K oksfragen (in R ußland) 
Uebersicht über Kokskohlen und Kokereien, Bauarten, Erzeugung. 
[Gomi-J. 105 (1929) Nr. 8/9, S. 1328/37.]

Veredlung der Brennstoffe.
K okereibetrieb . F. Muhlert: D ie G ew innung der N eben

produkte S tick sto ff  und Schw efel in der K okerei und 
L eu ch tgasin d u str ie . Schwefelgewinnungsverfahren der ameri
kanischen Köppers Co: das Seabord-, Thylox-, Ferrox- und Nickel- 
verfahren. St ckstoffgewinnung nach Tern, Petit und H. Köp
pers & Co. [Brennst.-Chem. 10 (1929) Nr. 24, S. 487/90.]

C. Petit: E ine N euerung im Bau der Koksöfen.* 
Beheizungsverfahren der Evence Coppee & Cie. Die Heizzüge sind 
in vier Gruppen unterteilt, die nacheinander vom Gas-Luft-Strom 
bestrichen werden; jeder Gruppe wird von neuem Heizgas zuge
führt. Entsprechend sind die beiden Wärmespeicher noch einmal 
unterteilt. [Rev. Univ. Mines Met. 8. Ser. 73 (1930) T. 3, Nr. 1, 
S. 5/8.]

E. Sachse: W assergehalt und E ntw ässerung von 
K okskohlen. Frage des zweckmäßigen Wassergehalts der 
Kohlen für die Verkokung. Unzuträglichkeiten bei der Beför
derung der Kohle mit dem Waschwasser in die Vorratstürme, wo 
sie erst entwässert wird. [Glückauf 65 (1929) Nr. 50, S. 1739/40.] 

Michael Steinschläger: T em peraturverlauf, Wärme
fluß und W ärm espeicherung in K oksofenw änden. (Mit 
Abb.) Düsseldorf: Verlag Stahleisen m. b. H. 1929. (10 S.) 4°. — 
Freiberg (Bergakademie), ®r.-Q;ng.-Diss. 3 B 3

S chw elerei. David Brownlie: D ie Schw elung in D eutsch
land.* Ueber die Arbeitsweisen nach Torm in, D ob b elstein , 
Plaßm ann und R affloer. [Iron Coal Trades Rev. 119 (1929) 
Nr. 3225, S. 939/40.]

Franz Fischer, Theo Bahr und Heinz Sustmann: D ie V er
schw elung von S tein koh len  und B raunkohlen in einer  
G asatm osphäre von erhöhtem  Druck.* Ausbringen an 
Koks, Teer und Gas sowie deren Eigenschaften bei Schwelung 
unter Destillationsgas oder Stickstoffdruck bis 100 at. Koks wird 
dichter und fester, Teerausbeute geringer, Anfall von Koks und 
Gas größer. [Brennst.-Chem. 11 (1930) Nr. 1, S. 1/9.]

Franz Fischer, Alex Pranschke und Heinz Sustmann: D ie  
H erstellung  von festem  H albkoks aus schw erb acken
der oder n icht backender K ohle unter Z usatz von g e 
wöhnlichem  oder oxydiertem  Urteer.* Versuche zeigen 
die Möglichkeit, durch Zusatz von Urteer aus schlecht backender 
Kohle einen festen Schwelkoks zu erhalten. Der dabei anfallende 
Schwelteer ist spezifisch leichter und siedet niedriger und kann 
nach Oxydation mit Luft wiederum als Zusatzteer benutzt werden. 
[Brennst.-Chem. 10 (1929) Nr. 24, S. 480/7.]

A. Thau: Die D ruckschwelung.* Entwicklung der Stein
kohlen-Schwelung. Verschiedene Ofenbauarten von Tormin zur 
Schwelung unter Druck. [Glückauf 65 (1929) Nr. 50, S. 1728/34.] 

E ntw icklung des D oppeltrom m el-Schw eiverfahrens  
für Steinkohle.* KSG-Verfahren der Kohlenscheidungsgesell
schaft, Berlin. [St. u. E. 49 (1929) Nr. 52, S. 1868/9.]

Salermo Limited, London (S. W. 1): The Salerm o Process. 
Industrial Fuels from Coal by Low Temperature Distillation. 
(Mit 1 Taf.) [Selbstverlag] 1929. (57 p .) 8°. 3 B 3

V erflüssigung der B rennstoffe . W. Wilke: Stand und Ziele 
der K ohleverflüssigung.* [Brennst. Wärmewirtsch. 11 (1929) 
Nr. 22, S. 427/35.]

S on stiges. Ch. Berthelot: Sohw elung und H erstellung  
von H üttenkoks auf den S taatszech en  des S aarge
biets.* Zweck des Schwelens. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. 
Zusatz des Schwelkokses als Magerungsmittel zur Saarkohle, um 
einen festen Hüttenkoks zu erhalten. Salerni-Schwelanlage in 
Heinitz. [Rev. M6t. Mem. 26 (1929) Nr. 11, S. 571/92.]

H. Mallison: Chemie und P hysik  des Straßenteers.*  
Anforderungen an Eigenschaften von Straßenteer und deren 
Prüfung. Mischungen von Straßenteer mit Bitumen und Asphalt. 
Teeremulsionen. [Gas Wasserfach 72 (1929) Nr. 50, S. 1215/22.]

Brennstoffvergasung.
N ebenerzeugn isse (T ieftem peraturvergasung). R. W. Miller: 

A bscheidung von Teer aus G eneratorgas. Verfahren zur 
mechanischen Abscheidung des Teeres aus dem Generatorgas und 
der dadurch erreichten Vorteile. [Heat Treat. Forg. 15 (1929) 
Nr. 8, S. 1040 u. 1043.]

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkürzungen siehe S. 137/40. —  Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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Feuerfeste Stoffe.
A llgem ein es. Harold E. White: F eu erfeste  S te in e  d a

mals und je tz t. Ueberblick über Verwendung und Herstellung 
von den ersten Anfängen bis zur Neuzeit. Neuerdings verwendete 
Rohstoffe. [Min. Metallurgy 10 (1929) Nr. 276, S. 571/3.]

M arkenbezeichnung im F eu erfest-F ach  und O fen
bau. II. Alphabetische Aufstellung. [Feuerfest 5 (1929) Nr. 11, 
S. 185/7.]

Willi M. Cohn: N euere G esich tsp u n k te  zur B eu r te i
lung feuerfester M aterialien.* Uebersicht über feuerfeste 
Baustoffe für technische und Laboratoriumsöfen, Feuerungen. 
Herstellung. Kennzeichnende Eigenschaften und Verfahren zur 
Prüfung. Versuchsergebnisse. Gesichtspunkte für Verwendung 
feuerfester Baustoffe für metallurgische Oefen. [Metall-Wirtsch. 
8 (1929) Nr. 48, S. 1163/8; Nr. 49, S. 1191/4.]

Heinz Brors: Ueber die V erdichtung hochfeuerfester  
Oxyde und über H ochtem peraturöfen  oxydierender  
Atmosphäre. (M t 8 Abb.) o. 0 . 1929. (S. 429—445.) 8». 
— Aachen (Techn. Hochschule), $r.*£jng.-Diss. 3 B  3

Prüfung und U n tersu ch u n g . J. Kellcher: T h eoretische  
Betrachtungen e lek trisch  beh eizter  T unnelöfen.* Ver
gleich mit einer Muffel. Anheizgeschwindigkeit. Wattverbrauch. 
[Trans. Am. Electrochem. Soc. 55 (1929) S. 177/82.]

Gustav Keppeler: U nterscheidungsm erkm ale der
keramisch w ichtigen  Tone.* Unterscheidungsverfahren, 
ihre Vor- und Nachteile. Glimmergehalt. Teilchengröße. Humus
gehalt, pH-Messungen. [Ber. D. Keram. Ges. 10 (1929) Nr. 11, 
S. 501/22.]

George Knox: F euerfeste S ilik a ste in e . Wert und Art 
der Prüfung. [Foundry Trade J. 42 (1930) Nr. 698, S. 13.]

H. Möhl und B. Lange: A nwendung der S ed im en ta 
tionsanalyse und der D ep olarisation sm eth od e für die 
keramische Forschung.* Kritische Beschreibung der Ver
fahren. Versuchsergebnisse an mehreren Tonen. Vergleich der 
beidenVerfahren. [Ber. D. Keram. Ges. 10(1929) N r.ll, S .529/44.] 

Prüflaboratorium für B austoffe  in W atford (E n g
land).* Arbeitsprogramm. Angaben über die vorhandenen Prüf
maschinen und Prüfräume. Beschreibung eines Ausdehnungs
messers. Optische Messung durch Spiegelübertragung. [Génie 
civil 95 (1929) Nr. 20, S. 493.]

Sonstiges. Otto Ruff, Fritz Ebert und Edward Stephan: 
Beiträge zur Keramik hoch feu erfester  S to ffe . IV. 
Das System Z irkondioxyd-B eryllium oxyd . Keine Misch
kristallbildung und Verbindung beim Erhitzen bis zum Schmelzen. 
Eutektikum bei etwa 2180 0 und 40 bis 45 Mol-% BeO. [Z. anorg. 
Chem. 185 (1929) Nr. 1/2, S. 221/4.]

E inzelerzeugn isse.
Isolierm ittel. Setterbergs V erfahren zur H erstellung  

feuerfester Isolierm ittel.*  Poröse Formlinge durch gasent
wickelnde Zusatzstoffe. Angaben über Isolierfähigkeit. Feinere 
Struktur des neuen Ziegels. [Feuerfest 5 (1929) Nr. 11, S. 195.] 

Scham ottesteine. P. P. Budnikoff: V ergleichende E in 
wirkung von Gem enge, G las, Soda und S u lfa t auf 
Scham ottesteine.* Versuche an 10 Boden- und Wandsteinen 
für Glasöfen auf ihre chemische Widerstandsfähigkeit. Stärkste 
Korrosionswirkung durch Sulfat, besonders in Gegenwart von 
Kohle. Einfluß der Porosität. Vorschlag einer höchstzulässigen 
Volumennorosität von 28 %. [Feuerfest 5 (1929) Nr. 11, S. 181/3.]

Feuerungen.
A llgem eines. A. Hermansen, Civil Engineer: In d u str ia l 

Furnace Technique. Translated from the Swedish. (With 
93 fig.) London (Bouverie House, E. C. 4): Emest Benn, Limited. 
(XII, 293 p.) 8°. Geb. 25 sh. 3 B 3

K ohlenstaubfeueru ng . W. Dörrscheidt: D ie K oh len stau b 
feuerung unter D am pfkesseln .* Mit einem Anhang: Die 
Wirtschaftlichkeit der Kohlenstaubfeuerung in Schleswig-Holstein. 
[Veröffentl. d. Zentr.-Verb. d. Preuß. Dampfkessel-Ueberwachungs- 
Vereine 6 (1929) S. 29/57.]

W. Weidmann: Z w eckm äßigste R eglung der Z w eit
luftzufuhr bei großen K oh lenstaubfeuerungen .*  AEG- 
Mitt. 1930, Nr. 1, S. 38/40.]

Fr. Wesemann: D ie feu eru n gstech n isch en  E igen 
schaften  der ob ersch lesisch en  S te in k oh le  unter B e
rücksichtigung der K ohlenstaubfeuerung.*  [Oberschi. 
Wirtschaft 4 (1929) Nr. 9, S. 537/46.]

F lam m enlose  F eu eru n g . William A. Bone, D. Sc., Ph. D., 
F. R. S., Professor, Dudley M. Newitt, Ph. D., D. I. C., and Donald 
T. A. Townend, Ph. D., D. I. C.: G aseous C om bustion at

high pressures, being mainly an account of the researches 
carried out in the High Pressure Gas Research Laboratories of the 
Imperial College of Science & Technology, London, together with 
the equipment and experimental methods employed. With 14 
plates and diagrams in the text. London, New York, Toronto: 
Longmans, Green and Co. 1929. (XIII, 396 p.) 4°. Geb. 42 sh.

3 B 3
S ch orn stein e. Otto Graf: Die W ärm edurchlässigkeit 

von E isen b etonschornsteinen . [Arch. Wärmewirtsch. 11
(1930) Nr. 1, S. 23/4.]

F eueru n gstech n isch e  U n tersuchungen . E. G. Bailey: G ren
zen für die H erabsetzung der U eberschußluft bei 
K esselfeuerungen.* [Wärme 52 (1929) Nr. 51. S. 971/8.]

Industrielle Oefen im allgemeinen.
(E inzelne B auarten  siehe u n te r  den betreffenden Fachgebieten.)

A llgem ein es. Heinz Brors: Ueber die V erdichtung hoch- 
feu erfester  Oxyde und über H ochtem peraturöfen mit 
oxyd ierender A tm osphäre. (Mit 8 Abb.) o. O. 1929. (S. 429 
bis 445.) 8°. — Aachen (Techn. Hochschule), 3)r.=3;ng.-Diss. 3 B 3 

O efen m it gasförm igen  B rennstoffen . K athner-D urch- 
lau fg lü h ofen  zum N orm alisieren der Feinb leche. [Iron 
Coal Trades Rev. 119 (1929) Nr. 3223, S. 865/7.]

E lek trisch e  O efen. G lühöfen m it b esch leun igter Ab
kühlung.* Kurze Beschreibung einiger elektrischer Oefen der 
General Electric Co. mit Kühlvorrichtung. [Iron Trade Rev. 85 
(1929) Nr. 24, S. 1503.]

Wärmewirtschaft.
A llgem ein es . A. Hallbäck und T. Christiansen: E inige  

neuere w ärm etechnische U ntersuchungen.* Trocknen 
von feuchtem Brennholz in der Trockentrommel von Pehrson. 
Kohlenstaubgefeuerter Schw eißofen. Bauart des Ofens und 
Betrieb. Untersuchung einer automatischen Halbgasfeuerung 
eines Schm iedeofens, Typ Surahammar. Untersuchung eines 
H ilger-G aserzeugers mit und ohne selbsttätige Beschickung. 
Wärmetechnischer Vergleich zwischen G eneratorgas- und 
H albgas-F euerung. [Jernk. Ann. 113 (1929) Nr. 11, S. 564/91.] 

U m rechnung englisch -am erik an ischer Maße, soweit 
sie in der wärmetechnischen Literatur Vorkommen. Englisch- 
Deutsch, Deutsch-Englisch. Berlin: Beuth-Verlag 1929. (3 Bl.) 
4°. 0,65 MJH. 3 B 3

W ärm etheorie . Harvey N. Davis und Joseph H. Keenan: 
N eue U ntersuchungen  zur B estim m ung der D am pf
tabellen .*  Zusammenfassende Darstellung der bisherigen Ver
suchsergebnisse. [Mech. Engg. 51 (1929) Nr. 12, S. 921/31.]

D am pfw irtschaft. E.Gräber: H ochdruckdam pf an Bord.* 
Beschreibung verschiedener Vorschläge für die Ausführung von 
Hochdruckkesseln auf Schiffen. Ausbildung von Rohrleitungen 
und Absperrorganen. In der Aussprache Erörterung über die 
Veränderung des Werkstoffes in Ueberhitzerschlangen bei hohen 
Temperaturen. [Brennst. Wärmewirtsch. 11 (1929) Nr. 22, 
S. 414/26.]

J. Koch: E influß  der B etr ieb sverh ä ltn isse  auf die 
A u sgesta ltu n g  und die A usbaukosten  von D am pf
kraftanlagen.* [Wärme 52 (1929) Nr. 50, S. 955/60.]

W ärm eiso lieru n gen . Nölle: N eue G esich tsp unkte zur 
E rrechnung der w ir tsch a ftlich sten  Iso lierstärk e von  
F rischdam pfleitungen .*  [Elektrizitätswirtsch. 28 (1929) 
Nr. 498, S. 622/5.]

G asw irtsch aft und -fernversorgu ng . Hermann Seippel, Bei
geordneter a. D., Vorstandsmitglied der [Firma] Ruhrgas, A.-G., 
und Dr. Mohrmann, Bürgermeister, Wesermünde: G asfern
versorgung und K om m unalw irtschaft. (Vorträge nebst) 
Aussprache. Berlin-Friedenau: Deutscher Kommunalverlag, G. 
m .b.H ., 1929. (78 S.) 8°. 3 J tJ l, (Vereinsschriften [des] Verein[s] 
für Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitik, e. V., Nr. 35.)

Alfred Pott, iSr.^ng. G asfernversorgung m it
K oksofengas in D eutsch land . Vortrag, gehalten bei der 
Second International Conference on Bituminous Coal, Pittsburgh, 
Pa., U. S. A., Nov. 12.—24. 1928. (Mit 4 Taf.) [Hrsg.:] (Ruhr
gas-Aktiengesellschaft.) o. O. [1929.] (16 S.) 8°. [Köpft.) 3 B 3 

Robert Mezger: Moderne K okereiöfen  als G aserzeuger 
in  G roßgasw erken; V erw endungsgeb iet und w ir t
sch a ftlich e  Grundlagen.* Kennzeichnung der wichtigeren 
Koksofen-Bauarten. Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Gruppen
gas-Versorgung gegen Ferngas-Versorgung von der Ruhr. [Gas 
Wasserfach 72 (1929) Nr. 49, S. 1189/97; Nr. 50, S. 1222/7.]

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkürzungen siehe S. 137/40. —  Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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G asspeicher. W asserloser G asbehälter für H och
ofengas.* MAN-Scheiben-Gasbehälter von rd. 60 000 m3 auf 
der Appleby Iron Co., Ltd., in Scunthorpe. [Iron Coal Trades 
Rev. 119 (1929) Nr. 3226, S. 982.]

K raftw erke. D am pfkraftw erk „E lse“ bei Schwandorf 
der Firm a B ayernwerk A.-G., München.* Hauptgesichts
punkte für den Entwurf. Wesentliche Einrichtungen des bau
lichen, maschinellen und elektrischen Teils. Erster Ausbau 
55 000 kW in zwei Turbinen und acht Kesseln mit je 900 m2 
Heizfläche für 26 atü für 410° Ueberhitzung. [AEG-Mitt. 1930, 
Nr. 1, S. 10/8.]

M. Emanaud: N eue E n tw ick lung der e lek trischen  
Z entralen im Pariser Bezirk.* Beschreibung der verschie
denen neuen Anlagen, insbesondere bemerkenswerte Kohlenstaub
feuerungen. [Techn. mod. 21 (1929) Nr. 24, S. 769/80.]

D am pfkessel. D ie D am pfkesselzerknalle im D eutschen  
R eich im Jahre 1928, m it zw ei N achträgen zu den Zer
knallen  des Jahres 1927. [Z. Bayer. Rev.-V. 33 (1929) Nr. 24, 
S. 337/8.]

E influß der K esselbauart und Feuerraum form  auf 
das V erschlacken der H eizfläche.* [A-E-G-Mitt. 1930, Nr. 1, 
S. 35/7.]

E. Josse: Der neue A tm oskessel. Aufbau der bei der 
Société Alsacienne de Constructions mécaniques in Mülhausen 
in Betrieb befindlichen Anlage für 10 bis 14 t/h Dampf von 110 at 
und 450°. Anwendung von Käfig-Rotoren. [Arch. Wärmewirtsch. 
11 (1930) Nr. 1, S. 5/9.]

Kruchen: D ie m aschinelle E ntfernung des K esse l
stein s aus D am pfkesseln.* [Veröffentl. d. Zentr.-Verb. d. 
Preuß. Dampfkessel-Ueberwachungs-Vereine 6 (1929) S. 9/25.] 

Ernst Praetorius: E influß  der B elastung und der B e
lastungsschw ankungen auf den B etriebsw irkungsgrad.*  
Untersuchungen an Dampfkesseln. [Wärme 53 (1930) Nr. 1, S.l/5.] 

H. Schlicke: Sauberhaltung der H eizflächen  zur
Hebung der W irtsch a ftlich k eit von D am p fk essel
anlagen. Verschmutzung der wasserberührten Heizflächen 
durch Kesselsteinansatz und durch Gase, Verschmutzung der 
feuerberührten Heizflächen durch Inkrustierungen, Gegenmaß
nahmen des Betriebs. [Wärme 52 (1929) Nr. 51, S. 979/82.] 

Wilhelm Schultes: D ie A usnutzung der W ärm estrah
lung als M ittel zur V erb illigung von K esselanlagen.*  
Wasserrohrkessel mit gekühltem Feuerraum und Flammrohr
kessel mit zündkammerloser Kohlenstaubfeuerung. [Wärme 52 
(1929) Nr. 49, S. 939/44.]

W asserrohr-D am pfkessel B auart D anks-N ether- 
ton.* Beschreibung des sich aus mehreren schräg aufgehängten 
Teilkesseln zusammensetzenden Wasserrohrkessels. [Iron Coal 
Trades Rev. 119 (1929) Nr. 3225, S. 946/7.]

Heinz Presser: V ersuche an H ochleistungs-W an der
rosten.* Zündgewölbelose Wandrostfeuerungen mit Zonenein
teilung. Anpassung an verschiedene Brennstoffe und Belastungs
schwankungen. [Wärme 52 (1929) Nr. 49, S. 945/8.]

Speisew asserrein igung und -en tö lu n g . S. T. Powell: B e
dienung und U eberwachung von K esselspeisew asser- 
R einigungsanlagen.* [Mech. Engg. 51 (1929) Nr. 12,
S. 935/40.]

L uftvorw ärm er. Hans Balcke: N eu zeitige  L u ftvor
wärmer.* Oberflächen- und Regenerativ-Luftvorwärmer (Ljung- 
ström-Luftvorwärmer), Bauarten, Anwendungsgebiete, bauliche 
Einzelheiten mit Rücksicht auf Dichtheit, Vergrößerungs- und 
Regelungsmöglichkeit, Reibungswiderstände und Reinigung, ver
gleichende Betrachtung. [Wärme 53 (1930) Nr. 1, S. 6/12.] 

D am pfturbinen . D ie größte E inw ellenm asch ine der 
W elt — eine AEG-Turbine.* Eine 85 000 kW-Turbine für 
das Großkraftwerk Golpa-Zschornewitz. [Spannung 3 (1930) 
Nr. 4, S. 100/4.]

Sonstige elek trische E inrich tun gen . J. Unger: D ie R ege
lung von L ichtbogen-Schw eißtransform atoren.*  Prü
fung des Luftspaltes zwischen Kern der Primär- und Sekundär
wicklung oder Anzapfungen der Primär- und Sekundärwicklung. 
Vorkehrungen zum Ausgleich der Belastung der einzelnen Phasen. 
Vergleichende Betrachtungen. [Masch.-B.8 (1929) Nr.22, S. 756/9.] 

H ydraulische K raftübertragung. Dr. Föttinger: Die hydro
dynam ische A rbeitsübertragung durch T ransform a
toren. Vortrag gehalten auf der 30. Hauptversammlung der 
Schiffbautechnischen Gesellschaft vom 21. bis 23. Nov. 1929 in 
Berlin. [Werft R. H. 10 (1929) Nr. 24, S. 502/4.]

R oh rleitungen . Eduard Kaschny: R ohrunterstützungen . 
Regeln für Ausführung und Stützenabstand. [Wärme 52 (1929) 
Nr. 52, S. 994/6.]

G leitlager. W. M. Corse: V ersch leiß  versuche an B ron ze
lagerschalen .* Die beiden verwendeten Lagermetalle aus 
Kupfer-Zinn-Blei-Legierungen in wechselndem Mischungsverhält
nis wurden durch Härte-, Zerreiß- und Kerbschlagprobe sowie in 
der Amslerschen Verschleißprüfmaschine unter gewöhnlichem 
und hohem Druck bei rollender und gleitender Reibung sowie mit 
und ohne Schmierung geprüft. Die Ergebnisse sind im Research 
Paper Nr. 13 (1928) des Bureau of Standards niedergelegt und 
führten zur Aufstellung einer vorläufigen Vorschrift der American 
Society for Testing Materials B 67—27 T für Lagerschalen zu 
Eisenbahnfahrzeugen, nach der der Zinngehalt von 5 bis 7 % und 
der Bleigehalt von 15 bis 22 % schwanken kann. [Iron Age 124 
(1929) Nr. 22, S. 1431/4.]

Allgemeine Arbeitsmaschinen.
B earb eitu n gsm asch in en . W asserdruck - B ördelpresse  

für K esselb leche. Die Presse besteht aus zwei senkrechten 
Wasserdruckzylindern, von denen der eine zum Niederhalten, der 
andere zum Bördeln des Bleches dient. Beschreibung und Ab
bildung der Presse. [Engg. 129 (1930) Nr. 3338, S. 14 und 16.] 

T rennvorrich tun gen . O. Pollok: Schw ungradloser D reh
strom antrieb  für Scheren.* [A-E-G-Mitt. 1930, Nr. 1, 
S. 42/6.]

W erkzeu ge und W erk zeu gm asch in en . P. Höhnen: Eine 
neue W asserdruck-N ietm aschine.* [St. u. E. 49 (1929) 
Nr. 52, S. 1870.]

Hans Fein, $r.=£yng.: E lek tro-W erk zeuge, K leinw erk
zeugm aschinen m it E inbaum otor und biegsam e Wellen. 
Mit 164 Textabb. Berlin: Julius Springer 1929. (V, 112 S.) 8°. 
6,90 MJi. — Inhalt: Allgemeines über Elektrowerkzeuge. Hand
bohrmaschinen. Tisch- und Säulenbohrmaschinen. Schleif
maschinen. Elektrosägen. Holzfräsmaschinen. Holzhobelma- 
sohinen. Elektrogebläse. Biegsame Wellen. Schlagwerkzeuge 
(außer Preßluft). Schrifttum. 5 B 2

Förderwesen.
H ebezeuge und K rane. Fr. Riedig: N euere H ebezeuge  

und F örderm ittel für B eizereien.* Einschienenlaufkatze, 
Laufkran mit geringer Spannweite, Laufkran mit Vorrichtung 
zum Schräghalten des Beizkorbes. Einrichtungen zum Beizen 
in ununterbrochenem Arbeitsgang. [Masch.-B. 8 (1929) Nr. 24, 
S. 834/6.]

Handhabung schw erer Schm iedestücke unter dem  
Hammer.* 3-Motoren-Laufkatze des Preßwerkes der Forges et 
Ateliers de Constructions Electriques, Jeumont, für schwerste 
Schmiedestücke. [Rev. Forges et Atel. Constr. El. Jeumont 1928, 
S. 125; nach E. T. Z. 50 (1929) Nr. 49, S. 1785/6.]

Kurt Mayer: D ie w irtsch a ftlich e  D im ension ierung  
der K ranlaufbahn auf m ehreren S tü tzen  über lange  
Strecken. (Mit 32 Abb.) Aachen: Aachener Verlags- und 
Druckerei-Gesellschaft, G. m. b. H., 1929. (53 S.) 8°. — Aachen 
(Techn. Hochschule), ®r.*3;ttg.-Diss. S B  2

Gustav Niemann: U eber W ippkrane m it w agrechtem  
L astw ippw eg. (Mit Abb.) (Berlin 1928: H. S. Hermann, G. m.
b. H.) (15 S.) 4°. — Berlin (Techn. Hochschule). 2)r.»Qng.-Diss.

Werkeinrichtungen.
R a u ch - und S taubbeseitigung . E. Heitmann: D ie F lugasche  

und ihre A bscheidung in  n eu ze itlich en  F eu erungsbe
trieben.* Vorgänge bei der Entstehung und Formbildung der 
Flugasche. Bekämpfung der Flugasche durch zweckmäßige Aus
bildung der Feuerung. Trockenmechanische Abscheider nach 
Prat-Daniel und Davidson. Naßabscheidung nach Hanrez oder 
durch Wasserbrausen. Elektrische Abscheidung. Kostenfrage. 
[Glückauf 66 (1930) Nr. 2, S. 47/51.]

Wagner: D ie K oh lenstaub feuerung bei D am pfkesseln  
und anderen B etr ieb san lagen , ihre w irtsch a ftlich e  B e
deutung und ihr E in fluß  auf den A rbeiter- und N ach 
barschutz.* [Zentralbl. Gew.-Hyg. 16 (1929) Nr. 11, S. 331/41.] 

S on stiges . Kaiser und Saugeon: A ussprache über die 
E rfahrungen in Gas- und W asserw erksbetrieben  bei 
dem starken F rost im Februar 1929. Schwierigkeiten durch 
Einfrieren. Verfahren zum Auftauen von Meßgeräten und 
Leitungen. [Gas Wasserfach 72 (1929) Nr. 52, S. 1261/9.]

E rfahrungen in der K älteperiode des ersten  V ie r te l
jahres 1929. 1. Müller: Gaswerksbetrieb; 2. Fischer: Wasser
werksbetrieb. Behebung von Einfrierungen, Naphthalinansatz 
u. ä. Erörterung. [Gas Wasserfach 73 (1930) Nr. 2, S. 30/40.]

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkürzungen siehe 8. 137/40. —  Ein  * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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W erkbeschreibungen.
D as H üttenw erk  der Firm a Fried. K rupp, A .-G ., in 

E ssen-B orbeck.* II. D as Siem ens-M artin-W erk. Ent
stehung der Anlage. Lageplan. Beschreibung des Ofen-, Gieß- 
und Blockschiffes. Fördereinrichtungen für Rohstoffe, Zuschläge 
und Erzeugnisse. Leistung und Betrieb der Anlage. [St. u. E. 49 
(1929) Nr. 50, S. 1789/92.]

H ochofen- und H ü ttenw erk  E ssen-B orheck.*  Neu
anlage der Firma Fried. Krupp, A.-G. Erzumschlag, Verteilungs
und Begichtungsanlage, Kokszufuhr. Schema eines Koksfüll- und 
Begichtungsvorganges. Beschreibung des Hochofens mit Zubehör, 
des Kessel- und Maschinenhauses. [Z. V. d. I. 74 (1930) Nr. 2, 
S. 33/43.]

Roheisenerzeugung.
H ochofenprozeß . Wladyslaw Kuczewski: D ie m echanische  

Seite der H ochofenvorgänge.* Niedergang der Beschickung 
im Ofen. Eindringtiefe des Windes. Arbeiten von Johnson und 
Kinney. [Hutnik 1 (1929) Nr. 6, S. 295/304.]

W. McConnachie: W irkungsgrad des H erdes heim  
Hochofen. Feststellung, daß bei Betrieb der Hochöfen mit 
Kohle weniger Brennstoff, gerechnet als fixer Kohlenstoff, ver
braucht wird als hei Verwendung von Koks. Erklärung wird in 
besserer Vorbereitung der Erze bei Kohlenhochöfen gesucht. 
[Iron Coal Trades Rev. 119 (1929) Nr. 3226, S. 980.]

Conrad Zix: D ie K o h len sto ffau ssch e id u n g  und ihre 
Einwirkung auf die V orgänge im H ochofen  unter beson 
derer Berücksichtigung bei der V erhüttung vonM inette.*  
Auszüge aus dem Schrifttum über den Umfang des Kohlenoxyd- 
Zerfalls und das Kohlenoxyd-Kohlensäure-Gleichgewicht im 
Hochofen. Stellung zum Hochofenunglück in Völklingen im 
Jahre 1928. [Rev. Techn. Lux. 21 (1929) Nr. 5, S. 97/105; Nr. 6, 
S. 119/25.]

H ochofenbetrieb. C. C. Fumas: P rüfung der H och ofen 
beschickung durch die G asuntersuchung.* Eignung der 
Gichtgas-Analyse zur Nachprüfung des Hochofenganges. Er
rechnung des jeweiligen Koksverbrauches aus der Zusammen
setzung des Gichtgases. [Blast Fumace 17 [1929) Nr. 12, S. 1791 /8 
u. 1800.]

C. C. Fumas und T. L. Joseph: H och ofen fü llu n g  und  
Stückgrößenverteilung.* Modellversuche mit einem Parry- 
Trichter. Erz Verteilung im Betriebshochofen. Einfluß der Feuch
tigkeit, der Schüttvorrichtung und der getrennten oder gemischten 
Aufgabe von Erz und Koks auf die Entmischung im Ofen. Sieb
analysen. Schlußfolgerungen. [Trans. Am. Min. Met. Engs., Iron 
and Steel Division, 1929, S. 98/125; vgl. St. u. E. 50 (1930) Nr. 3, 
S. 84.]

S. P. Kinney und C. C. Fumas: Gase und fe s te  S to ffe  im  
Schacht eines 700-t-H ochofens.* Feststellung von Tempe
ratur, Druck, Geschwindigkeit und jeweiliger Zusammensetzung 
der Gase im Schacht. Bewegung und Zusammensetzung der 
absinkenden Beschickung. Sonderproben. Rückschlüsse auf die 
Reduktionsvorgänge im Oberofen. [Trans. Am. Min. Met. Engs. 
Iron and Steel Division, 1929, S. 84/97; vgl. St. u. E. 49 (1929) 
S. 1728/31.]

Arthur G. McKee: N eu ze itlich er  H ochofenbau und  
G ichtgasausnutzung.* Neuzeitliche Hochofenprofilierang 
und Winderhitzerbau in Nordamerika. Nutzen einer weitgehen
den Gichtgas-Verwertung. [Iron Trade Rev. 85 (1929) Nr. 22, 
S. 1369/73; Iron Coal Trades Rev. 120 (1930) Nr. 3227, S. 5.] 

Alfons Wagner und Georg Bulle: U ntersuchung eines  
mit Saarkoks b etrieb en en  M inette-H ochofens.*  Berech
nung der Reduktionsverhältnisse, des Koksverbleibs und des 
Wärmehaushalts hauptsächlich auf Grand von Gasanalysen. Fest
stellung von Wasserzersetzung und Kohlensäureaustreibung im 
unteren Teil des Schachtes. Ungünstiger Einfluß auf den Wärme
haushalt. Die Gichtstaubbildung. Zusammensetzung einiger Stoff
proben aus Schacht und Gestell. [Arch. Eisenhüttenwes. 3 
(1929/30) Nr. 6, S. 391/5 (Gr. A: Hochofenaussch. 109); vgl. St. 
u. E. 49 (1929) Nr. 52, S. 1860/1.]

G ebläsew ind. J. H. Milliken: R ein igu n g von L uft nach  
dem A d h äsion s-A u ftreff-V erfah ren  (A dhesive Im pinge- 
ment M ethod). Der Staub wird von der Oelhaut eines Sieb
filters zurückbehalten, das dauernd umläuft und dabei durch ein 
Oelbad streicht. [Iron Steel Eng. 6 (1929) Nr. 9, S. 521/5.] 

H o ch o fen sch la ck en . C. E. Wood und T. L. Joseph: D ie  
W irkung von B ariu m oxyd  auf das E n tsch w efelu n gsver-  
mögen von  H ochofensch lacke.*  Laboratoriumsmäßige Bad- 
und Tropfversuche. Geringe Erhöhung der Basizität der Schlacke.

[Trans. Am. Min. Met. Engs., Iron and Steel Division, 1929, 
S. 126/43; vgl. St. u. E. 49 (1929) S. 1093/4.]

S ch lackenerzeugn isse. Carl Naske: N euerungen an Ze
m entbrennöfen.* Abhitzeverwendung der Drehrohröfen zur 
Dampferzeugung und Vortrocknung. Ergebnisse der Abhitze- 
Ausnutzung nach Marguerre. Einzelvorrichtungen für Drehrohr
öfen. Selbsttätige Schachtöfen mit Wiedergewinnung der Klinker
wärme und Vorwärmung der Luft. [Z. V. d. I. 74 (1930) Nr. 1, 
S. 11/6.]

Eisen- und Stahlgießerei.
A llgem ein es. Frank Hudson: Zusam m enarbeit von  

W issenschaft und P rax is im G ießereiw esen.* Anwendung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Ueberwachungsverfahren 
heim Schmelzen des Gußeisens, bei der Prüfung des Formsandes, 
der Herstellung der Formen und Kerne. Erörterung. [Trans Am 
Foundrymen’s Ass. 37 (1929) S. 417/50 u. 669/70.]

G ießereian lagen . Pat Dwyer: D ie G ießerei Thun & 
Janssen  in  W yom issing.* Metall- und Eisengießerei, in der 
Teile für Textilmaschinen hergestellt werden. [Foundry 58 (1930) 
Nr. 1, S. 88/93 u. 103.]

Friedrich E. Gruetzmacher: D ie neue G ießerei der 
C hevrolet M otor Company in  Saginaw , Mich., D iv. der 
G eneral M otors C orporation.* Gesamtanlage mit Fließ
betrieb. Rüttelformmaschine mit Preß- und Abhebevonichtung 
nach Nicholls. Beschickanlage der Kuppelöfen. [Gieß. 16 (1929) 
Nr. 51, S. 1192/1200.]

R. J. Heisserman: F ördervorrichtungen  für Guß
form en. Vorteile der fließenden Förderung. Erörterung über 
verschiedene Arten der Fließförderung. [Trans. Am. Foundrymen’s 
Ass. 37 (1929) S. 353/60 u. 597/603; vgl. St. u. E. 49 (1929) 
Nr. 44, S. 1595.]

Norman J. Hindle: D ie Farrell-C heek S teel Foundry  
in  Sandusky (O.).* Beschreibung der Anlage und Einrichtung. 
[Foundry 57 (1929) Nr. 24, S. 1034/9.]

Albert Walton: F örderfragen in  E isengieß ereien . An
wendungsmöglichkeiten von Hebemagneten, Selbstgreifem, Trak
toren, Einschienenbahnen, maschinellen Beschickanlagen für 
Kuppelöfen. Wirtschaftlichkeitsüberlegungen vor Aenderung der 
Fördereinrichtungen. Erörterung über die Normung von Förder
anlagen. [Trans. Am. Foundrymen’s Ass. 37 (1929) S. 235/58 u. 
603/9; vgl. St. u. E. 49 (1929) Nr. 44, S. 1595.]

D ie W irtsch a ftlich k eit k leinerer, an eine M aschinen
fabrik  anzusch ließend er W erks-G raugußgießereien.*  
Ueberlegungen über die Zweckmäßigkeit der Anlage einer Gießerei 
für kleine Aufträge. [Gieß.-Zg. 27 (1930) Nr. 1, S. 11/4.]

G ießereibetrieb. R. W. Kurtz und Kent S. Clow: E in ige  
U m stän de bei der H erstellun g von  gu ten  G ußeisen
stücken.* Notwendigkeit gießtechnisch richtiger Durchbildung, 
genauer Formsand-Prüfung und einwandfreien Gießens. Er
örterung. [Trans. Am. Foundrymen’s Ass. 37 (1929) S. 163/82 und 
566/8; vgl. St. u. E. 49 (1929) Nr. 44, S. 1594.]

M etallu rgisches. A. L. Boegehold: D ie E inw irkung der 
H och ofen -B etriebsfüh ru ng auf die B esch a ffen h eit von  
R oh- und G ußeisen. Umfangreiche Betriebsversuche zur 
Ermittlung von Zusammenhängen zwischen Windfeuchtigkeit, 
Koksverbrennlichkeit and Durchsatzgeschwindigkeit im Hoch
ofen, Zusammensetzung, Brinellhärte und Härtetiefe, Bearbeit
barkeit, Dichte und Festigkeit des Gußstückes. Windfeuchtigkeit 
beeinflußt den Gehalt an gebundenem Kohlenstoff des Roheisens, 
damit auch Eigenschaften des Gußeisens; Durchsatzzeit ebenfalls 
von größerer Bedeutung. Verfahren zur Bestimmung der Koks
verbrennlichkeit. Erörterung über die Richtigkeit der Schluß
folgerungen von Boegehold. [Trans. Am. Foundrymen’s Ass. 37 
(1929) S. 91/152 und 683/728; vgl. St. u. E. 49 (1929) Nr. 44. 
S. 1592/3.]

F.B.CoyleundD.M .Houston:H ochwertiges G ußeisen.*  
Festigkeiten der Gußeisensorten nach dem Maurerschen Guß
eisen- Schauhild. Erhöhung der Festigkeit durch Legieren und 
Wärmebehandlung. Festigkeitseigenschaften eines nickellegierten 
mit Stahlschrott-Zusatz erschmolzenen Gußeisens. Erörterung. 
[Trans. Am. Foundrymen’s Ass. 37 (1929) S. 469/84 und 729/33.] 

J. E. Hurst: D as V erhalten  von g e lö sten  Gasen in  
Gußeisen. Allgemein gehaltene Ausführungen über Menge und 
Art der in Gußeisen vorhandenen Gase und ihren Einfluß auf 
den Werkstoff. Entfernung durch Rütteln des flüssigen Eisens. 
[Foundry Trade J. 42 (1930) Nr. 698, S. 3.]

R. P. Lemoine: H ochw ertiges G ußeisen.* Entwicklung 
der theoretischen Grundlagen und Fortschritte der Praxis. Mittel 
zur Erzeugung hochwertigen Gußeisens. Seine Erschmelzung im

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkürzungen siehe S. 137/40. — Bin * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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Kuppelofen. Erörterung. [Trans. Am. Foundrymen’s Ass. 37 
(1929) S. 259/88 und 729/33; vgl. St. u. E. 49 (1929) Nr. 45, 
S. 1638.]

R. S. MacPherran: H ochw ertiges Gußeisen.* Er
fahrungen bei der Herstellung von Gußeisen im Kuppelofen mit 
95 % Stahlschrott, 4% % Perrosilizium und l/ 2 % Perromangan. 
Erörterung. [Trans. Am. Foundrymen’s Ass. 37 (1929) S. 495/500 
und 729/33.]

Edward E. Marbaker: H ochw ertiges G ußeisen. F o r t
sch r itte  in Europa.* Stahlzusatz, Regelung der Abkühlungs
geschwindigkeit, Ueberhitzung, Legieren, eutektische Zusammen
setzung. Rütteln als Mittel zur Verbesserung des Gußeisens. Er
örterung. [Trans. Am. Foundrvmen’s Ass. 37 (1929) S. 405/16 
und 729/33; vgl. St. u. E. 49 (1929) Nr. 45, S. 1637/8.]

Bernhard Osann: D ie Verwendung von K alkstein  und 
F lußspat im K upolofenbetrieb . Der Entschwefelungsvor
gang im Kuppelofen und seine Unterstützung durch richtige Ver
wendung von Flußspat. [Gieß. 16 (1929) Nr. 51, S. 1189/92.]

0 . Smalley: H ochw ertiges Gußeisen.* Erzielung guten 
Gußeisens durch Einhaltung besonderer Schmelzbedingungen und 
durch Wärmebehandlung. Verbesserung durch Zusatz von Mee- 
hans Kalziumsilizid. [Trans. Am. Foundrymen’s Ass. 37 (1929) 
S. 485/94 und 729/33.]

F orm stoffe und A ufbereitung. J. F. McMahon: D ie F eu er
fe s tig k e it  von Form sanden. Beanspruchung des Form
sandes beim Ahgießen der Form. Einfluß der Zusammensetzung 
auf die Feuerbeständigkeit. Verfahren zur Messung der Feuer
festigkeit, u. a. nach Saeger. Erörterung. [Trans. Am. Foundry
men’s Ass. 37 (1929) S. 501/25 und 571/2.]

E. F. Wilson: Erfahrungen bei der F orm sand -U n ter
suchung. Geringe Eignung des Schüttelverfahrens. Gasdurch
lässigkeit bei Zimmertemperatur und Gießtemperatur. Berück
sichtigung der Durchlässigkeit und Standfestigkeit bei Her
stellung von Sandgemischen. Wirkung des Steinkohlenstaub- 
Zusatzes. Erörterung. [Trans. Am. Foundrymen’s Ass. 37 (1929) 
S. 183/98 und 568/71; vgl. St. u. E. 49 (1929) Nr. 44, S. 1594.]

H. Winterton: K ohlenstaub  und M odellsande in der 
Gießerei.* Versuche über das Verhalten von Sanden mit Kohlen
staubzusätzen von 0 bis 50 % beim Vergießen. Wirkung des 
Kohlenstaubs. [Foundry Trade J. 42 (1930) Nr. 698, S. 4/6.] 

K ernm acherei. H. L. Campbell: P raktische R atsch läge  
zur H erstellu ng von Oelsandkernen.* Ueber Temperatur, 
Dauer und Luftzufuhr bei der Trocknung. [Trans. Am. Foundry
men’s Ass. 37 (1929) S. 289/94 und 625; vgl. St. u. E. 49 (1929) 
Nr. 44, S. 1594.]

Schm elzen . Ch.Bouvard:Das Schm elzen des Gußeisens 
im Drehofen.* Betriebsangaben über einen (Brackeisberg-) 
Drehofen. Günstige Beurteilung. [Rev. Fonderie mod. 23 (1929) 
10. Dez., S. 575/80.]

F. B. Coyle: M etallurgische Versuche am K uppel
ofen.* Betriebsbeobachtungen über den Einfluß verschiedener 
Umstände wie Gattierung, Koksbetthöhe, Winddruck auf Tem
peratur, Zusammensetzung und Festigkeit des Gußeisens. Schluß
folgerungen für zweckmäßige Kuppelofen-Führung. Erörterung. 
[Trans. Am. Foundrymen’s Ass. 37 (1929) S. 21/50 und 671/8; 
vgl. St. u. E. 49 (1929) Nr. 44, S. 1593.]

Emilio Damour: Theorie der Schachtöfen  und ihre 
Anwendung auf K uppelofen und H ochofen. Unter
teilung der Heizvorgänge im Schachtofen in drei Zonen. Möglich
keiten der Verbesserung des Kuppelofenganges. [Rev. Fonderie 
mod. 23 (1929) 10. Dez., S. 571/2.]

Edward E. Marbaker: W irtsch aftliche  A usnutzung  
von K upolöfen.* Die wärmewirtschaftliche Ausnutzung des 
Kupolofens als Grundlage für den Vergleich von je 8 Kupolöfen 
mit und ohne Rast bei dem gleichen Schachtdurchmesser von 
1370 mm. Einfluß der Rast auf Schmelzgeschwindigkeit, Koks
verbrauch und Wärmewirkungsgrad. Wert einer doppelten Düsen
reihe. Erörterung. [Trans. Am. Foundrymen’s Ass. 37 (1929J 
S. 71/90 und 678/82; vgl. St. u. E. 49 (1929) Nr. 45, S. 1639.]

Carl Rein: G ußveredelung und Doppelkam m ervor- 
herd.* Verschiedene Formen von Kupolofen-Vorherden mit 
Zwischenwand. Ihre Aufgabe. [Gieß.-Zg. 27 (1930) Nr. 1, S. 8/11.] 

D ie Verwendung des D rehrohrofens zum Sch m el
zen von Gußeisen. Bemerkungen über die Vorzüge des Dreh
rohrofens gegenüber anderen gebräuchlichen Schmelzvorrich
tungen. Vorläufer de3 Brackelsberg-Ofens. [Rev. Fonderie mod. 
24 (1930) 10. Jan., S. 6/7.]'

G ußeisen. A. Roeder: Der Perlitguß.* Gefügeaufbau und 
Eigenschaften. [Rev. Fonderie mod. 23 (1929) 10. Dez., S. 563/70.]

Temperguß. D. P. Forbes: D ie W eiß b rü ch igk eit von  
Temperguß.* Erklärung des Weißbruches. Einfluß von Zu
sammensetzung, Glühtemperatur, Abkühlungsgeschwindigkeit 
und Schmelzweise auf sein Auftreten. Vermeidung der Weiß
brüchigkeit. Erörterung. [Trans Am. Foundrymen’s Ass. 37 
(1929) S. 397/404 und 657/61; vgl. St. u. E. 49 (1929) Nr. 44, 
S. 1594/5.]

W. F. Graham: D ie U eberw achung der Glühatm o- 
sphäre von Tem peröfen.* Beobachtungen an einem koblen
stau bgeheizten Temperofen, bei dem ein Teil der Abgase wieder 
in den Brenner zurückgeführt wird. Feuerungstecbnische und 
metallurgische Vorteile dieser Betriebsweise. Erörterung. [Trans. 
Am. Foundrymen’s Ass. 37 (1929) S. 295/304 und 661/3; vgl. St.
u. E. 49 (1929) Nr. 45, S. 1640.]

Stahlguß. C. Howell Kain: Stahlguß.* Das Beruhigen und 
Entgasen des Stahls. Verhütung von Rissen und Lunkern. Er
örterung. [Foundry Trade J. 41 (1929) Nr. 694, S. 403/4; Nr. 695, 
S. 422/5.]

W eich g lü h en . Rudolf Stotz: N eu ze itlich es  Glühen 
von Grau- und Temperguß.* Glühgefäße aus nichtzundern- 
den Eisenlegierungen. Glühmittel und deren Aufbereitung. 
Kammer- und Tunnelöfen für Kohlenstaub- und Gasfeuerung. 
Mahlkosten für Steinkohle. Vorbildliche Glühkurven. [Gieß. 16 
(1929) Nr. 52, S. 1209/20.]

Gußputzerei u n d -b earb eitu n g . F. A. Lorenz jr.: W irtschaft
lich es Sch le ifen  von Stahlguß.* Arbeitsersparnis durch 
zweckmäßige Schleifmaschinen und Schleifscheiben. Erörterung 
über Vergleicbsversuche mit durch Schmelzfluß und durch 
organische Mittel gebundenen Schleifscheiben. [Trans. Am. 
Foundrymen’s Ass. 37 (1929) S. 199/204 u. 636/42; vgl. St. u. E. 
49 (1929) Nr. 45, S. 1640.]

B ruch  und Schrott. E. K. Smith und F. B. Riggan: Ver
wendung von S chrott in  G ußeisen-, T em perguß- und 
E lektrostah l-G attieru n gen .*  Schmelzversuche im Kupol
ofen mit 25 bis 100 % Kleinschrott; Einfluß auf Zusammen
setzung, Härte und Zugfestigkeit des Gußeisens. Einfluß von 
verbranntem, verzinntem und verzinktem Schrott sowie Guß
spänen. Schrott für Temper- und Stahlguß. Sonstige Verwend
barkeit von Schrott. Erörterung über die Wirtschaftlichkeit des 
Ersatzes von Roheisen durch Schrott in Gußeisen-Gattierungen 
und etwaige Güteminderung de3 Erzeugnisses. [Trans. Am. 
Foundrymen’s Ass. 37 (1929) S. 51/70 und 619/23; vgl. St. u. E. 49 
(1929) Nr. 45, S. 1638/9.]

O rganisation. U nter w elchen V oraussetzungen  h in 
sich tlich  Menge und G leich artigk eit der E rzeugnisse  
is t  in E isengießereien  die F ließ arb eit bzw. B an d 
arb eit für die vo llstä n d ig e  H erstellung  der G ußstücke  
oder nur für einen T eil des F ab rik ation sgan ges w ir t
sch aftlich  ? Bei den U ntersuchungen  is t  auf d ie  A b
sa tz fä h ig k e it der E rzeugnisse R ü ck sich t zu nehmen.*  
Als Ergebnis eines Preisausschreibens des Vereins deutscher Eisen
gießereien (Gießereiverband) werden Arbeiten veröffentlicht von: 
Kurt Oesterreicher, W. Götze-Claren, Uebbing, Lennemann und 
Rautenberg, Friedrich Grützmacher. [Gieß. 17 (1930) Nr. 1, 
S. 1/30.]

Stahlerzeugung.
M etallurgisches. C. H. Herty: D ie D iffu sion  des E isen 

oxyd u ls von der Sch lacke in das M etall im basischen  
Siem ens-M artin-O fen.* Absorption von Gasen durch Flüssig
keiten. Einfluß der Turbulenz, der Viskosität von Schlacke und 
Metall sowie der Temperatur. Diffusionskoeffizienten. Folge
rungen. Erörterung. [Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs., Iron 
and Steel Division, 1929, S. 284/303; vgl. St. u. E. 50 (1930) 
S. 51/4.]

C. H. Herty jr.: D ie chem ischen  V orgänge im S ie 
m ens-M artin-O fen.* Oxydation und Schwefelaufnahme des 
Schrotts. Einteilung der verschiedenen im Einsatz verwendeten 
Roheisensorten. Einfluß des Silizium- und Mangangehaltes des 
Roheisens. Schlackenzusammensetzung. Fertigmachen der 
Schmelzung. Reaktionen in der Pfanne. Gase im Stahl. Lunker
bildung. Einfluß von Oxydeinschlüssen im Stahl. [Trans. Am. 
Inst. Min. Met. Engs., Iron and Steel Division, 1929, S. 260/83.]

C. H. Herty jr. und J. M. Gaines jr.: U nreduzierte  Oxyde 
im R oheisen  und ihre A bscheidung im Siem ens-M artin- 
Ofen.* Einfluß der Schwankungen im Siliziumgehalt des Roh
eisens auf die Menge der Einschlüsse im Stahl. Art der Einschlüsse. 
Verlauf verschiedener Siemens-Martin-Schmelzungen. Reaktionen 
in der Pfanne. Einfluß der Silikateinschlüsse auf den Fertigstahl. 
Folgerungen. [Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs., Iron and Steel 
Division 1929, S. 179/96; vgl. St. u. E. 49 (1929) S. 1057/9.]
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A. B. Kinzel und J. J. Egan: U ntersu ch u n gsergeb n isse  
über das G leich gew ich t des S ystem s E isen oxyd u l- 
K oh lenstoff im flü ssigen  E isen.* Beschreibung der Ver
suchsanordnung und der Durchführung der Untersuchungen. 
Bestimmungsergebnisse an ElektroJyteisen bei 1550 °. Erörterung. 
[Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs., Iron and Steel Division, 1929, 
S. 304/19; vgl. St. n. E. 50 (1930) S. 84/5.]

B ericht über eine Tagung am erikanischer M eta ll
urgen. Kurzer Hinweis über die dritte vom Carnegie Institute of 
Technology und dem Bureau of Mine3 abgehaltene Jahreszu
sammenkunft, hei der in erster Linie Fragen über die physikalisch- 
chemischen Vorgänge hei der Stahlerzeugung behandelt wurden. 
[Iron Trade Rev. 85 (1929) N'r. 17, S. 1042/3.]

P h ysik a lisch e Chemie der S tah lerzeugung. Bericht 
über eine zwanglose Aussprache innerhalb eines vom American 
Institute of Mining and Metallurgical Engineers für obige Fragen 
eingesetzten Unterausschusses. Besprochen wurden folgende 
Fragen: Einfluß des Siliziumgehaltes im Roheisen auf die Ent
fernung von Phosphor und Schwefel. Ursachen für das Schäumen 
von Schmelzungen. Einfluß de3 Mangans auf den Schwefelgehalt. 
Bindungsform des Eisens in der Schlacke, Geschwindigkeit der 
Kohlenstoffabscheidung. Kohlenoxydteildruck im Stahl. Schlak- 
kenreaktionen in der Pfanne. Gasausscheidung beim Erstarren. 
[Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs., Iron and Steel Division, 1929, 
S. 233/59.]

Direkte Stahlerzeugung. D as ,,M u sso“ -V erfahren zur 
direkten Stahlerzeugung. Kurzer Hinweis über ein von A. 
Musso vorgeschlagene3 direktes Verfahren zur Verarbeitung der 
verschiedenen in Kanada gewonnenen Erze, wonach das Erz mit 
Kohle oder kohlenstoffhaltigen Stoffen gemischt im Drehrohrofen 
bei indirekter Beheizung zunächst reduziert und dann in einem 
zweiten Arbeitsgang in einem Schmelzofen zu Stahl verschmolzen 
wird. Zur Beheizung beider metallurgischen Apparate dient das 
aus dem Erz-Kohle-Gemisch stammende Gas. [Iron Coal Trades 
Rev. 119 (1929) Nr. 3224, S. 916.]

Elektrolyteisen. Stewart J. Lloyd: A lk a lisch es V er
fahren zur E lek tro ly te isen h erste llu n g . Beschreibung 
eines Verfahrens und nähere Angaben über die Versuchsbedin
gungen. [Trans. Am. Electrochem. Soc. 55 (1929) S. 305/14; vgl. 
St. u. E. 49 (1929) S. 1380/1.]

Schweißstahl. H. S. Rawdon und 0 . A. Knight: V er
gleichende U ntersuchungen  über d ie E igen sch a ften  
von handgepuddeltem  und nach dem A ston-V erfahren  
erzeugten Schw eißstahl.* Kurze Beschreibung des Aston- 
Verfahrens. Chemische Zusammensetzung de3 Einsatzes de3 beim 
Aston-Verfahren verwendeten Roheisens, der Schlacke sowie des 
erzeugten Schweißstahles im Vergleich zum gewöhnlichen Puddel- 
stahl. Vergleiche über Festigkeitseigenschaften, Korrosionsbe
ständigkeit und Gefügeaufbau. Erörterung. [Metals Alloys 1 
(1929) Nr. 2, S. 46/56.]

James Aston: F o r tsch r itte  in  der S ch w eiß sta h l
erzeugung.* Beschreibung des Aston-Verfahrens, nach dem im 
Konverter vorgefrischtes Bessemereisen in flüssige Schlacke ge
eigneter Temperatur und Zusammensetzung eingegossen wird und 
ein mit Schlacke durchsetztes, dem Schweißstahl ähnliches Er
zeugnis entsteht. Einzelheiten der Arbeitsweise. Erörterung. 
[Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs., Iron and Steel Division, 1929, 
S. 166/78; vgl. St. u. E. 49 (1929) S. 666/7.]

Siem ens-M artin -V erfahren. E. L. Herndon: K o h len stau b 
feuerung in  S iem ens-M artin -O efen.* Erfahrungen mit 
der Kohlenstaubfeuerung bei der Eastem Steel Company. Be
schreibung der Anlage. Lageplan. Erörterung. [Trans. Am. Soc. 
Mech. Engs. 49/50 (1927/28) II, J. S. 50—5, S. 5/8.]

C. D. King: Das A usbringen  beim basischen  S ie 
m ens-M artin-Verfahren.* Begriffsbestimmung des Aus
bringens und dessen Errechnung. Besprechung der verschiedenen 
auftretenden Verluste und deren Größenordnung. Vergleiche über 
die Größe des Ausbringens bei verschiedenartigem Roheisen sowie 
beim Duplex-Verfahren. Angaben über Schlackenzusammen
setzungen. [Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs., Iron and Steel 
Division, 1929, S. 197/232; vgl. St. u. E. 49 (1929) S. 1170/3.]

G. B. Bruno: D ie E rzeugung w eicher S täh le  im  
Siem ens-M artin-O fen.* Kurze Abhandlung über den Einfluß 
der Gießtemperatur, de3 Mangangehaltes sowie ungenügender 
Desoxydation auf das Verhalten der Blöcke nach dem Gießen und 
die Lage der Blasen bei der Erzeugung von Flußstahl. [Aciers 
spéciaux 4 (1929) Nr. 50, S. 462/4.]

Erich Killing: Der U n tersch ied  z w is c h e n  f e s t e m  u n d  
flüssigem  R oh eisen e in sa tz  im  S ie m e n s -M a r t in -O fe n .*  
Zweck der Untersuchungen. Stoffbilder verschiedener Versuehs-

schmelzen mit festem und flüssigem Roheisen im Einsatz und 
Ofenleistungen. Untersuchungen über Erzverbrauch, Schlacken
menge und Eisenabbrand. Wirtschaftliche Betrachtungen. [Ber. 
Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 177; St. u. E. 49 (1929) Nr. 51, 
S. 1821/7.]

Fritz Wesemann: Vor- und N ach te ile  des getren nten  
und gem einsam en B etriebes von Gaserzeugern in 
Siem ens-M artin-W erken.* Kennzeichnung der verschiedenen 
Schaltarten von Gaserzeugeranlagen sowie der Umstände, die für 
die Wahl der einen oder anderen Schaltungsart mit bestimmend 
sind. Ausnutzung der Anlage. Betriebsreserve. Uebersicbt über 
die bei verschiedenen Werken übliche Betriebsweise. Gegenüber
stellung der Vor- und Nachteile des getrennten und des gemein
samen Betriebes. Folgerungen. [Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. 
Eisenh. Nr. 178; St. u. E. 49 (1929) Nr. 52, S. 1853/60.]

Das m asch inelle  A usschlacken an Stahlw erksöfen*. 
Kurze Besprechung verschiedener Arten des Ausbrechens von 
Siemens-Martin-Schlackenkammern. Neues Verfahren, die 
Scblackenmasse bei zweckentsprechender Ausführung der Kam
mersohle durch eine Flüssigkeitswdnde zu unterfassen und nach 
oben auszubrechen, nachdem die Masse durch Anbohrungen in 
verschiedene Abschnitte unterteilt wurde. [Walzwerk u. Hütte 
1929, Nr. 15, S. 113/4.]

Metalle und Legierungen.
L egieru ngen  für Sonderzw ecke. M. G. Binek: K orrosions

versuche m it M onel-M etall und säurefester Bronze. 
Versuche mit Schwefelsäure, Salzsäure und Trinkwasser bei Tem
peraturen um 60 °. Monel-Metall verhält sich besser als Bronze. 
lOprozcntige Salzsäure greift am stärksten an. [Korr. Metallseh. 5 
(1929) Nr. 11, S. 247/8.]

Sonstiges. F. Lauster: Zur Frage der e lek tr ischen  
L eitfä h ig k e it des geschm olzenen  Silizium s.* Spezifischer 
Widerstand de3 vakuumgeschmolzenen Siliziums bei 200 ist 
p =  0,07 D/cm3. Widerstandszunahme und -abnahme verläuft 
kurzfristig und reveisibel. Geschmolzenes Silizium vermutlich 
kein Halbleiter. Möglichkeit der Verwendung zur Temperatur
regelung. [J. Phys. 59 (1929) Nr. 1/2, S. 83/90.]

William Hume-Rothery: A nw endungsbereich der Me
th od en  der e lek tr ischen  L eitfä h ig k e it zur B estim 
mung der K o n stitu tio n  von L egierungen. Voraus
setzungen für die Anwendungsmöglichkeit. Zur Bestimmung von 
Phasengrenzen nicht so gut geeignet wie zur Ermittelung von 
Einflüssen, welche die Größe und Veränderlichkeit der Leitfähig
keit beeinflussen. [Metall-Wirtsch. 8 (1929) Nr. 51, S. 1243/6.]

Verarbeitung des Stahles.
W alzen . Karl Huber: Versuche zur E rm ittlu n g  der 

V ertikalspannungen  beim W alzvorgang.* [Z. angew. 
Math. Mech. 9 (1929) Nr. 6, S. 454/65.]

W alzw erksantriebe. L. Galzin: V erwendung der E lek 
tr iz itä t  in  H üttenbetrieben .*  Elektrische W alzw erks
an trieb e, verschiedene Regelschaltungen. Vergleich zwischen 
Gleichstrom und Wechselstrom. [Techn. mod. 22 (1930) Nr. 1, 
S. 30/7.]

C. M. Thompson jr.: E le k tr iz itä t a ls ein M itte l zur 
V erringerung der K osten  im W alzwerk.* [Iron Steel 
Eng. 6 (1929) Nr. 11, S. 587/9.]

W alzw erk söfen . C. H. S. Tupholme: E lek tr isch e  Oefen  
für d ie W ärm ebehandlung von Stahl.* Beschreibung und 
Anwendung. Gute Verwendbarkeit zum Wiedererhitzen de3 Walz
gutes und beim Drahtziehen. [Iron Steel Ind. 3 (1929) Nr. 1, 
S. 11/3.]

H. Fey: R egenerativ-G leichstrom ofen .*  Bauart der 
Ofenbau-Gesellschaft m. b. H., Düsseldorf, mit unmittelbarer Be
heizung der Luftkammem durch eine Frischgasflamme. Ver
wendung hei R oll- und Stoßöfen . [St. u. E. 49 (1929) Nr. 51, 
S. 1835/6.]

F orm - und S tabeisenw alzw erke. W. Rohn: K o n tin u ier
lich e W alzenstraße für W erkstoff m it hoher W arm 
festigk e it.*  Gründe für die Verwendung und Ueberlegungen für 
den Entwurf einer kontinuierlichen Heißstraße zum Auswalzen 
von Werkstoff mit hoher Warmfestigkeit. Beschreibung der An
ordnung und der Walzgerüste. Wahl der Motorenart, Einstellung 
der Straße. Wichtigkeit der Lagerausbildung und -Schmierung. 
Angaben über Leistung und Wirtschaftlichkeit der Straße. Ver
wendung gleicher Straßenbauweise zum Auswalzen kalter Stangen 
von 12 mm Durchmesser auf kleinere Querschnitte bis zu 1,2 mm. 
Einstellung der Straße. Lagerausbildung und -Schmierung. 
Leistung und Wirtschaftlichkeit der Straße. Verwendung gleicher
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Straßenbauweise zum Auswalzen kalter Stangen von 12 mm 
Durchmesser auf kleinere Querschnitte bis zu 1,2 mm. [St. u. E. 
49 (1929) Nr. 49, S. 1757/60; Nr. 50, S. 1793/7.]

F eine isen w alzw erk e . F. A. Snyder und R. H. Wright: Neues 
S treifen w alzw erk  der A m erican S teel & W ire Co.* Die 
Walzen des halbkontinuierlichen Walzwerkes haben 254 mm Dmr. 
Es werden schmale Streifen mit hoher Endgeschwindigkeit bis zu
13,70 m/s gewalzt. Die vier hintereinanderstehenden Vorgerüste 
werden durch einen Gleichstrommotor von 750 PS mit 200/600 
U/min angetrieben; darauf folgen in gerader Linie vier Zwischen
gerüste, die durch einen Gleichstrommotor von 1200 PS und 
125/275 U/min angetrieben werden, und ein Stauchgerüst mit 
einem Motor von 150 PS mit 300/900 U/min mit Vorgelege. Dar
auf geht der Stab durch eine Umführung in ein Stauchgerüst mit 
waagerechten Walzen, das einen Motor von 150 PS und 300/750 
U/min hat, dann durch eine zweite Umführung in die Fertigstraße 
mit fünf in einem Abstand von je 2,13 m hintereinanderstehenden 
Gerüsten, die einzeln durch regelbare Gleichstrommotoren von je 
500 PS, mit 250/380 U/min am ersten und 667/1000 U/min am 
letzten Gerüst, angetrieben werden. Eingehende Beschreibung 
der elektrischen Einrichtungen für das Walzwerk und ihre Rege
lung. [Iron Steel Eng. 6 (1929) Nr. 12, S. 607/11.]

F ein b lech w alzw erk e . John Mort: H erstellung des
Schw arzbleches.* Eingehende Aufzählung aller Bedingungen, 
die an Wärmöfen für Platinen und Blechpakete zu stellen oder 
beim Anwärmen zu beachten sind. Abhängigkeit der genauen 
Einhaltung einer gleichmäßigen Blechdicke von dem Anwärmen 
der Platinen und Blechpakete, von der richtigen Höhlung und 
Temperaturverteilung an den Walzen sowie vom Walzdruck. 
Mittel, um eine richtige Höhlung an den Walzen zu erzeugen und 
zu messen. [Blast Furnace 17 (1929) Nr. 12, S. 1816/22.]

Schm ieden . William E. Crocombe: D ie E ntw ick lu ng auf 
dem G ebiet gestau ch ter  Schm iedestücke.* Gewichts
ersparnis von 20 % und Erhöhung der Leistung. Erhöhung der 
Festigkeit durch gleichmäßigeres Gefüge. [Iron Age 124 (1929) 
Nr. 23, S. 1513/5.]

H. W. McQuaid; S ch w ierigk eiten  beim  Schm ieden  
von Stahl. Erörterung der verschiedenen Fehlerquellen. [Blast 
Furnace 17 (1929) Nr. 11, S. 1656/8.]

George A. Smart: D ie G estaltung von G esenk
schm iedem atrizen.* I—V. Gesichtspunkte für die Auswahl 
der Matrizen. Einfluß der Hammerform auf die bauliche Ge
staltung. Möglichkeiten der Verwendung alter Gesenke für kleine 
Gelegenheitsaufträge. Befestigung am Hammerbär, Winke zur 
Erleichterung der Gesenkausführung. [Heat Treat. Forg. 15 
(1929) Nr. 7, S. 841/2; Nr. 8, S. 1004/6; Nr. 9, S. 1169/71 u. 1175; 
Nr. 10, S. 1293/5; Nr. 11, S. 1429/32.]

Max Ulrich: U nzw eckm äßige G estaltung von
schm iedbaren Guß- und G esenkschm iedestücken.*  
Einige Anwendungsbeispiele. [Masch.-B. 8 (1299) Nr. 22, S. 774.]

Weiterverarbeitung und Verfeinerung. 
A llgem ein es. G. L. Sakharov: Zusam m ensetzung von  

Stah l für versch iedene T eile von T extilm asch inen . 
Angaben für Spinnrahmen, Spulen, Krempelnadeln, Druckrollen. 
[Trans. Inst. Econ. Mineral. Met. 1926, Nr. 26, S. 5/53; nach Chem. 
Abstracts 23 (1929) Nr. 21, S. 5140/1.]

N ieten . E. Chwalla: Zur Frage der Zugbeanspruchung  
von N ietverbindungen.* [Z. Oest. Ing.-V. 82 (1930) Nr. 1/2, 
S. 2/4.]

E in ze lerzeu gn isse . R. Furrer, T. McLean Jasper und H. H. 
Needham: K u gelbehälter für die B eförderung von Gas 
unter hohem Druck.* Beschreibung von Kugelbehältern für 
die Beförderung von Helium unter 140 at Druck. 25 % Ge
wichtsersparnis gegenüber gewöhnlichen zylindrischen Gas
flaschen. Versuche an derartigen Behältern und Ergebnisse. 
[Mech. Engg. 51 (1929) Nr. 12, S. 941/3.]

K altstauchm asch ine.*  Maschinen zum Schlagen von 
Köpfen für Nieten, Schrauben usw. mit einer Genauigkeit von etwa 
6/ioo m m - Bauart Edward Withe, Windsor-Werke, Redditch. 
[Eng. 148 (1929) Nr. 3856, S. 616/7.]

S on stiges . R öhrenschw eißw erk der South Durham  
S tee l & Iron Co., Ltd.* Die Bleche werden auf Biegemaschinen 
kalt oder warm vorgebogen und auf 6 Maschinen zu Röhren bis zu 
2400 mm Dmr. und bis zu 9,14 m Länge überlappt geschweißt, 
dann werden die Muffen auf besonderen Maschinen angewalzt und 
die Rohre geglüht, gereinigt, erwärmt und in eine bitumenhaltige 
Lösung getaucht. Außerdem werden noch gepreßte Behälterbleche 
hergestellt. Beschreibung der Oefen und Badbehälter. [Iron Coal 
Trades Rev. 120 (1930) Nr. 3227, S. 1/2.]

Schneiden und Schweißen.
A llg em ein es . R egeln  für G asschm elzschw eißung und 

S chm elzschneiden  im B auw esen. [J. Am. Weid. Soc. 8 
(1929) Nr. 6, S. 69/76.]

H. Neese: Schw eißen im M aschinenbau.* Vorteile 
durch Gewichtsersparnis; mögliche Verwendung von Flußstahl, 
das bessere Festigkeitseigenschaften hat als Gußeisen. Ersparnis 
an Arbeitszeit. Einige geschweißte Maschinen und Maschinen
teile als Beispiel. [Z. V. d. I. 73 (1929) Nr. 49, S. 1738/9.]

Alfred Koppenhöfer: G eschw eißte K on stru k tion en  im 
Flugzeugbau.* Schweißen von Rohrverbindungen, Blechen 
und von Knotenverbindungen in Fachwerkverbänden. [Z. V. d. I. 
73 (1929) Nr. 49, S. 1727/30.]

Füchsel: Z iele und Grenzen des Schweißens.* [Z. V. 
d. I. 73 (1929) Nr. 49, S. 1725/6.]

B estim m ungen über die A nw endung des au togenen  
Schw eißens zur A usbesserung von S ch iffsk esseln . 
Azetylenmenge und Blechstärke. Reinigung und Reinheitsgrad 
des Gases. Schwefel-, Phosphor- und Siliziumgehalt sehr niedrig, 
Mangangehalt höher, besonders bei hohem Schwefelgehalt. Bei 
elektrischer Schweißung Angaben über den Elektrodendurch
messer. Prüfung der Schweißstelle mittels Magnet und Eisen
feilspäne. [Génie civil 95 (1929) Nr. 20, S. 492/3.]

B estim m ungen auf dem G ebiete der Schw eiß- und 
S ch n eid etech n ik . B egriffserk lärungen  und B ezeich
nungen. [J. Am. Weid. Soc. 8 (1929) Nr. 11, Suppl., S. 1/48.] 

Bardtke: Schw eißen im E isenbahnw esen.* Auftrag
schweißung, Verbindungsschweißung, organisatorische Einglie
derung des Schweißbetriebes bei der Reichsbahn. [Z. V. d. I. 73 
(1929) Nr. 49, S. 1733/7.]

A. R. Edwards: W irtsch aftliche  V orteile  durch
Schw eißen.* Einige Beispiele an Rohrleitungen, Rädern usw. 
[Pure Iron Era 1927, Nr. 4, S. 6/7 u. 16.]

P reßschw eißen . Th. Wuppermann: D ie e lek tr ische
Stum pfschw eißung (A bschm elzverfahren).* Anwendungs
möglichkeiten im Schiffbau. [Z. V. d. I. 73 (1929) Nr. 49, S. 
1758/63.]

G asschm elzschw eißen . Peter P. Alexander: N euere E n t
w icklung der atom aren W asserstoffschw eißung. [J. 
Am. Weid. Soc. 8 (1929) Nr. 5, S. 48/9.]

H. Holler: E inschw eißen  von K ondensatorrohren.*  
Ein zweckmäßiges Verfahren zur Erzielung einwandfreier Schweiß
stellen. [Autog. Metallbearb. 22 (1929) Nr. 24, S. 367/9.]

H. Holler: Wie erfo lg t am w ir tsch a ftlich sten  das 
A usbördeln zum A ufschw eißen von Stutzen?* Vorteil 
der Bördelung, geingere Strömungsverluste. Bördelung nach Er
wärmung der Oeffnung auf Rotglut mittels Zieheisen entsprechen
der Form. [Autog. Metallbearb. 23 (1930) Nr. 1, S. 9/10.]

Peirce D. Schenck: Schw eißen von säurebeständ igem  
Guß (Duriron). [J. Am. Weid. Soc. 8 (1929) Nr. 4, S. 10/2.] 

L. Schulze: G eschw eißte D rehlaufkatzen .*  Be
schreibung der Ausführung der aus Union-Baustahl hergestellten 
Teile. [Z. V. d. I. 73 (1929) Nr. 49, S. 1755/8.]

E lek troschm elzschw eißen . A. H. Allen: D ie H erste llu n g  
elek tr isch  geschw eißter Stahlrohre.* Angaben über Her
stellung, Behandlung und Bearbeitung. [Iron Trade Rev 85. 
(1929) Nr. 18, S. 1091/3.]

D ie A nwendung des Schw eißens b ei der H er
ste llu n g  von B auteilen .*  Bau eines Statorgehäuses für eine 
Wechselstromturbine, eines Ständers und zweier Behälter. [Engg. 
128 (1929) Nr. 3335, S. 770/1.]

W. Boos: D ie e lek tr isch  gesch w eiß te  S traßenbrücke  
bei Lowicz.* [Bautechnik 7 (1929) Nr. 56, S. 308/10.]

Stefan Bryla: D ie geschw eiß te Straßenbrücke bei 
Lowicz, Polen.* Spannweite 27 m. Anwendung der elektrischen 
Schweißung. [Bauing. 10 (1929) Nr. 49/50, S. 878/81.]

W. Gehler: V ersuche m it gesch w eiß ten  F ach w erk 
trägern.* Anwendung der Elektroschweißung im Brückenbau, 
Versuche des Stahlbauverbandes. Ergebnisse von Bruchbe
lastungen, Ausführungen von Elektroschweißungen bei Brücken
trägern. Verstärken von Brücken durch Schweißen. [Z. V. d. I. 73 
(1929) Nr. 49, S. 1747/55.]

L ichtbogensch w eißm asch ine m it Selbstbew egung.*  
Ganz kurze Mitteilung über eine selbsttätig verfahrbare Licht
bogenschweißmaschine der General Electric Co. zum selbsttätigen 
Zusammenschweißen von Blechen u. dgl. auf Plattenböden. 
[Iron Age 124 (1929) Nr. 21, S. 1379.]

Carl Ritz: L ich tbogensch w eiß ung im Bau e le k tr i
scher M aschinen.* Geschweißte Gehäuse für Drehstrom
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erzeuger, Oberteile von Drehstrom-Tauchmotoren, Doppellüfter, 
Freiluftölschalter, Quecksilberdampf-Großgleichrichter mit vaku
umdichten Schweißnähten. [Z. V. d. I. 73 (1929) Nr. 49, S. 1740/1.]

E. Rosenberg: E lek tr isch  gesch w eiß te  E isen k o n 
struktionen.* Versuche mit einer elektrisch geschweißten 
Eisenbahnbrücke in Oesterreich, Zuverlässigkeit von Schweiß
nähten, elektrischgeschweißte Dachkonstruktion einer 100 m 
langen und 12 m breiten Halle, Gewaltproben. [Z. V. d I 73 
(1929) Nr. 49, S. 1742/6.]

Shun-ichi Satoh: E lek trod en  für G ußeisenschw eißun
gen.* Die beim Schweißen auftretenden Schwierigkeiten. 
Schweißstab muß dem Gußeisen ähnliche Zusammensetzung 
hahen, um ebenfalls grau zu erstarren. Verfahren zur Erreichung 
dieses Zieles. Ummantelte Elektroden. Ummantelung aus Gra
phit und Karborundum, Bindemittel Wasserglas. Ferner Zusatz 
von Bariumkarbonat zur Verhinderung eines zu schnellen Ab
brennens der Elektroden. Vorgänge beim Schweißen und bei der 
Erstarrung. [Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs., Iron and Steel 
Division, 1929, S. 144/65; vgl. St. u. E. 49 (1929) S. 674.

Wernekke: V erstärkung einer S tah lbrücke m it
Hilfe des L ich tbogenschw eißverfahrens.*  [Bautechnik 7 
(1929) Nr. 56, S. 305; Stahlbau 2 (1929) Nr. 22, S. 264.]

A uftragschw eißen . G. Orrok: S tand der eu ropäischen  
Schw eißtechnik für D am p fk esse l, K esselrohre und  
-trommeln.* [J. Am. Weid. Soc. 8 (1929) Nr. 11, S. 66/73.] 

Prüfung von S chw eißverb indungen . Christmann: U n ter 
suchungen von Schw eißverb indungen  an A lum in iu m 
stählen.* Aluminiumgehalt des geprüften Werkstoffes etwa 2 %. 
Schweißung mit Schweißdraht in der gleichen Zusammensetzung 
unbrauchbar, dagegen erfolgreich mit solchen aus rostfreiem 
Stahl. [Veröffentl. d. Zentr.-Verb. d. Preuß. Dampf kessel-Ueber- 
wachungs-Vereine 6 (1929) S. 71/3.]

G. Lobojr.: Die F e s t ig k e it  von  Stum pfschw eißun- 
gen* [J. Am. Weid. Soc. 8 (1929) Nr. 4, S. 53/67.]

J. W. Meadowcroft: P rüfung von  W id erstan d ssch w ei
ßungen.* Gefügeuntersuchungen an geschweißten Karosserie
teilen. [J. Am. Weid. Soc. 8 (1929) Nr. 5, S. 7/10.]

Prüfung eines g esch w eiß ten  H elium behälters.*  
Erschütterungsprüfung für die Bahnbeförderung und Festigkeits
prüfung durch stärkere Stoßbeanspruchung zur Ermittlung der 
Beförderungssicherheit. [Iron Trade Rev. 85 (1929) Nr. 23, 
S. 1445/6.]

D. Rosenthal: F e s ts te llu n g  der W id erstan d sfäh ig 
keit von Schw eißungen ohne Z erstörung des W erk
stückes durch D ehnungsm essung.* Es wird die Dehnung 
innerhalb und außerhalb der Schweißstellen festgestellt und aus 
dem Vergleich auf die Beanspruchung der Schweißstellen rück
geschlossen. [Comptes rendus 2 (1929) Nr. 17, S. 633/5.]

Eimer A. Sperry: Die Prüfung von Schw eißungen
ohne Zerstörung des S tückes. Erörterung. [J. Am. Weid. 
Soc. 8 (1929) Nr. 11, S. 52/9.]

Sonstiges. H. Ritter: F o r tsch r itte  beim  Schw eißen  
von Stahlkonstruktionen .*  [Bautechnik 7 (1929) Nr. 56, 
S. 303/5.]

F. E. Rogers: O rgan isation  und B etr ieb  von in d u 
striellen Schw eißerschulen . [J. Am. Weid. Soc. 8 (1929) 
Nr. 4, S. 44/8.]

Eine se lb sttä tig e  S a u ersto ffstrah l-S ch n eid m a
schine.* Beschreibung der Wirkungsweise. [Engg. 128 (1929) 
Nr. 3334, S. 753.]

L. S. Thurston: D ie Schulung von  Schw eißern.* [J. 
Am. Weid. Soc. 8 (1929) Nr. 4, S. 49/52.]

Andrew Vogel: E in flu ß  des M ateria ls der E lek tro 
den.* Vorbereitung der Verbindungsstelle (senkrechter Stoß, 
Abschrägung, v- und x-Nuten. Werkstattausführung. [J. Am. 
Weid. Soc. 8 (1929) Nr. 4, S. 68/82.]

V orschriften  für das S ch m elzschw eiß en  und G as
schneiden im H ochbau , a u fg e s te llt  von  der A m erican  
W elding S ociety . Vorwort. Anwendungsgebiet. Bezeich
nungen und Begriffe. Werkstoffe. Zulässige Beanspruchungen. 
Konstruktion. Ausführung. Aufbau. Gasschneiden. [Schmelz
schweißung 8 (1929) Nr. 12, S. 251/2.]

Oberflächenbehandlung und Rostschutz.
Allgemeines. G. A. Roush: E ine Z usam m enstellung  

elektrochem ischer A eq u iva len te . Tafel unter Zugrunde
legung der Atomgewichte vom Jahre 1929. Erläuterung. [Trans. 
Am. Electrochem. Soc. 55 (1929) S. 383/93.]

Paul Gerhardt: K o llo id e  und ihre W irkungen bei der 
E lek tro lyse. Echte und Pseudolösungen. Verteilung und Aus

flockung. Vorteilhafter Einfluß von Kolloidzusatz. Kataphorese, 
Adsorption. Gute glänzende Oberflächenbeschaffenheit der 
Niederschläge. [Oberflächentechnik 6 (1929) Nr. 24, S. 233.] 

Georg Büchner: E lek tro ly tisch e  M etallabscheidungen  
(s°g- ga lvan isch e M etalln iederschläge) im L ichte e lek 
tro ly tisch er  K rista llisa tion svorgän ge. Elektrolytische 
Kristallisationsvorgänge. Ausscheidungsformen lockerer Metall
niederschläge. Bildung und Eigenschaften zusammenhängender 
Metallschichten. [Oberflächentechnik 6 (1929) Nr. 24, S. 231/3.] 

R. E. Brewer und G. H. Montillon: Bestim m ung der 
W assersto ffion en k on zen tration  in  Bädern zur H er
ste llu n g  von M etallüberzügen.* Potentiometrisches Ver
fahren. Theoretische Betrachtungen. Messungen in mehreren 
Bädern. [Trans. Am. Electrochem. Soc. 55 (1929) S. 357/82.] 

V erchrom en . Walter L. Pinner und Edwin M. Baker: B e
stim m ung des gü n stig sten  V erhältn isses von Chrom
säure zu S u lfa t in V erchrom ungsbädern m it H ilfe  einer 
gebogenen Kathode.* Beschreibung des Verfahrens und Meß
ergebnisse. [Trans. Am. Electrochem. Soc. 55 (1929) S. 315/31.] 

R. Justh: N eu ester  Stand der Verchromung. Spröde- 
und Hartwerden infolge H2-Aufnahme. Zweckmäßig unter Chrom
schicht eine H2 aufnehmende Schicht aufzubringen (Kupfer). 
Nickel nimmt bei 20° zwei- bis dreimal soviel H2 auf wie bei 45 
bis 65°. [Metallw.-Ind. Galvano-Techn. 27 (1929) S. 249/51; nach 
Chem. Abstracts 23 (1929) Nr. 21, S. 5116.]

U eber Verchrom en. Einfluß der Temperatur. Porosität 
des Ueberzuges. Notwendigkeit von Versuchen. [Iron Age 124 
(1929) Nr. 18, S. 1164.]

A lu m in ieren . C. Commentz: P raktische Erfahrungen  
über den Schutz von K esse lte ilen  gegen Verbrennung 
durch das A lum etierverfahren . Alumetieren. Schutz bis zu 
1100° gegen Verbrennungsgase. Roststäbe bei Lokomotiven und 
bei Schiffsfeuerungen. Ueberhitzeranlagen der „Bremen“ und 
„Europa“. Erhöhte Lebensdauer. Alumetierte Siederohre un
mittelbar geheizter Anlagen. [Korr. Metallsch. 5 (1929) Nr. 11, 
S. 248/9.]

B. J. Sayles: K alorisieren  von Röhren zur Erhöhung 
des K orrosionsw iderstandes.* Apparative Einrichtung, 
Glühen der Rohre in umlaufenden Retorten in Wasserstoffatmo
sphäre, unter Beigabe von gekörntem Aluminium. Erhöhte 
Widerstandsfähigkeit der kalorisierten Rohre gegen Sauerstoff 
und schweflige Gase bis rd. 900°. [Iron Age 124 (1929) Nr. 23, 
S. 1510/2.]

S onstige  M etallüberzüge. L. R. Westbrook: K adm ium über
züge aus Zyanbädern. Badzusammensetzung und zweck
mäßige Konzentration. Stromdichte. [Trans. Am. Electrochem. 
Soc. 55 (1929) S. 333/48.]

F arbanstriche. K. Würth: A nstrich  von  Stahlhäusern.*  
Vorbehandlung der Stahllamellen. Zweck des Anstriches. Zweck
mäßige Anstriche. [Korr. Metallsch. 5 (1929) Nr. 12, S. 274/9.] 

Heinrich Salvaterra: U eber den T rocknungsverlauf 
von E isenrotanstrichen .*  Versuche mit Eisenrot B20 und 
Blei-, Kobalt- und Blei-Mangan-Fimissen. Oxydationsverlauf des 
Firnis durch Eisenoxyd so beeinflußt, daß Vermehrung der 
sauren Abbauerzeugnisse eintritt. Sauerstoff auf nähme. Wirkung 
der sauren Abbauerzeugnisse noch nicht genau bekannt. [Korr. 
Metallsch. 5 (1929) Nr. 12, S. 271/3.]

E m aillieren . Christian E. Rugh jr.: V orrichtung zum 
E m aillieren  von Draht.* Beschreibung dieser Einrichtung. 
[Iron Age 124 (1929) Nr. 17, S. 1104/6.]

Ph. Eyer, Ing. Chem.: E m aille-W issenschaft. [Halber
stadt:] Verlag Emailletechn. Monatsblätter. 4°. — T. 1. 1929. 
(63 S.) 6 JIM. 3 B S

S on stiges. F. H. Rhodes und Wayne E. Kuhn: Z u satz
m itte l zur V erhinderung des Säureangriffs auf Stahl.* 
Zyklische Verbindungen mit einem Atom Stickstoff im Ring als 
Zusatz zu Schwefelsäure wirken dem Säureangriff entgegen. [Ind. 
Engg. Chem. 21 (1929) Nr. 11, S. 1066/70.]

R. A. Dadisman: Soll K upfer in  V erbindung m it E isen  
verw endet w erd en ?* Spannungsreihe. Zerstörung des Eisens. 
[Pure Iron Era 1928, Nr. 1, S. 7 und 12.]

Wärmebehandlung von Eisen und Stahl. 
A llg em ein es . P. Chevenard: W ärm ebehandlung von 

E isen -N ick el-L eg ieru n gen  m it zw ei K om ponenten.*  
Untersuchung einer Legierung mit 60 % Ni, 10 % Cr und 5 % Al. 
[Comptes rendus 189 (1929) Nr. 21, S. 846/9.]

G lühen . Das Glühen von  Grauguß.* Beseitigung von 
Gußspannungen und das Weichglühen. [Gieß.-Zg. 26 (1929) Nr. 22, 
S. 651/2.]
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J. B. Nealey: Verwendung von gasgefeuerten  Oefen 
zur W ärm ebehandlung von K raftw agenteilen .* Be
schreibung einer Reihe von Oefen der Ford Motor Co. in Detroit. 
Um die Oefen vor den Erschütterungen durch die Hämmer zu 
schützen, ist der Ofenherd auf Federn gelagert und das Herd
gewölbe aufgehängt. [Iron Trade Rev. 85 (1929) Nr. 24, 
S. 1497/501.]

Glühen von Temperguß. Kurzverfahren. Mechanismus. 
Anwendung elektrischer Oefen. Prüfungsergebnisse. [Foundry 
Trade J. 41 (1929) Nr. 697, S. 462.]

H ärten , A n lassen  und V ergüten . W ärm ebehandlung von  
A exten.* Blei- und Salzbäder, elektrische Heizung und Ueber- 
wachung. Kosten. [Iron Age 124 (1929) Nr. 17, S. 1094/6.] 

O berflächenhärtung. H. H. Lester: E ine weiße Sch icht  
in  G eschützrohren und ihre B eziehung zur O berfläche 
n itr ierten  C hrom -A lum inium -Stahles.* Vermutliche Ent
stehung durch Pulvergase. Feststellung einer Nitrierung. Weit
gehend austenitiscbes Gefüge. Vergrößerung des a- und y-Gitters 
um denselben Betrag wie a-Gitter in Chrom-Aluminium-Stählen. 
Ursache: Stickstoffaufnahme. Größte Härte durch feste Lösung 
von Stickstoff in Eisen. [Trans. Am. Soc. Steel Treat. 16 (1929) 
Nr. 5, S. 1/17.]

P. H. Waller: K ohlung m it Gas. Vorteil von gasförmigen 
Stoffen gegenüber festen. Einfluß der Temperatur. Verfahren 
und Ergebnisse bei einem gasbeheizten Ofen der Western Har- 
vester Company of Stockton, Cal. [Gas Age Record 63 (1929) 
S. 315/6 und 318; nach Chem. Zentralbl. 100 (1929) II., Nr. 24, 
S. 3059.]

Eigenschaften von Eisen und Stahl und ihre 
Prüfung.

A llgem ein es. L egierter Stahl und die L egierungen der 
Eisenforschung. Eine kurze Betrachtung der gebräuchlichen 
Legierungselemente, der legierten Stähle; ihre Eigenschaften, 
Wärmebehandlung und Verwendung. Bau- und Schienenstähle. 
Notwendigkeit planmäßiger Forschung. [Metals Alloys 1 (1929) 
Nr. 6, S. 259/60.]

W. Kuntze: Zur D eutung und B ew ertung der B ruch
dehnung bei M etallen.* Für Beurteilung der Güte mittels 
linearer Bruchdehnung unzulänglich, da diese keine absolute 
Sicherheit gegen Bruchgefahr biete. Festlegung der Begriffe 
Streckung und örtliche Einschnürung und ihre äußeren Merkmale, 
Einfluß der Dehnungsform bei Biegung und Verwindung und ihre 
Beziehung zur Verfestigung und Zerrüttung der Werkstoffe, Be
ziehungen der Bruchdehnung zur Kerbzähigkeit, Schwingungs
festigkeit und Wechselschlagzahl. Prüfung und ihre Bewertung. 
[Z. Metallk. 22 (1930) Nr. 1, S. 14/22.]

E. F. Kenney: Förderung der Technik durch V erw en
dung von Stahl. Vielseitige Verwendbarkeit von Stahl. Che
mische und metallurgische Forschung und die Herstellung neuer 
Stähle. [Iron Trade Rev. 85 (1929) Nr. 18, S. 1094/5 und 1150.]

P rü fm asch in en . Joh. Blume: K om biniertes Zieh- und 
Schneidw erkzeug.* Beschreibung. Anwendung. [Metall
börse 20 (1930) Nr. 4, S. 92/3.]

P. Wilhelm Döhmer: Der T iefziehprüfer B auart Wa- 
zau.* Beschreibung der Wirkungsweise. [Masch.-B. 8 (1929) 
Nr. 22, S. 772/3.]

Erich Siebei und Anton Pomp: Ein neues P rüfverfahren  
für Feinbleche.* Beschreibung der Wirkungsweise. Versuche 
an sechs verschiedenen Blechen. [Mitt. K.-W.-Inst. Eisenforsch. 11 
(1929) Lfg. 18, S. 287/91.]

A skania-R ohrkam era.* Aufnahme der Innenwandung 
von Rohren, Bohrungen usw. mit Bildbandstreifen. [St. u. E. 49 
(1929) Nr. 51, S. 1838/9.]

F. Hönig v. Hönigsberg: V orschlag für ein M eßgerät 
zur B estim m ung der K ontraktion.* [St. u. E. 49 (1929) 
Nr. 50, S. 1800/1.]

D ru ck b ean sp ru ch u n g . H. M. Westergaard und Wm. R. 
Osgood: F e stig k e it  von Stahlsäulen .* Theorie. Säulen, die 
über die Proportionalitätsgrenze beansprucht und exzentrisch be
lastet oder gekrümmt sind. [Trans. Am. Soc. Mech. Engs. 49/50 
(1927/28) I, APM-50-9, S. 65/80.]

B iegebeanspruchung . M. Stone: Zug- und D ruckunter
suchungen in e lek tr ischen , sich drehenden M aschinen.*  
Schwingungen, Durchbiegung, Verdrehung. Spannungen in sich 
drehenden Scheiben u. a. m. [Trans. Am. Soc. Mech. Engs. 49/50 
(1927/28) I, APM-50-16, S. 57/79.]

D au erbeanspruchu ng. C. F. Jenkin und G. D. Lehmann: 
D ie E rm üdungsgrenze bei hohen Frequenzen. Unter
suchungen an gewalztem, gehärtetem und ungehärtetem Stahl,

gewalztem Aluminium, ausgeglühtem Kupfer und gewöhnlichem 
Eisen. 20 000 Wechsel/s mittels rasch wechselnder Luftströme. 
Erreichte Drücke beim Bruch wurden aus Größe der Amplitude, 
der Frequenz und Zeit errechnet. Ermüdungsgrenze wird mit 
steigender Frequenz merklich erhöht. Bei 20 000 Wechsel/s bis 
zu 60 % höhere Werte als bei nur 50 Wechsel/s. Brinellhärte 
nimmt mit der Frequenz ab. [Proc. Roy. Soc. London Serie A 125 
(1929) 1. Aug., S. 83/119; nach Chem. Zentralbl. 100 (1929) II, 
Nr. 18, S. 2366/7.]

H. F. Moore: E rm üdungsfehler in M etallen.* Kein 
Einfluß der Kristallisation. Kristallorientierung und Bruch. Kor
rosionsermüdung. Theoretische Betrachtung über Ermüdungs
fehler. [Iron Trade Rev. 85 (1929) Nr. 18, S. 1098/9 und 1151.] 

H. F. Moore: D ie Erm üdung von M etallen.* Ein Ueber- 
blick. Noch vorhandene Zweifel an der Theorie der Ermüdung. 
Praktische Anwendung von Dauerfestigkeitswerten. [Iron Age 124 
(1929) Nr. 18 S. 1169/70.]

O. Föppl: D ie S teigerung der D au erhaltbarkeit durch 
O berflächendrücken.* Bei Stahlstäben mögliche Steigerung 
der Haltbarkeit gegen wechselnde Verdrehungsbeanspruchungen, 
bei zwei untersuchten Stählen auf 15 bis 20 %. [Masch.-B. 8 (1929) 
Nr. 22, S. 752/5.]

F. H. Norton, Babcock & Wilcox Research Fellow, Massa
chusetts Institute of Technology: The Creep of S teel at High 
Tem peratures. (With 61 fig.) London (E. C. 4, 6 & 8 Bouverie 
Street): McGraw-Hill Publishing Co., Ltd., 1929. (VII, 90 p.) 8". 
Geb. 15 sh. S B !

V erschleißprüfung. Max Fink: N eue E rgebnisse auf dem 
G ebiet der V erschleißforschung.* Versuche an mehreren 
Kohlenstoffstählen, V2A und Kupfer. In sauerstofffreiem Stick
stoff keine Abnutzung. Theorie der Oxydationserscheinungen. 
Entstehung der Riffeln. [Organ Fortschr. Eisenbahnwes. 84 (1929) 
Nr. 20, S. 405/12.]

K orrosionsprüfung. P. S. Menough: E igen sch aften  kor
rosionsbeständ iger L egierungen.* Anwendung. Kohlen
stoffgehalt. Hitzebeständigkeit und Korrosion. Schweißen. Be
arbeitung. [Blast Furnace 17 (1929) Nr. 11, S. 1648/51 und 1655.] 

J. C. Warner: D ie W irkungsw eise organischer S ch u tz
sto ffe  beim B eizen von Stah l in Säuren.* Stärke des An
griffes einer n/1 Schwefelsäure ohne und mit Zusätzen von 
Gelatine, Anilin, Chinolin, Mineralölbasen und Kohlenteerbasen 
auf Stahlblechproben. Wasserstoffüberspannung. Eignung zum 
Korrosionsschutz große positive Ionen oder positiv geladene 
kolloidale Teilchen, die elektrolytisch nicht reduziert werden. 
[Trans. Am. Electrochem. Soc. 55 (1929) S. 287/303; vgl. St. u.
E. 49 (1929) S. 995/6.]

M echanism us der Korrosion. Versuche an haibeinge
tauchten Proben aus Zink, Aluminium, Eisen, Stahl und Kupfer 
in Lösungen von Kaliumsulfat, Kaliumchlorid, Magnesiumsulfat. 
Breite der Probe und Korrosionsgeschwindigkeit. Kathodische 
sowie anodische Polarisation, Sauerstoffzufuhr. [Science Ab- 
stracts, 1929, 25. Juni; nach Oberflächentechnik 6 (1929) Nr. 24, 
S. 234.]

K. H. Logan: B odenkorrosions-U ntersuchungen  im 
Jahre 1927/28. Bodenzusammensetzungen. Versuche mit 
Rohren verschiedener Herstellungsweise und Abmessung; ihre 
chemische Zusammensetzung. Versuchswerte. Anfressungen. 
Vergleich der verschiedenen Böden und der Werkstoffe. Korro
sion und elektrische Einflüsse. Ferner Versuche mit hochsilizium
haltigem Gußeisen, Bleikabelmänteln. [Bur. Stand. J. Research 3
(1929) Nr. 2, S. 276/302.]

U. R. Evans: D ie elek troch em ische K orrosion g e 
strichenen  oder lack ierten  Stahles.* Vorgänge. Erschei
nung des „alkaline peeling“ durch einen Tropfen 0,5 n NaCl- 
Lösung, Loslösen des Farbhäutchens beim Reiben. Einfluß von 
Lack usw., der Oberfläche des Stahles, des Auftragverfahrens, 
verschiedener Salzlösungen, von Farbstoffen. Passivierung und 
Mennige. Einfetten. [Trans. Am. Electrochem. Soc. 55 (1929) 
Nr. 243/70.]

M agnetische E igen sch a ften . Kötarö Honda, Junzö Okubo 
und Tokutarö Hirone: Ueber W ärm eentw icklung während 
der M agnetisierung von Stählen.* Versuchseinrichtung. 
Untersuchung an einem Kohlenstoff-, Wolfram- und K.S.- 
Magnetstahl. [Science Rep. Tohoku Univ. 18 (1929) Nr. 3, 
S. 409/17.]

Wenjamin S. Messkin: Der E influß  des K altreckens  
auf die m agnetischen E igen sch aften  e in es K o h len sto ff
stahles.* Einfluß des Reckgrades. Rekristallisation bei nach
folgendem Glühen. Eigentümlichkeiten in dem Verlauf der Koer- 
zitivkraft mit der Glühtemperatur. Abschreckversuche mit kalt

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkürzungen siehe S. 137/40. —  Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.



30. Januar 1930. Zeitschriften- und Bücherschau. Stahl und Eisen. 151

gerecktem Stahl. Einige Folgerungen für die Praxis. [Arch. 
Eisenhüttenwes. 3 (1929/30) Nr. 6, S. 417/25 (Gr. E: Nr. 95).] 

E lektrische E igen sch a ften . J. H. Hruska: S iliz iu m stah l 
f ü r  T ransform atorenbleche.* Metallurgische Eigenschaften. 
Herstellungsverfahren. Kristallitengröße. Vergleich der physi
kalischen Werte mehrerer Transformatorenbleche. [Blast Fur
nace 17 (1929) Nr. 11, S. 1652/5.]

Sonstige E igen sch a ften . Erich Martin: E in  B eitrag  zur 
Frage der A u fn ah m efäh igkeit des reinen E isens und 
einiger seiner L egierungselem en te für W asserstoff und 
Stickstoff.*  Versuchseinrichtung. Das Verhalten von reinem 
Eisen, Chrom, Molybdän und Wolfram. Untersuchungen an vier 
Eisen-Silizium-Legierungen mit 0,55, 1,68, 3,05, 5,10% Si. 
Systematik der festen Metall-Wasserstoff-Verbindungen. Gasauf
nahme und Atomgitteraufbau der Metalle. [Arch. Eisenhütten
wes. 3 (1929/30) Nr. 6, S. 407/16 (Gr. E: Chem.-Aussch. 70); vgl. 
St. u. E. 49 (1929) Nr. 52, S. 1861/3.]

Zenji Nishiyama: U eber die B estim m ung des E la s t iz i
tätsm oduls, der G itterk on stan ten  und D ich te binärer 
Legierungen im G ebiete der festen  Lösung. Meßverfahren 
und Ergebnisse, Untersuchungen an zahlreichen Zweistoffsystemen. 
Uebereinstimmung von berechneter Dichte mit der gemessenen. 
Elastizitätsmodul der festen Lösung je nach Legierungsbestandteil 
größer oder kleiner als derjenige des reinen Metalls. Elastizitäts
modul und Atomvolumen. [Science Rep. Tohoku Univ. 18 (1929) 
Nr. 3, S. 359/400.]

Baustähle. Herbert Buchholtz: B eiträge zur K enntn is  
des Silizium baustahles. (Mit 49 Abb.) Dortmund 1929: 
Stahldruck. (45 S.) 4°. — Braunschweig (Technische Hochschule), 
®r.*3ng.-Diss. 3 B 3

Eisenbahnm aterial. F. Abbolito: B ezieh ungen  zw ischen  
den m akroskopischen, m ikroskop ischen  A etzb ildern  
und den F estigk eitseigenschaften .*  Untersuchungen der 
Festigkeitseigenschaften mehrerer Schienenzonen, die verschie
denen Seigerungsgrad aufweisen. [Metallurgia ital. 21 (1929) Nr. 9, 
S. 302/8.]

John R. Freeman und Haig N. Solakian: E in flu ß  des B e
triebes auf die D au erfestigk eit von E isen bahnschienen.*  
Untersuchungen an mehreren Schienen des Baltimore and Ohio 
Railroad und des Canadian Pacific Railway. Dauerversuche. 
Oberflächenhärtung und Dauerfestigkeit. Innere Spannungen 
nach dem Ausbau. Dauerfestigkeit und Zugfestigkeit. Quer- und 
Längsrisse. [Bur. Stand. J. Research 3 (1929) Nr. 2, S. 205/46.] 

Federn. M. F. Sayre: E la st isch es  und u n e la stisch es  
Verhalten von F edernm aterial. [Mech. Engg. 51 (1929) 
Nr. 12, S. 915/6 u. 970.]

Rohre. Helfrich: H o ch b ela ste te  Siederohre.* Betrach
tungen über die an ihnen auftretenden Schäden und über die Be
rechnung solcher Rohre. [Veröffentl. d. Zentr.-Verb. d. Preuß. 
Dampfkessel-Ueberwachungs-Vereine 7 (1929) S. 75/86.]

Hanns Bücken: U ntersuch ung der A nstrengu ng eines  
gußeisernen T -S tückes unter innerem  U eberdruck. (Mit 
40 Bildern.) o. 0.1929. (23 S.) 4°. — Aachen (Techn. Hochschule),
$ r .* 3 n g .-D iss . 3 B 3

D am pfkesselbaustoffe. Fr.P.Fischer und V. Ehmcke: Warm- 
Streckgrenzen und W arm festigk eiten  der K esselb au 
stoffe. Vorschläge für die Berechnungsfestigkeit geschmiedeter 
Kesselmaterialien und Kesselbleche auf Grund von Versuchen mit 
Kruppschem Material. [Kruppsche Monatsh. 10 (1929) Dez., 
S. 209/11.]

Max Hecht und D. S. McKinney: R ißb ildung an D am pf
kesselm aterial. * Versuche ergaben als Ursache Korrosion in
folge Spannungswechsel und Einwirkung des Speisewassers, das 
nicht den zur Vermeidung kaustischer Sprödigkeit gegebenen 
Regeln entsprach. [Power 70 (1929) Nr. 17, S. 633/6.]

F. Münzinger: U eb erh itzer für hohe D am pftem pera
turen.* Bei Dampftemperaturen über 500° starke Korrosions
gefahr von Siemens-Martin-Stahl auch bei reinem und Inftfreiem 
Dampf. Richtlinien für den Bau von Ueberhitzern für hohe 
Dampftemperaturen. [A-E-G-Mitt. 1930, Nr. 1, S. 26/34.]

M. Ulrich: S on d erstäh le  für den K esselbau. Versuche 
mit Izettstahl, sowie Vanadin- und Molybdänstahl. [Arch. 
Wärmewirtsch. 11 (1930) Nr. 1, S. 11/5.]

D raht, D rahtseile  und K etten . L. K lein:U eberB ruchbiege- 
zahlen von D rahtseilen . Auswertung der vom englischen 
Drnhtseilausschuß durchgeführten Versuche, Ursache der Brüche, 
hauptsächlich Umlagerung der Drähte radial zur Seilachse beim 
Einlaufen in die Rollenrille. [Fördertechn. u. Frachtverk. 23
(1930) Nr. 1, S. 1/6.]

F. List: B estim m ungen für die B erechnung von A u f
zu gd rah tseilen . Ein Vorschlag für eine österreichische Nor
mung. [Sparwirtsch. 7 (1929) Nr. 11, S. 560/6.]

W erkzeu gstäh le . Wl. Wrazej: Bei der V erarbeitung von  
W olfram stäh len  en tsteh en d e Fehler.* Folgen unrichtigen 
Glühens und Schmiedens. Das Karbid WC. Stahlsorten, bei 
denen in der Praxis ein Zerfall eintritt. Glühen und Stahleigen
schaften. Berlingungen für Inlösunggehen des Karbides. Bewer
tung der Folgen des letzten Prozesses. [Z. Oberschles. Berg- 
Hüttenm. V. 68 (1929) Nr. 11, S. 591/4.]

R ostfreie und h itzebeständige Stähle. A. H. Cooper: Eine 
B etrach tu n g über B au sto ffe , d ie zur H erste llu n g  von  
B o ttich en  für versch ied en e korrodierende F lü ss ig 
keiten  Verwendung finden. Metalle und Legierungen, die 
gegen Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure, Essigsäure, Al
kalien, Ammoniak und Schwefelwasserstoff in verschiedenen 
Konzentrationen vollkommen und nur teilweise beständig sind. 
[Chem. Met. Engg. 36 (1929) Nr. 12, S. 747/50.]

D ie W ärm ebehandlung von Rohren aus rostfreiem  
Stahl.* Herstellung von Rohren aus Röhrenstreifen durch 
Ziehen in Ziehdüsen mit zwischengebauten elektrischen Oefen. 
[Iron Age 124 (1929) Nr. 18, S. 1157/60.]

Stäh le  für Sonderzw ecke. A rm co-E isen. Kennzeichnung 
des Armco Eisens nach seinen Haupteigenschaften. [Tekn. Tid- 
skrift 59 (1929) Nr. 52, S. 687.]

J. B. Johnson: W erkstoffe für L u ftfah rzeu gte ile , die  
hohen Tem peraturen a u sg esetzt sind.* Gesichtspunkte, 
unter denen die Auswahl stattfindet. Gegenwärtig verwendete 
Werkstoffe. Aus Gründen derWirtschaftlichkeit Herstellung hoch
wertigerer Baustoffe erwünscht. [Trans. Am. Soc. Mech. Engs. 
49/50 (1927/28) I, AER-50 7, S. 1/6.]

F. Sommer: F o rtsch r itte  in der Verwendung h och 
w ertiger Schw eißdrähte.* [Z. V. d. I. 73 (1929) Nr. 49, 
S. 1764/8.]

G ußeisen. Arthur B. Everest: N ick el in  der E isen g ieß e
rei.* Einfluß de3 Nickels auf die Härtetiefe, verglichen mit dem 
des Siliziums. Gefüge, Brinell-Härte, Bearbeitbarkeit und Ver
gießbarkeit von Gußeisen mit Nickelzusatz. Erörterung über 
Einfluß de3 Nickels auf Zugfestigkeit, Korrosions- und Hitzebe
ständigkeit sowie Dichte des Gußeisens. Erörterung. [Foundry 
Trade J. 42 (1930) Nr. 698, S. 8/12; Nr. 699, S. 27/8.]

J. E. Hurst: Der E la stiz itä tsm o d u l von Gußeisen.* 
Untersuchungen an mehreren, verschieden zusammengesetzten 
Gußeisen. [Iron Steel Ind. 3 (1929) Nr. 3, S. 67/9.]

F. Roll: B eitrag zum A u sd eh nungskoeffiz ienten  des 
G ußeisens.* Meßergebnisse. [Gieß.-Zg. 27 (1930) Nr. 1, S. 4/7.] 

W. Schreck: Das W achsen des Eisens.* Fressen des 
Kolbens im Explosionsmotor. Kurbelwellenbrüche bei Motoren. 
Ursache de3 Wachsens. [Gieß.-Zg. 27 (1930) Nr. 1, S. 1/3.]

D ie S te llu n g  des E isengusses in der Industrie. Eine 
allgemeine Betrachtung über die Verwendung und mannigfachen 
Eigenschaften. Legierungszusätze. [Engg. 128 (1929) Nr. 3335, 
S. 776/7 1

A. Thum: N euere A nschauungen über die m echa
nischen E igenschaften  des G ußeisens.* Die Kerbwirkung 
der Graphitadern und deren Folgen für die Festigkeit und die 
Elastizität des Gußeisens. Zur Auswertung der Durchbiegungs
ziffern beim Biegeversuch. Die Zähigkeit und ihr Zusammenhang 
mit der Bruchdurchbiegung. Dauet festigkeit von Gußeisen und 
Stahl. [Gieß. 16 (1929) Nr. 50, S. 1164/74.]

F. B. Coyle: S te igen d e Verwendung von G ußeisen , 
das m it N ickel und Chrom leg iert ist.* Kornverfeinerung, 
Stufungsgußprobe. Bearbeitbarkeit, Dichte, Verschleißwider
stand, Zugfestigkeit. Gußeisen hoher Festigkeit. [Metals Alloys 1 
(1929) Nr. 6, S. 272/5.]

Stahlguß. G. F. Gillot: D ie k r itisch e  Prüfung von S tah l-  
guß. Makroskopische und mikroskopische Prüfung. V-Seige- 
rungen. Schwindungen und Blasen. Seigerungen zwischen den 
Dendriten. [Metallbörse 20 (1930) Nr. 4, S. 91/2.]

David Zuege: L egierter Stahlguß.* Einfluß von Cr, Ni, 
Mn, V und Mo auf das Gefüge. Zusammensetzung von Stählen 
mit besonderen Festigkeitseigenschaften, die mit oder ohne 
Wärmebehandlung erreicht werden sollen. Erörterung. [Trans. 
Am. Foundrymen’s Ass. 37 (1929) S. 361/84 und 630/6; Foundry 
Trade J. 41 (1929) Nr. 681, S. 167/8 und 178; vgl. St. u. E. 49 
(1929) Nr. 44, S. 1594.]

r Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkürzungen siehe S. 137/40. — Ein * bedeutet: Abholungen in der Quelle.

Fritz Bonsmann: U eber die E igen sch a ften  von S il i 
z iu m stah l i n Form von Sta h Iguß. (Mit 64 Abb.) Dortmund 
1929: Stahldruck. (34 S.) 4°. — Braunschweig (Techn.Hochschule), 
$r =3mv-Diss. 2 B 3
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Sonstiges. Arvid Johansson: D ie S te llu n g  des leg ierten  
S tah ls in  der schw edischen Stahlerzeugung.* Erörterung 
der Frage. Zukunftsrichtlinien. [Tekn. Tidskrift 59 (1929) Nr. 51, 
S. 665/72.]

W. Tafel: Das F ließ en  des M etalls, unter besonderer  
B erü cksich tigung der A rbeiten  an der W alzw erksver
su ch sa n sta lt der T echnischen H ochschule Breslau.* 
Hookes Gesetz. Vorgänge im gepreßten und gezogenen Stab. 
Obere und untere Fließgrenze. Effektivdiagramm nach Ludwik. 
Verfestigungstheorien. Folgerungen für die Praxis. [Metall- 
Wirtsch. 9 (1930) Nr. 1, S."7/14.]

Röntgenographie.
A pparate und E in rich tu n gen . M. v. Schwarz: R öntgen- 

densogram m e in  der W erkstoffprüfung.* Gerät zur Aus
wertung von Röntgen-Schattenbildern, durch das sich die Dichte 
des Prüfstückes deutlich feststellen läßt. [Gieß. 17 (1930) Nr. 2, 
S. 37/9.]

G robstruktur. R. Berthold: R öntgendurchstrah lung in  
G ießereibetrieben.* Einige Beispiele. [Gieß.-Zg. 26 (1929) 
Nr. 22, S. 642/4.]

Spektralanalyse m it R ön tgenstrah len . Axel E. Lindh, Privat
dozent an der Universität Lund: R öntgenspektroskopie. Mit 
197 Abb. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. 1930. 
(VII, 436 S.) 8°. (Handbuch der Experimentalphysik. Hrsg. von 
W. Wien und F. Harms unter Mitarbeit von H. Lenz. Bd. 24,
t .  2.) : b :

Metallographie.
A pparate und E inrich tun gen . Adam Hilger, Ltd., 24 Rochester 

Place, Camden Road, London, N. W. 1: P rofessor Coker’s 
L ateral E xtensom eter and R ecording D ev ice  for the  
M easurem ent of Stress D istr ib u tion  in M aterials, D eter 
m ination  of P o isson ’s R atio , etc. (With 4fig.) [Selbstverlag]
(1928). (11 p.) 8°. — Beschreibung, zweckmäßige Verwendung 
und verschiedene Anwendungsmöglichkeiten des Dickenmessers.

Adam Hilger, Ltd., 24 Rochester Place, Camden Road, 
London, N. W. 1: P rofessor Coker’s P h o to -E la stic  Appa- 
ratus for D eterm ining the D istr ib u tion  of Stress in  
Structural and M achine Members. (With 12 fig.) [Selbst
verlag 1929.] (28 p.) 8°. — Möglichkeit einer Bestimmung der 
Spannungsverteilung und -Verhältnisse in Bau- und Maschinen
teilen. Beschreibung der Wirkungsweise. 2 B  2

P h ysik a lisch -ch em isch e  G leich gew ichte . R. Kraiczek und F. 
Sauerwald: Das System  C hrom -K ohlenstoff.* Herstellung 
der Schmelzen. Chemische Untersuchung. Thermische Analyse. 
Schliff- und Aetzversuche, Glühversuche, Dichtemessungen. Das 
Karbid Cr,C mit 5,45 % C wurde nicht festgestellt. Das Karbid 
Cr4C2 mit 10,34 % C scheint nicht zu existieren. Mögliche Karbide 
der Zusammensetzung Cr,C2 und CrsC2. [Z. anorg. Chem. 185
(1929) Nr. 1/2, S. 193/216.]

Heinrich Hanemann und Artur Schildkötter: B eitrag zur 
K en n tn is des S ystem s S ch w efel-E isen -K oh lenstoff.*  
Uebersicht über das bisherige Schrifttum. Festlegen der Ent
mischungslinie im flüssigen System Eisen-Eisenkarbid-Eisensul- 
fid und Bestimmung der Konzentration und der Erstarrungstem
peratur des ternären Eutektikums. Besprechung der Erstarrungs
vorgänge in den wichtigsten Feldern des ternären Teilschaubildes 
Eisen-Eisenkarbid-Eisensulfid. Beschreibung eines Verfahrens 
zur Kohlenstoffbestimmung bei Anwesenheit großer Mengen 
Schwefel. [Arch. Eisenhüttenwes. 3 (1929/30) Nr. 6, S. 427/35 
(Gr. E: Nr. 96).]

Artur Schildkötter: B eitrag  zur K enntn is des System s  
S ch w efe l-E isen -K oh len sto ff. (Mit 25 Abb.) Düsseldorf: 
Verlag Stahleisen m. b. H. 1929. (11 S.) 4°. — Berlin (Techn. 
Hochschule), ®r.=Qhg.-Diss. 3  B  3

E rstarrun gserscheinu ngen . H. A. Scbwartz: Schw indu ngs
untersuchungen  an weißem  Gußeisen.* Dichteänderung 
des Roheisens bei der Erstarrung. Einfluß heißen und matten Ver
gießens auf die „innere Schwindung“ nach der Erstarrung. Ein
fluß von C und Si auf die Dichte. Formel zur Vorausberechnung 
und deren Nachprüfung durch Messungen. Erörterung. [Trans. 
Am. Foundrymen’s Ass. 37 (1929) S. 205/34 und 663/8; vgl. St.
u. E. 49 (1929) Nr. 45, S. 1639/40.]

G efügearten . John Howe Hall: U n tersuchungen  am 
H atfie ld -M an gan -S tah l bei stärk ster  Vergrößerung.* 
Gleitlinien und Dendriten bei verschiedener Aetzung. Streifiger 
Perlit. Einfluß des Glühens bei tiefen Temperaturen. Umwand
lung und Korngröße. [Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs., Iron and 
Steel Division, 1929, S. 382/429.]

K a lt-  und W arm verform un g. R. L. Templin: E in flu ß  der
K altb earb eitu n g  auf die p h y sik a lisch en  E igen sch a ften  
der M etalle.* Begriffsbestimmung. Beziehung zwischen Fließ
grenze und Zugfestigkeit. Kaltbearbeitung und physikalische 
Eigenschaften von Aluminium. [Techn. Publ. Am. Inst. Min. Met. 
Engs. (1929) Nr. 238.]

R ek rista llisa tion . G. Tammann: Zur T heorie der R e
k r ista llisa tion .*  Zustand eines Kristallitenhaufwerkes nach 
seiner bildsamen Verformung. Bildung von Rekristallisations
keimen. Zwischensubstanz. Korngrenzenverschiebung. Einfluß 
von Beimengungen. Aenderung der Kristallorientierung während 
der Kaltbearbeitung und Rekristallisation. Korngrößenschwan
kungen in rekristallisierten Metallen. Rekristallisation während 
der Warmformgebung der Metalle. [Z. anorg. Chem. 185 (1929) 
Nr. 1/2, S. 1/34.]

F. Halla und J. Adler: D ie R ek r ista llisa tio n  von Elek- 
tro ly te isen .*  [St. u. E. 49 (1929) Nr. 50, S. 1799/1800.]

E in flu ß  der W ärm ebehan dlu ng. Emil Schüz: Ueber den 
K arb idzerfa ll beim  Glühen von Temperguß.* Einfluß des 
Si- und S-Gehaltes auf die Geschwindigkeit der Einstellung des 
m etastab ilen  und sta b ilen  Gleichgewichts bei 950°. Einfluß 
der Glühtemperatur sowie der Zusammensetzung des Temper
gusses auf die Ausbildung der Temperkohle. Die metallogra- 
phischen Vorgänge bei der Temperung. [Gieß. 16 (1929) Nr. 51, 
S. 1185/9.]

K ritische P u n k te. B. A. Rogers: A enderung im K lein 
gefüge des E isen s bei der A3-Um wandlung.* Versuchs
einrichtung. Beobachtungen an Elektrolyteisen, Beginn und 
weiterer Verlauf der Umwandlung. Erörterung. [Trans. Am. Inst. 
Min. Met. Engs., Iron and Steel Division, 1929, S. 370/81.] 

Albert Sauveur und C. H. Chou: D ie y —><x-Um Wandlung 
im reinen Eisen.* Vergleich der Entstehung des marten- 
sitischen Gefüges mit dem des Widmannstättenschen Gefüges. 
Versuche mit abgeschrecktem Elektrolyteisen. Erörterung. 
[Trans. Am. Soc. Min. Met. Engs., Iron and Steel Division, 1929, 
S. 350/69; vgl. St. u. E. 49 (1929) S. 675.]

T. D. Yensen: R eines E isen  und a llo trop e U m w and
lungen.* Annahme, daß reinstesEisen keine Umwandlungen hat. 
System Eisen-Silizium. Erörterung. [Trans. Am. Inst. Min. 
Met. Engs., Iron and Steel Division, 1929, S. 320/49; vgl. St.
u. E. 49 (1929) S. 675/6.]

Seikichi Satö: Ueber die therm ische A nalyse a b g e 
schreckter K oh len sto ff stähle.* Schwedische Stähle mit 
0,2 bis 1,8 % C. Umwandlung des a- in ß-Martensit im Gebiete 
von 100 bis 170° und der Zerfall des letzteren von 260 bis 300°. 
Eine zweite dilatometrisch bestimmte Zusammenziehung im Ge
biete von 300 bis 400°, verbunden mit einer Wärmetönung. 
Zwischen 450 und 600° dieselbe Erscheinung infolge Rekristalli
sation des a-Eisens. [Science Rep. Tohoku Univ. 18 (1929) Nr. 3, 
S. 303/16.]

E in flu ß  von  B eim en gu n gen . R. S. Dean, R. O. Day und J.
L. Gregg: B eziehungen des S tick sto ffs  zu den B la u 
wärm eer scheinungen d e sE ise n su n d d ie  A usscheidungs- 
härtung im System  E isen -S tick sto ff.*  Versuchsausführung 
mit Elektrolyteisen (0,07 % N). Wärmebehandlung, Härte, 
Festigkeitseigenschaften. [Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs., 
Iron and Steel Division, 1929, S. 446/53; vgl. St. u. E. 49 (1929) 
S. 1095/6.]

Fehler und Bruchursachen.
K orrosion . M. Rudolph: D ie U rsache starker A n 

fressungen an den A u ß en h autp la tten  ein es U ebersee- 
dampf ers.* Versuch einer Erklärung durch Annahme von Lokal
elementbildung infolge Schlackeneinschlüsse und Blasen dicht 
unter der Oberfläche, dadurch schlechter Wärmedurchgang, un
gleiche Potentiale. [Korr. Metallsch. 5 (1929) Nr. 11, S. 246/7.] 

G as- und S ch lack en ein sch lü sse . N. A. Ziegler: U n ter 
suchungen über Gase aus E isen -K o h len sto ff-L eg ie 
rungen.* Untersuchungen an Proben mit 0,0038 bis 4,45 % C. 
Weiche Stähle geben geringe Mengen Wasserdampf ab. Kohlen
oxydmenge steigt mit Kohlenstoffgehalt. In Siemens-Martin- 
Stählen Spuren von Wasserstoff. Ferner Untersuchungen an 
entgasten Proben auf Einschlüsse. Erörterung. [Trans. Am. 
Inst. Min. Met. Engs., Iron and Steel Division, 1929, S. 428/45; 
vgl. St. u. E. 49 (1929) S. 1060.]

R. Zoja: E influß  der S tru k tu rversch ied en h eit auf 
das A ussehen von B ru ch ste llen  und auf die W ider
stan d sfäh igk e it von S tah l- und E isen stäb en . Einfluß 
von Abscheidungen, Schlacken, Blasen auf Zerreißfestigkeit und 
Dehnung. Die erste leidet durch Strukturverschiedenheit, bei 
letzterer keine ungünstige Beeinflussung. [Industria chimica 4

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkürzungen siehe 8. 137/40. —  Ein  * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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(1929) Febr., S. 120/2; nach Chem. Zentralbl. 100 (1929) II, Nr. 18, 
S. 2364.]

W ärm ebehan dlu ngsfeh ler. Peter Bardenheuer und Christian 
Alexander Müller: U ntersuchungen  über das V erhalten  
der B eg le ite lem en te  des E isen s , insbesondere des 
Sauerstoffs bei der Seigerung des S tah les, m it B e i
trägen zur Sauerstoff bestim m ung.* Seigerungserschei- 
nungen bei verschiedenen Stählen. Bedeutung des Beruhigens 
für die Seigerung. Entstehung der Blockseigerung und Einfluß 
der Gasentwicklung auf die Erstarrung. [Mitt. K.-W.-Inst. 
Eisenforsch. 11 (1929) Lfg. 16, S. 255/72.]

Sonstiges. L. Tronstad: O ptische U ntersuchungen
über die P a ss iv itä t  von M etallen . Oxydhautbildung. 
Polarisationsmessungen. Bei wechselnder Passivierung und Ak
tivierung Aendenmg der optischen Konstanten. Daraus wird 
auf leichte'Dickezunahme der Oxydschicht geschlossen, und zwar 
so, daß die bei der Aktivierung gebildete Oxydhaut schwammig 
und porös wird, die durch erneute Passivierung mit neuem Oxyd 
ausgefüllt und dadurch dicht wird. [Nature 124 (1929) 7. Sept., 
S. 373; nach Chem. Zentralbl. 100 (1929) II, Nr. 18, S. 2313/4.] 

C. Benedicks und H. Löfquist: U eber das A u ftreten  von 
Flocken im Stahl.* Uebersicht und Erörterung der ver
schiedenen Theorien. Eigene Untersuchungen. [Jernk. Ann. 113 
(1929) Nr. 11, S. 592/601.]

Chemische Prüfung.
M aßanalyse. Gerhart Jander: L e itfä h ig k e itstitra tio n en  

mit visueller B eobachtun g; V orführung einer kon- 
duktom etrischen S u lfatb estim m ung in siedender w äs
seriger Lösung. Grundlagen der potentiometrischen und der 
konduktometrischen Maßanalyse und Verhältnis beider Verfahren 
zueinander. Anwendbarkeit an dem Beispiel der Sulfattitration 
mit Bariumazetat. [Z. angew. Chem. 42 (1929) Nr. 44, S. 1037/8.] 

W.Ackermann: Elektroden bü rette , eine verein fach te  
Bezugselektrode für p o ten tiom etr isch e  T itrationen.*  
Besprechung verschiedener Elektroden und Vorrichtungen, z. B. 
nach E. Müller, Fr. L. Hahn und G. Weder, D. C. Cox, W. A. Roth, 
Th. Heczko u. a. m. und deren Nachtede. Vermeidung der Nach
teile durch Verbindung der Bezugselektrode mit der Bürette. 
Beschreibung der Anordnung und Handhabung. [Z. anal. Chem. 79 
(1929) Nr. 1/2, S. 8/10.]

Friedrich L. Hahn und Helmut Clos: D ie Vorgänge in 
alternden T hiosu lfatlösungen . Neubildung von Thiosulfat 
aus Tetra und Pentathionat als Ursache für das Stärkerwerden von 
Thiosulfatlösungen. Auftretende Reaktionen und ihre gegen
seitige Beeinflussung. Erklärung des verschiedenen Verlaufs der 
Alterung. [Z. anal. Chem. 79 (1929) Nr. 1/2, S. 11/26.]

Metalle und L egierungen . Hanns Blahetek: G esam tana
lyse von A ntim onerzen und h och prozentigen  A n ti
monlegierungen bzw. A ntim onregulus. Arbeitsweise für 
die Gesamtanalyse von Antimonerzen, -legierungen oder Roh
antimon, mit Hinweisen auf auf tretende Schwierigkeiten. 
[Chem.-Zg. 53 (1929) Nr. 103, S. 995/6.]

W asser. Walter Hoesch: B eobach tung über den
Kohlensäuregehalt von d estillie r tem  W asser. Je nach 
der Lagerung des destillierten Wassers im Keller oder in höher 
gelegenen Stockwerken wurden Säurezahlen von 0,2 und darüber 
gegenüber 0,08 und weniger gefunden. Berücksichtigung bei Be
stimmung kleiner Säurezahlen. [Chem.-Zg. 53 (1929) Nr.99, S.956.]

E inzelbestim m un gen .
* Phosphor. R. P. Hudson: D ie P hosphorbestim m ung  

in Eisen und Stahl. Besprechung einiger gebräuchlicher 
gewichtsanalytischer Verfahren, z. B. der Magnesiamethode oder 
durch Wägung des gelben Niederschlages, sowie der maßanaly
tischen Bestimmung mit Kaliumpermanganat oder Natron
lauge. Herstellung und Titerstellung der Lösungen. Sehnell- 
bestimmung oder Vorprüfung durch Abschätzen der sich im 
Fällungsgefäß absetzenden Menge des gelben Niederschlages. 
[Heat Treat. Forg. 15 (1929) Nr. 8, S. 995/8.]

E isen . Friedrich L. Hahn und Helmut Clos: D ie jodo- 
m etrische B estim m ung von Eisen(3)-salz, Kupfer(2)- 
salz und von G em ischen beider.* In verdünnter, stark 
saurer Lösung entsteht ein Mehrverbrauch an Thiosulfat. In 
konzentrierter Lösung werden gute Werte erhalten. Benzol ver
dient als Indikator den Vorzug vor Stärke. Arbeitsvorschriften. 
Beleganalysen. [Z. anal. Chem. 79 (1929) Nr. 1/2, S. 26/37.] 

Eisen und U ran. G. Scagliarini und P. Pratesi: Schnelle  
Methode zur q u a n tita tiv en  B estim m ung von E isen  
und Uran. Reduktion des dreiwertigen zu zweiwertigem Eisen

durch metallisches Kupfer in schwefelsaurer Lösung und nach
folgender Titration mit Permanganat. Ti, Cr, Mn, Al und Zn 
stören in stark saurer Lösung nicht. Zur alleinigen Reduktion von 
Eisen wird Schwefelwasserstoff verwendet. Das Uran wird aus der 
Differenz errechnet. [Ann. Chim. appl. 19 (1929) Febr., S. 85/90; 
nach Chem. Zentralbl. 100 (1929) II, Nr. 17, S. 2229.]

K upfer. J. Majdel: U ntersuchung der K up ferb estim 
mung nach H. N issen son  und B. Neumann.* Zersetzung 
von Kupierthiosulfat in heißer saurer Kupferlösung zu Kupro- 
sulfid, das sich quantitativ abscheidet. Festlegung der zweck
mäßigsten Arbeitsbedingungen. Wägung des Kupfers als CuO. 
Genauigkeit +  0,05 %. [Z. anal. Chem. 79 (1929) Nr. 1/2, 
S. 38/44.]

C hrom . William F. Pond: G ew ich tsan a ly tisch e B e
stim m ung des Chroms in  Chrom stahl. Lösen der Probe in 
Salzsäure und nachfolgendes Oxydieren mit Salpetersäure, 
Schwefelsäure und Natriumsuperoxyd. Bestimmung des Chroms 
als Bleichromat nach vorherigem Abfiltrieren des sich rasch ab
setzenden Eisenniederschlagcs. — Maßanalytische Bestimmung 
des Chroms im Filtrat des Eisenniederschlages durch Jodkalium 
nach Zusatz von Schwefelsäure. [Chemist-Analyst 18 (1929) Nr. 3, 
S. 1/5; nach Chem. Zentralbl. 100 (1929) II, Nr. 17, S. 2229.] 

W olfram , Chrom , V anadin . W. Brüggemann: W olfram - 
C hrom -V anadin-B estim m ung in  S ch n ellarbeitsstäh len . 
I/II. Ausführliche Beschreibung des Arbeitsganges zur Bestim
mung von Wolfram, Chrom und Vanadin in einer Probe. Dauer 
der drei Bestimmungen etwa 1 h. [Chem.-Zg. 53 (1929) Nr. 96, 
S. 927/8; Nr. 98, S. 947/50.]

S au ersto ff. Herbert Petersen: E in B eitrag  zur Frage der 
Sau ersto ffb estim m u n g in E isen leg ierungen  nach dem 
W assersto ff-R ed uk tion sverfah ren . (Mit 4 Abb.) Düssel
dorf: Verlag Stahleisen m. b. H. 1929. (16 S.) 4°. — Aachen 
(Techn. Hochschule), Sr.Ajtig.-Diss. 5 B £

B arium . R. Strebinger und L. v. Zombory: E in neues 
m aß an aly tisch es V erfahren zur B estim m ung von B a
rium - und S u lfa t-Ion en . Maßanalytische Bestimmung des 
Barium-Ions in saurer und neutraler Lösung unter Anwendung 
von rhodizonsaurem Natrium als Indikator. Bestimmung des 
Sulfat-Ions in gleicher Weise auf indirektem Wege nach Fällung 
mit überschüssiger der Menge nach bekannter Barium-Chlorid- 
Lösung. Beleganalysen. [Z. anal. Chem. 79 (1929) Nr. 1/2, S. 1/8.]

Wärmemessung, -meßgeräte und -regier. 
W ärm eübertragung. Georg Zimmermann: Der W ärm e

übergang im K reuzstrom w ärm eaustauscher.* [Z. Bayer. 
Rev.-V. 33 (1929) Nr. 19, S. 267/70; Nr. 20, S. 280/3; Nr. 21, 
S. 297/302; Nr. 22, S. 315/7; Nr. 23, S. 330/5; Nr. 24, S. 343/8.]

Sonstige Meßgeräte und Regler.
L än gen - und F läch en m esser. Hans Schott: D ie neue 

eiserne Mole im H afen von Puntarenas.* [Bauing. 10 (1929) 
Nr. 49/50, S. 881/7.]

D ru ck m esser. Otto von Auwers: D ruckm essungen an 
W alzenlagern.* [Wissensch. Veröffentlichungen a. d. Siemens- 
Konzern 8 (1929) Nr. 2, S. 137/43.]

Hans Gerdien: E ine elek tr ische M eßdose nach dem 
P rinzip  des K ondensatorm ikrom eters.*  [Wissensch. Ver
öffentlichungen a. d. Siemens-Konzern 8 (1929) Nr. 2, S. 126/9.] 

Wilhelm Mauksch: Schnittdruckm essungen  an der
Drehbank m it einer e lek tr ischen  Meßdose.* [Wissensch. 
Veröffentlichungen a. d. Siemens-Konzern 8 (1929) Nr. 2, S. 130/6.] 

G as-, L u ft- und D am pfm esser. H. Hoffmann: D ruck
berücksich tigun g und L in earübersetzung an D am pf-, 
L u ft-u n d  Gasmessern.* [Meßtechn. 5 (1929) Nr. 12, S.329/34.]

F. Schomber: B etrach tungen  über den gegenw ärtigen  
Stand der M engenm eßtechnik und verw andter Gebiete.*  
[Meßtechn. 5 (1929) Nr. 12, S. 335/6.]

L eistun gsm esser. Otto Zwierina: M eßgeräte für W irk- 
und B lind leistung .*  [E. T. Z. 50 (1929) Nr. 51, S. 1844/8.] 

S on stiges. Max Bartholdy: E lek trom echan isches M eß
gerät für Feindrähte.* Beschreibung des Gerätes und des Ver
fahrens. [Kruppsche Monatsh. 10 (1929) Nov., S. 184/5.]

Eisen, Stahl und sonstige Baustoffe.
E isen  und S tah l im  Ingen ieu rb au . Moeller: D alben  aus 

fluß stäh lernen  Spundbohlen.* [Bautechn. 7 (1929) Nr. 54, 
S. 849/52.]

C. Rougeron: V erbundkonstruktionen  S ta h l-A lu 
minium.* Ersatz des Stahles durch Duraluminium an den von 
der neutralen Achse weit entfernten Stellen in Ausnutzung des

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkürzungen siehe S. 137/40. — Ein  * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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geringeren Elastizitätsmoduls des Duraluminiums gegenüber Stahl. 
[Bull. Technique du Bur. Veritas 11 (1929) Nr. 11, S. 228/31.]

H. R. Simonds: Verwendung hochw ertigen  S tah les in  
Flugzeugm otoren.* Zusammensetzung und Festigkeitseigen
schaften der von der Pratt und Whitney Aircraft Co. verwendeten 
legierten und unlegierten Stähle. Prüfung. Wärmebehandlung. 
[Iron Trade Rev. 85 (1929) Nr. 23, S. 1437/41.]

R. Würker: B eiträge zur Verwendung von Stah l im 
Bergbau.* Statistik über die Stahlverwendung im Bergbau, 
technische Gesichtspunkte, Wirtschaftlichkeit in Anwendung be
findlicher Ausbauformen. [Stahl überall 2 (1929) Nr. 11/12, 
S. 1/56.]

E isen  und Stahl im  W oh n h au sb au . N eue am erikanische  
D eckenbauw eise in Stahl.* Normalträger mit aufgeschweiß
ten Stahlblechen. [Engg. News-Record 103 (1929) Nr. 9, S. 326; 
nach Bautechn. 8 (1930) Nr. 2, S. 10/1.]

R. 0 . Koppe: A nforderungen des S tah lsk elettb au es  
an die F ü llb au sto ffe  und deren zukü nftige E ntw icklung. 
[Bautechn. 7 (1929) Nr. 56, S. 310/1.]

F. Wansleben: D as S ta h lsk e le tt im Kirchenbau.*  
[Bauing. 10 (1929) Nr. 49/50, S. 897/900.]

B eton  und E isenbeton . E isenbahnschw ellen  aus E isen 
beton  in Amerika.* Kurze Beschreibung der nachstehenden 
Bauarten: Casey Concrete Tie.; Indestructible Concrete Tie.; 
Hatsch Concrete Tie.; Duke Concrete Tie.; Riegler Composite Tie.; 
Maine or Smith Tie. [Engg. News-Record 1929, 28. Febr., nach 
Beton Eisen 28 (1929) Nr. 24, S. 451/2.]

Otto Gassner: D ie B eton zu sch lagsto ffe . Anforderungen. 
Verschiedene Arten und ihre Güte. Begriffsbestimmungen. 
[Zement 19 (1930) Nr. 1, S. 9/13.]

R. Saliger: Versuche an Säulen  m it hochw ertiger  
Stahlbew ehrung.* Eisenbetonsäulen mit Bewehrungsgerippe 
Bauart Dr. Bauer; Längsbewehrung 9 % des Kernquerschnitts, 
Werkstoff gehärteter Wellenstahl mit 70 bis 80 kg/mm2 Quetsch
spannung. [Beton Eisen 29 (1930) Nr. 1, S. 7/12.]

V orschriften  für die Prüfung von n atürlichen  Ge
ste in en  und von B eton  im Straßenbau. Wortlaut der Vor
schriften, die von dem beim Reichsverkehrsministerium be
stehenden Ausschuß für Prüfung und Normung von Straßenbau
stoffen aufgestellt wurden. [Mitt. Studienges. Automobilstraßen
bau 1929, Nr. 13, S. 1/6.]

E in flü sse  auf B eton. Die chemischen, mechanischen und 
sonstigen Einflüsse von Luft, Wässern, Säuren, Laugen, Oelen, 
Dämpfen, Erden, Erschütterungen, Lagergütern u. dgl. auf 
Zement, Mörtel, Beton und Eisenbeton, sowie die Maßnahmen 
zur Verringerung und Verhütung dieser Einflüsse. Ein Auskunfts
buch für die Praxis. Unter Mitarbeit von Dr. phil. Sr.^ng. ©. t)-
F. Hundeshagen und Professor Otto Graf hrsg. von Professor 
®t.«Qng. A. Kleinlogei, Privatdozent an der Technischen Hoch
schule Darmstadt. 3., neubearb. u. bedeutend erw. Aufl. Berlin: 
Wilhelm Ernst & Sohn. 8°. Lfg. 6 (Bogen 31 bis 35 [Schluß] und 
Titelbogen). 1929. (S. 481 bis 560.) 6 JIM. (Preis des vollst.. 
Werkes 37,50.7l.il, in Leinen geb. 39,50 JIM.) 5 B 5

S ch lack en erzeu gn isse . H. Nitzsche: Z erstörende W ir
kung von K ohlenschlacken.* Rosterscheinungen an Be
wehrungseisen einer mit Kohlenasche hergestellten Betondecke. 
[Zement 18 (1929) Nr. 19, S. 622.]

S on stiges. Paul Wiehert: U eber stab ilisieren d e E in 
flü sse  von k ü n stlich en  und natü rlichen  F ü llerb e i
m engungen auf B itum en. (Mit Fig.) Berlin 1929: Martin & 
Jonske. (41 S.) 8°. — Berlin (Techn. Hochschule), (Dr.-^ng.-Diss.

Normung und Lieferungsvorschriften.
A llgem ein es . A. Thau: D ie Norm ung fester  B rennstoffe. 

Ausgedehnte Besprechung des Buches von O. Zaepke: Studien 
über Normung und einheitliche Prüfung der festen mineralischen 
Brennstoffe. [Feuerungstechn. 17 (1929) Nr. 23/24, S. 250/4.] 

N orm en . K. Dörffel: N orm b latten tw ürfe [des F a ch 
norm enausschusses lan d w irtsch a ftlich er  M aschinen  
und Geräte]. Finger für Grasmäher, Mittelschnitt, Zinken für 
Pferderechen. Fingerbalken für Grasmäher, Tiefschnitt. Zu
sammenstellung des Schneidwerkes für Grasmäher, Tiefschnitt. 
[Techn. i. d. Landwirtsch. 10 (1929) Nr. 12, S. 306/8.]

C. R. Platzmann: In tern a tion a lisieru n g  der Normen.
III. Zusammenstellung der Anforderungen an Zement und der 
Prüfungsverfahren in verschiedenen europäischen Ländern. Mög
lichkeit der Angleichung aneinander. [Zement 19 (1930) Nr. 1, 
S. 4/7.]

N orm b latt-V erzeichn is. Stand der Normung Dezember
1929. [Hrsg.:] Deutscher Normenausschuß. Berlin (S 14, Dres
dener Straße 97): Beuth-Verlag 1929. (256 S.) 8°. 3 JIM. £  B S  

N orm alprofile . Hrsg. vom Deutschen Normenausschuß, 
Berlin NW 7. Berlin (S 14): Beuth-Verlag, Dezember 1929. 
(80 S.) 8°. 2,25 JIM  (Din-Taschenbuch 9). S B S

Vereinigte Stahlwerke, Aktiengesellschaft, Düsseldorf: 
Schiffsprofile . Shipbuilding sections. Profiles pour navires. 
[Selbstverlag] 1929. (XV, 433 S.) 8°. 5 B S

L ieferungsvorschriften . M erkblatt für E ntw urf und B e
rechnung von P rofilrohren (V ierkantrohren). [Hrsg.:] 
Vereinigung der deutschen Dampfkessel- und Apparateindustrie, 
Düsseldorf. Berlin (S 14): Beuth-Verlag [1929], (12 S.) 4°. 
2,50 JIM. — (Aus der Einleitung:) Die B erechnungsvorschrift 
für glatte Vierkantrohre der W erkstoff- und B auvorschriften  
für L anddam pfkessel verlangt die Auswertung von mindestens 
vier verhältnismäßig komplizierten Formeln; handelt es sich um 
Vierkantrohre, deren Rohrschlangen durch Verschlußlöcher ein
gewalzt werden, so sind sogar sechs Ausrechnungen vorzunehmen, 
um die Wandstärke einer Kammer zu bestimmen. Dem Kon
strukteur diese zeitraubende Rechenarbeit zu erleichtern, ist der 
Hauptzweck dieses Heftes. Ferner soll dargelegt werden, wie in 
Sonderfällen die Berechnung durchzuführen ist, und welche Ge
sichtspunkte bei der Anordnung der Löcher zu beachten sind, um 
auch bei höheren Drücken mäßige Wandstärken zu erhalten.

S B «

Betriebskunde und Industrieforschung. 
A llg em ein es . Hans Rupp: U eber Häufigkeitskurven.*  

Normen zur Darstellung von Häufigkeitskurven. Unterscheidung 
von Häufigkeitskurven. Die Form der Zeithäufigkeitskurven. 
[Psychotechn. Z. 4 (1929) Nr. 4, S. 89/104; Nr. 5, S. 119/38.]

O. Kienzle: K ontro llen  der B etriebsw irtschaft.*  All
gemeine Gesichtspunkte der Kontrolle und ihre wirtschaftlichen 
Grenzen. [Masch.-B. 8 (1929) Nr. 23, S. 809/10.]

K osten  der Indu strieforschung in den V erein igten  
Staaten . Jährlich 60 Millionen Dollar. [Iron Trade Rev. 85
(1929) Nr. 18, S. 1111.]

H andbuch für in d u str ie lle  W erkleitung. Berechtigte 
deutsche Ausgabe des M anagem ent’s H andbook von L. P. 
Alford und dessen Mitarbeitern. Im Aufträge des Vereines deut
scher Ingenieure bearb. von Fr. Frölich. Berlin (NW 7): VDI- 
Verlag, G. m. b. H. 8°. — Lfg. 1—4. 1929. Jede Lfg. 7,50 JIM., 
für Mitglieder des Vereines deutscher Ingenieure 6,75 Jl.M. — 
(Lfg. 1, S. I/VIII, 1/132) Abschnitt 1: Schaubilder; Abschnitt 2: 
Vordrucke. (Lfg. 2, S. 133/268) Abschnitt 3: Büroorganisation: 
Abschnitt 4: Einkauf und Lagerhaltung. (Lfg. 3, S. 269/396) Ab
schnitt 5: Verwaltungsgrundlagen; Abschnitt 6: Einteilung und 
Kennzeichen; Abschnitt 7: Wirtschaftliche Grundsätze; Ab
schnitt 8: Rechtsformen des Eigentums; Abschnitt 9: Organisation 
der Arbeit. (Lfg. 4, S. 397/536) Abschnitt 10: Die Fabrikanlage; 
Abschnitt 11: Entwerfen von Fabrikanlagen; Abschnitt 12: In
standhaltung von Fabrikanlagen. S B S

H andbuch der R ation alisierung. Im Aufträge des Vor
standes hrsg. vom geschäftsführenden Vorstandsmitglied des 
Reichskuratoriums für Wirtschaftlichkeit. Bearb. unter Mit
wirkung zahlreicher Körperschaften und Fachleute von Dr. Fritz 
Reuter. Berlin (W 10) und Wien (1): Industrieverlag Spaeth 
& Linde 1930. (9 Bl., 1234 S.) 8". Geb. 15 JIM. =  B  S

B etriebsführung. E. Bramesfeld: Friedrichs „M en schen
führungslehre“ — ihre B edeutung für die in d u str ie lle  
Praxis. [Masch.-B. 9 (1930) Nr. 1, S. 10/3.]

Hans Riedel: P lanm äßige P erso n a lp o lit ik  im B e
trieb. [Arbeitsschulung 1 (1930) Nr. 2, S. 12/5.]

B etrieb stech n isch e U n tersuchungen . H. Stolzenberg und K.
H. Ellenberg: A rb eitsp la tzstu d ien .*  Ruhende oder beweg
liche Arbeitsplätze, Höhe und Neigung der Arbeitsebene. [Ind. 
Psychotechn. 6 (1929) Nr. 12, S. 375/89.]

Z eitstud ien . Johannes Becker: Z eitschreiber in W erk
stätten .*  Beschreibung des Zeitschreibers Bauart Siemens und 
seine Anwendung in Beispielen. [Siemens-Z. 9 (1929) Nr. 11, 
S. 813/7.]

E. Bramesfeld: E ignungsprüfung von In d u str ie z e it
nehmern. Angabe eines Prüfverfahrens und Erfolgsnachweis. 
[Ind. Psychotechn. 6 (1929) Nr. 11, S. 337/46.]

P sych otech n ik . J. Dilger: F eilübun gen  am Schraub
stock  und am A nlerngerät.* Ueberlegenheit der Schraub
stockausbildung gegenüber der Geräteausbildung. Erfassung des 
Arbeitscharakters. [Ind. Psychotechn. 6 (1929) Nr. 12, S. 369/74.]

Zeilschriflenverzeichnis nebst Abkürzungen siehe S. 137/40. —  Ein  * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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D ie T ä tig k e it der P sych otech n isoh en  V ersuehs- 
ste lle  des D inta. [Arbeitsschulung 1 (1930) Nr. 2, S. 30/2.] 

Selbstkostenberechn ung. K. Hempel: S elb stk osten  und 
P reisb ildung bei schw ankendem  B esch ä ftig u n g s
grad.* [Masch.-B. 9 (1930) Nr. 1, S. 13/6.]

Ludwig Weber: K osten verg le ich  m it H ilfe  von S treu 
ungsfeldern.* Schaubildliches Hilfsmittel zur Ermittlung eines 
Ueberblicks über den Kostenaufbau eines Betriebes, nachgewiesen 
an den Selbstkosten einer B lock straß e und einer B lechstraße  
in Abhängigkeit von der Größe der Erzeugung (Beschäftigungs
grad). [St. u. E. 49 (1929) Nr. 49, S. 1773/4.]

Herbert Peiser, Vorstandsmitglied der Bamag-Meguin-A.-G., 
Berlin: Der E influß des B esch äftigu n gsgrad es auf die 
in d u strielle  K osten en tw ick lu n g . 2., neubearb. Aufl. Mit 
11 Abb. Berlin: Julius Springer 1929. (51 S. ) 8°. 3 Jl.M. (Be
triebswirtschaftliche Zeitfragen. Hrsg.: Prof. Dr. oec. publ. A. 
Heber, Darmstadt. H. 7.) — Vgl. St. u. E. 45 (1925) S. 175. £  B £  

Sonstiges. E. Atzler: A m bidextrie. [Arbeitsschulung 1
(1930) Nr. 2, S. 16/7.]

Hermann Schoening: „G esch äftsgeh eim n isse“ — eine  
w irtschaftliche Gefahr. [Masch.-B. 9 (1930) Nr. 1, S. 1/3.] 

Einkaufs- und Lagerwesen. Richtlinien für Lager
ergänzung, Bestellwesen, Lagerwesen, Lagerbuchführung und 
Lagerbewertung, ausgearbeitet vom Fachausschuß für Einkaufs
und Lagerwesen beim AWV, hrsg. vom Ausschuß für wirtschaft
liche Verwaltung beim Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit. 
Leipzig: G. A. Gloeckner 1929. (78 S.) 8°. 3 JLM. (RKW-Ver- 
öffentlichung Nr. 39. [Hrsg.:] Reichskuratorium für Wirtschaft
lichkeit.) £  B £

W irtschaf tliches.
A llgem eines. Sam A. Lewisohn: N eue Führerproblem e  

in der Industrie. Autorisierte deutsche Ausgabe mit einer Ein
führung von Prof. Dr. C. Duisberg. Berlin (SW 61): Reimar 
Hobbing [1930]. (172 S.) 8°. 6 Jl.M , in Leinen geb. 7,50 Jl.M.

£  B £
Bergbau. Die deutsche K oh len w irtsch aft. (Mit 

1 Karte.) Berlin: E. S. Mittler & Sohn 1929. (XVT, 576 S.) 8°. 
16 Jl.M. (Verhandlungen und Berichte des Ausschusses zur Unter
suchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen 
Wirtschaft. [3. Unterausschuß. Bd. 3.]) £  B £

Einzeluntersuchungen. Der K ohlenm arkt des Fernen  
Ostens. Ausführliche zahlenmäßige Darstellung über die Förde
rung, den Absatz, den Verbrauch und die Preise für Stein- und 
Braunkohlen sowie Briketts in wichtigen Ländern des Fernen 
Ostens. [Rev. Ind. min. Nr. 217 (1930) Statistischer Anhang
S. 7/13.]

Eisenindustrie. B etrachtungen  über den U m fang des 
„technischen A usbaus“ der saarländischen  H ü tte n 
werke während der le tz ten  10 Jahre. Allgemeine Lage 
bei Kriegsende. Dillinger Hütte. Röchlingsche Eisen- und Stahl
werke. Die Burbacherhütte. Die Haibergerhütte. Neunkirchener 
Eisenwerk. Zukunftsaussichten. [Ruhr Rhein 10 (1929) Nr. 52,
S. 1685/7.]

Die E isenerzförderung der W elt und der E isen 
erzverbrauch der w ich tig sten  Länder in den Jahren  
1927 und 1928. [St. u. E. 49 (1929) Nr. 52, S. 1891/2.]

Friedensvertrag. J. W. Reichert, Dr.: Y oung-P lan , F i
nanzen und W irtschaft. Berlin (SW 61): Reimar Hobbing
1930. (68 S.) 8°. 1,80 Jl.M. £  B £

Emst Schultze: Y ou n g-P lan , T ributzah lung und A us
fuhrkraft. Kritische Betrachtungen zum deutschen Wirtschafts
schicksal: 2. Aufl. Volksausgabe. Leipzig: Deutsche Wissenschaft
liche Buchhandlung, G. m. b. H., 1929. (219 S.) 8°. 2,50 Jl.M. 
(Weltwirtschaftliche Vorträge und Abhandlungen.[Heft 2.) £  B £  

K artelle. Gottlieb Herrn: D ie vo lk sw irtsch a ftlich e  
Bedeutung der K arte lle  in D eutsch land . Hamburg 1927: 
Hamburger 8 Uhr-Abendblatt, G. m. b. H. (95 S .)'8°. — Hamburg 
(Universität), Rechts- u. staatsw. Diss. £  B £

B u chführung und B ilan z . S ta t is t isc h e s  Jahrbuch für 
die E isen- und S tah lin d u str ie  1929. Statistische Gemein
schaftsarbeit der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher 
Eisen- und Stahl-Industrieller und des Stahlwerksverbandes Aktien
gesellschaft, Düsseldorf. Düsseldorf: Verlag Stahleisen m. b. H.
1929. (191 S.) 8°. 4 JlJt, für Mitglieder des Vereins deutscher 
Eisenhüttenleute 3,60 JIM. £  B £

Verbände. Gustav Oelert: Zum fü nfundzw anzigjährigen  
B estehen  des D eu tsch en  S tah lbau-V erbandes Berlin. 
[Bauing. 10 (1929) Nr. 49/50, S. 871/3; v g l. St. u. E. 49 (1929)
S. 1872/3.]

Georg Wolff : Die N eu gesta ltu n g  der deutschen  E isen 
verbände. Gründe der Kartellfreudigkeit. Die neuen Syndikats - 
bestimmungen. Die Besitz Veränderungen. [Der deutsche Volks
wirt 4 (1929/30) Nr. 14, S. 437/40.]

Fritz Tänzler, Dr.: D ie deutschen  A rb eitgeb erver
bände 1904— 1929. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen 
Arbeitgeberbewegung. (Berlin:) Otto Elsner, Verlagsgesellschaft 
m. b. H. 1929. (259 S.) 8°. Geb. 7,50 JI.M. £  B £

W irtschaftsgeb iete . King Hamilton Grayson: R ußlands 
Stah lindustrie . Erzeugung von 1913 bis 1928. Ausbau ver
schiedener Werke. [Min. Metallurgy 10 (1929) Nr. 276, S. 565/6.] 

Paul Flatau, Dr., und Dr. Robert Platow: M ittelland , 
D eutsch lands au fstrebendes W irtschaftsreich . Hrsg. 
von der Magdeburgischen Zeitung. (Mit Abb.) Magdeburg: Verlag 
der Faber’schen Druckerei (1929). (289 S.) 4°. £  B £

A nnuaire [du] Comité des Forges de France 1929  
bis 1930. Paris (8e, Rue de Madrid 7): Comité des Forges 1929.
(542 p.) 8°. — Vgl. St. u. E. 48 (1928) S. 1698. £  B £

Le R icchezze M inerali della  Rom ania. [Hrsg.:] 
Ministero delT Industria e del Commercio [del] Regno diRomania. 
(Mit 10 Taf. u. 1 Plan.) Bucarest 1928. (25 S.) 8°. [Rumänisch 
=  Der Mineralreichtum Rumäniens.] — Angaben über Kohlen- 
und Eisenerzförderung. £  B £

H andel und Z ölle. Abraham Berglund and Philip G. Wright : 
The T ariff on Iron and Steel. Washington (D. C., 26, Jack
son Place): The Brookings Institution 1929. (XVn, 240 p.) 8°. 
Geb. 3,50 S- £  B £

P reise. K oks-, K ohlen- und R oheisenpreise in 
Frankreich.* Bildliche Darstellung der Preise 1913—1929 für 
Kohle, Hochofen- und Gießereikoks, Hämatit, Thomasroheisen, 
Spiegeleisen, Ferromangan und Ferrosilizium. [Usine 39 (1930) 
Nr. 1, S. 13.]

P reise in Frankreich für H albzeug und W alzw erks
erzeugnisse in den Jahren 1913 und 1925 bis 1929.* 
Schaubilder über die Preisentwicklung von Knüppeln, Platinen, 
Stabeisen, Trägern, Bandeisen, Walzdraht, schweren Schienen 
und Grobblechen. [Usine 39 (1930) Nr. 2, S. 9.]

Verkehr.
E isenbahnen . D ie hohe V erantw ortung des R eich es  

für den A u fstieg  oder N iedergang der R eichsbahn- 
W irtschaft. [St. u. E. 49 (1929) Nr. 51, S. 1849/50.]

D eutscher R eichsbahn-K alender 1930. (Hrsg.:3)t.*Qng. 
Dr. Hans Baumann. Jg.4. Leipzig: Konkordia-Verlag. (159 Bl.) 
4°. 4 Jl.M. [Abreißkalender.] — Der Kalender, der wieder 
für jeden Sonntag und je 3 Werktage ein Blatt enthält, berück
sichtigt in seinen ansprechenden Bildern und den ihnen beige
gebenen kurzen Erläuterungen diesmal hauptsächlich die Stellung 
der Reichsbahn in der Gütererzeugung und im Güterverkehr. 
Der weitere Inhalt der Blätter wird durch folgende Stichworte 
gekennzeichnet: Knotenpunkte de3 Güterverkehrs, Reichsbahn 
und Wirtschaft, mit der Reichsbahn durch deutsche Lande, Be
trieb, Gleise, Brücken und Hochbauten der Reichsbahn, die Elek
trifizierung der Reichsbahn, vom Personal und der Wohlfahrts
pflege der Reichsbahn, Reichsbahn und Kleinbahnen, Reichsbahn 
und Schiffahrt. £  B £

Sonstiges. D eutscher R eich sp ost-K alen d er 1930. 
(Jg. 2. Hrsg. mit Unterstützung des Reichspostministeriums. 
Leipzig: Konkordia-Verlag 1930.) (160 Bl.) 4°. 4 JIM. [Abreiß
kalender.] — Der Kalender wül in Bild und Wort auch diesmal 
wieder — vgl. St. u. E. 49 (1929) S. 166/7 — die Oeffentlichkeit 
knapp und anschaulich über die vielseitigen Einrichtungen der 
Deutschen Reichspost aufklären und die zweckmäßigste, be
quemste und wohlfeilste Ausnutzung der Verkehrsmittel zeigen. 
Seine Blätter führen dem Beschauer anschaulich vor Augen, 
wie sich die Deutsche Reichspost mit ihren Einrichtungen dem 
Wirtschafts-, Geistes- und Gemütsleben des deutschen Volkes 
anpaßt und zugleich, wie sie die neuesten Fortschritte der Wissen
schaft und Technik in ihren Dienst stellt. Die Darstellungen 
berücksichtigen alle verschiedenen Zweige des Postbetriebes. £ B  £

Soziales.
A llgem ein es. W. Steinberg: 25 Jahre A rb eitnordw est. 

S tre iflich ter  auf die S o z ia lp o litik  der E isen in d u str ie  
an der Ruhr. [St. u. E. 49 (1929) Nr. 52, S. 1863/6.]

A rbeiterfrage. Rudolf Wiedwald: D ie N achw uchsfrage  
in der deutschen  W irtschaft. Untersuchung über den vor
aussichtlichen Einfluß des Kriegsgeburtenausfalls. Aufgaben der 
Berufsberatung für richtige Verteilung. [Reichsarb. 9 (1929) 
Nr. 34, S. II 511/4.]

Zeitschriften Verzeichnis nebst Abkürzungen siehe S. 137/40. —  Ein  * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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Statistisches.
K ohlenförderung des D eu tsch en  R eich es im  M onat D ezem ber 19291).

Dezember 1929 Januar bis Dezember 1929

Erhebungsbezirke Stein
kohlen

t

Braun
kohlen

I t

Koks

t

Preß
kohlen

aus
Stein
kohlen

t

Preß
kohlen

aus
Braun
kohlen

t

Stein
kohlen

t

Braun
kohlen

t

Koks

t

P reß 
kohlen

aus
Stein
kohlen

t

Preß
kohlen

aus
Braun
kohlen

t

Oberbergam tsbezirk: 
Breslau, Niederschlesien . . . 495 590 956 930 105 429 8 658 211 635 6 091 516 11 682 578 1 055 525 137 502 2 516 666
Breslau, Oberschlesien . . . 1 745 656 — 141 653 26 565 — 21 995 822 — 1 697 091 357 471 —
Ralle ...................................... 6 074 4)6 797 589 __ 5 602 1 624 880 72 641 81 568 276 — 69 010 20 125 617
C la u s th a l .................................. 46 230 246 107 10 695 9 480 21 718 559 499 2 857 118 119 202 110 257 266 337
D o r tm u n d .............................. 2)9 975 920 __ 2 747 559 301 495 — 118 441 943 — 31 732 248 3 516 292 —
Bonn ohne Saargebiet . . . 3)1 033 793 4 371 170 263 221 53 833 984 348 11 966 488 52 848 967 3 187 512 627 814 12 235 294

P reu ß en  ohne S aargeb ie t 13 303 263 12 371 796 3 268 557 405 633 2 842 581 159 127 909 148 956 939 37 791 578 4 818 346 35 143 914
V o r j a h r .............................. 11 468 888 11 897 711 2 662 657 317 954 2 621 900 146 709 506 140 449 667 33 139 642 4 338 676 33 079 077
Berginspektionsbezirk: 

M ü n c h e n .................................. 116 837 1 370 050 _ _ _
B a y re u th .................................. — — — 6 709 — — 86 743 — 61 353 10 547
Arnberg .................................. — 63 060 — — 13 769 — 754 651 — — 142 381
Z w e ib rü c k e n ......................... 252 — — — — 2 146 — — —

Bavern ohne Saargebiet . . 252 179 897 6 709 13 769 2 146 2 211 444 __ 61 353 152 928
V o r j a h r ............................. 50 — — 16 280 1 429 — — 203 472

Bergamtsbezirk:
Z w ic k a u .................................. 168 447 20 776 4 861 2 007 297 231 446 53 837
Stollberg i. E ........................... 139 340 — — 2 375 —. 1 820 089 — — 21 237 —
D r e s d e n .................................. 29 556 174 075 — 894 10 100 349 077 1 955 276 — 16 187 131 300
L e ip z ig ...................................... — 896 135 — — 265 785 — 11 013 357 — — 3 471 673

Sachsen...................................... 337 343 1 070 210 20 776 8 130 275 885 4 176 463 12 968 633 231 446 91 261 3 602 973
V o r j a h r .............................. 339 661 1 010 807 20 000 6 275 254 960 4 042 928 11 936 454 228 746 66 545 3 375 392

Baden ...................................... — — — 27 726 — — — — 475 608 —
T hüringen.................................. — 453 000 — 208 908 — 5 456 066 — 2 637 378
R e s s e n ...................................... — 77 663 — 6 131 199 — 668 982 — 85 075 1 664
B raunschw eig ......................... — 295 864 — 46 430 — 3 957 366 — — 709 920
A n h a l t ...................................... 81 677 — — 1 745 — 958 502 — — 19 975
TJebriges Deutschland . . . 11467 — 46 713 2 287 — 130 538 6)529 353 22 837 —

Deutsches Reich (ohne Saar
gebiet) .................................. 13 652 325 14 530 107 3 336 046 456 616 3 389 517 163 437 056 175 177 932 5)38 552 377 5 554 480 42 268 752

Deutsches Reich (ohne Saar
gebiet) 1928 ...................... 11 818 859 14 104 534 2 725 205 359 457 3 170 934 150 875 592 166 259 888 33 863 178 4 913 047 40 168 980

Deutsches Reich (jetziger Ge
bietsumfang ohne Saarge
b iet): 1 9 1 3 .......................... 11 320 534 7 448 631 2 438 438 411170 1 730 057 140 753 158 87 228 070 31 667 615 6 490 300 21 976 744

Deutsches Reich (alter Ge
bietsumfang) 1913 . . . . 15 599 694 7 448 631 2 674 950 441 605 1 730 057 190 109 440 87 233 084 34 630 403 6 992 510 21 976 744

x) Nach , .Reichsanzeiger“ Nr. 21 vom 25. Jan u ar 1930. — 2) Davon entfallen auf das Ruhrgebiet rechtsrheinisch 9 905 778 t .  — 3) Davon Ruhrgebiet 
linksrheinisch 502 704 t .  — 4) Davon aus Gruben links der Elbe 3 934 515 t .  — 6) Einschließlich der Berichtiguny' aus dem Vormonat.

Der E isenerzbergbau Preußens im  3. V ierteljahr 1 9 2 9 ').

Be Verwertbare, absatzfähige Förderung an A bsatz

O berbergam tsbezirke

triebene Beschäf
tigte

Man Brauneisen
stein bis 30 % 

Mangan
Spat R ot

son
zusammen

berech
berech

ganerz
stigen berech neter

neter !
und  W irtsch aftsg eb ie te

i ®C -Q5 2 
■° Ho,

B eam te über eisen eisen Menge

t

(p reuß . A nte il)

H
au

pt


be
tr

ie
be und

Arbeiter

30%
Man
gan-

t

über
12%

t

bis
12%

t

stein

t

stein

t

Eisen
erzen

t

Menge

t

neter
Eisen-
inhalt

t

Eisen
inhalt

t

gan-
inhalt

t

B res lau  ............................ 1 2 58 2) 633 633 312 640 315
R a l l e ................................. 1 — 110 — •— 23 849 79 — — 23 928 2 393 24 615 2 462 492
C la u s t h a l ............................ 10 — 1 723 — — 340 704 — — — 340 704 110 850 323 952 106 281 7 375

D a v o n  e n tfa lle n  a . d . 
a )  TJarzer B e z irk
b ) Subhe.r z y n is c h e n  

B e z ir k  ( P e in e ,  
Sa! zg a te r )  . 7 1 6 1 1 332 145 332 145 107 527 315 774 103 077 6 921

D o r t m u n d ....................... 3 — 223 — — 2 819 — 110 3) 55 2 984 971 2 929 950 71
B o n n ................................. 89 1 11217 113 37 622 42 149 541 737 184 592 — 806 213 287 020 713 874 291104 42 855

D a v o n  e n tfa l le n  a . d . 
a )  S ieg er lä n d er  - 

\Y  ie ie r  S p a le is e n 
s te in -B e z ir k  . . 42 8 1 2 0 8 802 541 058 16 613 566 473 2 0 0 1 9 2 48 0 020 204 135 37 977

b) N a ssa u isc h -O b e r-  
h essischen  ( La h n -  
u n i  D il l- )  B e z ir k 42 1 2 480 113 44 30 288 679 149 245 180 369 69 554 181 494 71 099 996

c) T a u n u s  - H a n s  - 
rih 'k- B e z irk  . . 4 _ 563 _ 37 578 _ _ 18 734 56 312 16 081 49 301 14 677 3 S i 5

d )  W a ld e c k -S a u  er- 
lä n d er  B e z ir k 1 - 54 - - 3 059 - - - 3 059 1 1 9 3 3 059 1 1 9 3 37

Zusam m en in P reu ß en  
3. V ie rte ljah r 1929 104 3 13 331 113 37 622 409 521 541 816 184 702 688 1 174 462 401 546 1 066 010 401 112 50 793
2. V ie rte ljah r 1929 B»3 3 13 446 138 40 551 334 654 492 790 179 765 8 599 1 056 497 364 093 1036 616 385 111 49 767
1. V ie rte ljah r 1929 103 3 12 515 41 10 953 332 117 408 956 167 996 10 992 931 055 324 413 912 392 342 995 41 606

Zus. 1. bis 3. V ierte ljah r 
1929 ............................ 103 3 13 097 292 89 126 1 076 292 1 443 562 532 463 20 279 3 162 014 1 090 052 3 015 018 1 129 218 142 166

*) Z. Bergwes. Preuß. 77 (1929) S. A 97. — 2) Toneisenstein. — 3) Raseneisenerz.
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Frankreichs Roheisen- und Flußstahlerzeugung im Dezember 1929.

Puddel- B - T  mer-
Gieße-

rei-
Tho-
mas-

Ver
schie
denes

Ins
gesam t

Besse-
mer-

Tho
mas-

Sie
mens- 

M art in-
Tiegel-

guß- Elektro- Ins
gesamt Davon

Stahlguß

tRoheisen 1000 t  zu 1000 kg Flußstahl 1000 t  zu 1000 kg

Januar 1929 .................................. 40 118 709 37 904 8 579 240 1,4 13,6 842 19
Februar ........................................... 26 114 615 27 782 6,3 502 221 1,7 11,0 742 16
M ä r z ............................................... 29 142 682 27 880 7,5 553 230 1,5 13,0 805 19

1. V ierteljahr 1929 95 374 2006 91 2566 21,8 1634 691 4,6 37,6 2389 54

April 1929 ...................................... 24 135 671 41 871 7 560 228 1,7 13,3 810 18
M a i .................................................. 42 147 681 27 897 7,3 560 237 1,7 14,0 820 18
Ju n i................................................... 28 138 672 27 865 7,0 559 214 1,5 13,5 795 18

2. V ierteljahr 1929 94 420 2024 95 2633 21,3 1679 679 4,9 40,8 2425 54

1. H a lb j a h r  1929 189 794 4030 186 5199 43,1 3313 1370 9,5 78,4 4814 108

Juli 1929 ...................................... 33 135 670 40 878 7,0 570 226 1,5 10,5 815 19
22 131 703 37 893 7,5 583 225 1,5 10,0 827 19

S eptem ber...................................... 39 122 655 35 851 7,0 535 210 1,0 10,0 763 18

3. Vierteljahr 1929 94 388 2028 112 2622 21,5 1688 661 4,0 30,5 2405 56

Oktober 1929 ............................. 25 141 702 26 891 9,0 587 238 1,2 11,8 847 21
30 1321) 6571) 33 8521) 8,01) 5351) 227») 1,01) 15,01) 786 19

D ezem b er..................................... 39 143 667 25 874 1 8,0 554 235 1,0 15,0 813 20

4. Vierteljahr 1929 94 416 2026 84 2620 | 25,0 1076 700 3,2 41,8 2446 60

Ganzes Jah r 1929 377 1598 8084 382 10 441 89,6 6677 2731 16,7 150,7 9665 224

l ) Berichtigte Zahlen.

Frankreichs H ochöfen  am  1 . Jan u ar  1930 .
Am 1. Januar 1930 waren in Frankreich 221 Hochöfen vor

handen: davon standen 156 unter Feuer, während sich 65 außer 
Betrieb bzw. im Bau oder in Ausbesserung befanden.
Die Leistung der französischen W alzw erk e im  D ezem ber 1929  

und im  ganzen Jahre in  1000 t1).

B elg ien s B ergw erks- und H ütten industrie  im  D ezem ber 1929'

No
vember

De
zember

Ganzes
Jah r
1929

Halbzeug zum V e r k a u f ...................................... 143 148 1771
Fertigerzeugnisse aus Fluß- und Schweißstahl 555 560 6762

davon:
Radreifen .......................................................... 7 7 75
Schm iedestücke.................................................. 5 6 66
S ch ienen .............................................................. 52 54 615
S c h w e lle n .......................................................... 12 17 142
Laschen und U n te r la g s p la tte n ..................... 5 6 45
Träger und U-Eisen von 80 mm und mehr,

Zores- und S p u n d w an d e isen ...................... 72 59 892
W a lz d ra b t ........................................................... 37 34 458
Gezogener D r a h t ............................................... 16 16 178
Warmgewalztes Bandeisen u. Röhrenstreifen 21 24 275
Halbzeug zur R ö h ren h e rs te llu n g ................. 7 7 101
R öhren ................................................................... 20 19 254
Sonderstabstahl................................................... 17 16 217
H an delss tabeisen ............................................... 185 187 2249
W eißbleche................. 7 7 82
Andere Bleche unter 5 mm 54 58 647
Bleche von 5 mm und m e h r .......................... 31 36 393
U n iv e rsa le ise n ................................................... 7 7 73

November Dezember 
1929 1929

Ganzes J ah r 
1929

K o h len fö rd e ru n g ..................................t
K okserzeugung ...................................... t
B r ik e t th e r s te l lu n g ..............................t
Hochöfen im Betrieb Ende des Monats 
Erzeugung an:

R o h e i s e n ...........................................t
F l u ß s t a h l ...........................................t
S t a h l g u ß ...........................................t
F e r tig e rz e u g n isse n ......................... t
Schweißstahlfertigerzeugnissen . . t

2 305 910 
489 540 
166 670 

58

340 060 
323 430 

9 610 
285 850 

11 920

2 236 620 
494 130 
163 580 

58

340 150 
312 540 

10 360 
283 730 

15 720

26 881 400 
5 993 100
2 018 190

4 095 890
3 921 080 

121 230
3 557 040 

163 440

D ie E rgebnisse der p o ln isch -obersch lesischen  B ergbau- und E ise n 
hütten ind ustrie  im  N ovem ber 1 9 2 9 1).

*) Nach Erm ittlungen des Comité des Forges de France.

B elgiens H och öfen  am  1 . Jan u ar  1930.

Gegenstand
Oktober

1929
t

November
1929

t

3 255 596 3 006 817
172 926 166 625

8 001 7 764
1 109 1 079

609 608
2 065 2 066
3 328 3 319

38 334 32 332
39 958 41 447
74 554 70 629

50 687 48 703

Hochöfen

vor
handen

unter
Feuer

außer 
Betrieb 

und im Bau 
befindlich

Erzeugung 
in  24 h

Hennegau nnd Brabant:
1

1 770S-imbre et Moselle . . 7 7 __
M o n c h e re t..................... 1 1 __ 100
Tbv-le-Chäteau . . . . 4 4 __ 660
H ainaut . . . . 4 4 __ 850
M o n c e a u ................. 2 2 __ 400
La Providence................. 5 5 __ 1 525
Clabecq......................... 4 3 1 000
B o e l ................. 3 2 1 400

zusammen 30 28 2 6 305
L üttich:

C o c k e r il l ..................... 7 7 __ 1 456
O u g ré e ......................... 7 6 1 1 398
Angleur-A thus................. 10 8 2 1 375
E s p é r a n c e ..................... 4 4

600

zusammen 28 25 3 4 829
Luxemburg:

160H a la n z y .......................... 2 2 __
M usson .............................. 2 2 -

176

zusammen 4 4 - 336

Belgien insgesamt

S te inkoh len ................................................................
Koks ........................................................................
R o h t e e r ....................................................................
T e e rp e c h ....................................................................
T e e rö le ........................................................................
Rohbenzol und H om ologen ..................................
Schwefelsaures A jn ra o n ia k ..................................
S te in k o h le n b r ik e tts ...............................................
R o h e is e n ....................................................................
F lu ß s ta h l ....................................................................
Fertigerzeugnisse der Walzwerke (ohne

R ö h r e n ) ................................................................

!) Vgl. Z. Berg-H üttenm . V. 69 (1930) S. 58 ff.

D ie  R o h eisen - und S tah lerzeugung  der V ere in ig ten  S taaten  im  
D ezem ber 19291).

Die R oh eisenerzeugu ng der Vereinigten Staaten ist auch 
im Dezember 1929 weiter um 351 031 t und arbeitstäglich um 
14 801 t zurückgegangen. Die Zahl der im Betrieb befindlichen 
Hochöfen nahm im Berichtsmonat um 19 ab; insgesamt waren 
157 Hochöfen im Betrieb. Im einzelnen stellte sich die Roheisen
erzeugung, verglichen mit der des Vormonats, wie folgt:

N ov. 1929 2) D ez. 1 9 2 9  
(in  t  zu 1000 kg)

1. Gesamterzeugung................................  3 233 339 2 882 308
darunter Ferromangan u. Spiegeleisen 37 925 41 021
arbeitstägliche Erzeugung....................  107 778 92 977

2. Anteil der Stahlwerksgesellschaften . 2 483 946 2 210 383
3. Zahl der H ochöfen............................  317 316

davon im F e u e r ................................  176 157
Insgesamt wurden nach den Ermittlungen der „Iron Trade 

Review“ im abgelaufenen Jahre 42 946 506 t Roheisen erzeugt

1) Nach Iron Trade Rev. 85 (1930) S. 59 u. 63.
2) Berichtigte Zahlen.
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gegen 38 437 049 t im Jahre 1928 und 36 869 738 t im Jahre 1927. 
Die a rb e itstä g lich e  Erzeugung bezifferte sich im Jahresdurch
schnitt 1929 auf 117 661 t gegen 105 019 t im Jahre 1928.

Unter Zugrundelegung einer vom American Iron and Steel 
Institute zum 31. Dezember 1927 ermittelten Erzeugungsmöglich
keit an Roheisen von rd. 50399400 t für 1928 und zum 31. Dezem
ber 1928 von rd. 51 173 500 t für 1929 stellte sich die tatsächliche 
Roheisenerzeugung im Vergleich zur Leistungsfähigkeit wie folgt:

Im Dezember, verglichen mit dem vorhergehenden Monat 
und den einzelnen Monaten des Jahres 1928, wurden folgende
Mengen Stahl erzeugt:

D em „A m e rican  I ro n  an d  
S tee l I n s t i t u te “  ange- 
sch lo sseneG ese llschaften  
(94,51 %  d e r  R o h s tab l-  

erzeugung)

G esch ä tz te  L e is tung  
s ä m tlic h e r  S tah lw erk s

g ese llschaften

1928
%

1929
%

1928
%

1929
%

Januar . . 67,8 80,3 Juli . . . . 73,2 88,4
Februar . . . 73,6 83,3 August . . . . 74,4 87,3
März. . . . 76,1 86,7 September 75,2 2)84,5
April . . . 78,0 88,7 Oktober . . . 79,3 83,9
Mai . . . . 78,3 91,1 November. . 81,1 76,9
Juni . . . . 76,0 89,8 Dezember . 80,2 66,3

Die S tah lerzeugung nahm im Berichtsmonat gegenüber 
dem Vormonat um 626 624 t oder 17,6 % ab. Nach den Berichten 
der dem „American Iron and Steel Institute“ angeschlossenen 
Gesellschaften, die 94,51 % der gesamten amerikanischen Roh
stahlerzeugung vertreten, wurden im Dezember von diesen Gesell
schaften 2 781 060 t Flußstahl hergestellt gegen 3 373 283 t im 
Vormonat. Die Gesamterzeugung der Vereinigten Staaten ist auf 
2 942 609 t zu schätzen, gegen 3 569 233 t im Vormonat und be
trägt damit etwa 59,07 % der geschätzten Leistungsfähigkeit der 
Stahlwerke. Die arbeitstägliche Leistung sank bei 25 (26) Arbeits
tagen auf 117 705 t gegen 137 278 t im Vormonat.

1928 19 29 1928 1929
(in t  ZU 1000 kg)

3 832 337 4 311 735 4 054 756 4 562 200
3 882 804 4 153 919 4108 152 4 395 216
4 328 137 4 857 049 4 579 332 5 139 190
4134 321 4 741 598 4 374 268 5 017 033
4040 052 5 063 409 4 274 527 5 357 538
3 595 151 4 687 197 3 803 805 4 959 472
3 654 395 4 645 642 3 866 488 4 915 502
4012 586 4 731 260 4 245 468 5 006 094
3 983 090 4 331 444 4 214 259 4 583 053
4465 216 4 332 183 4 724 367 4 583 836
4097 305 3 373 283 4 335 104 3 569 233
3 858 558 2 781 060 4 082 499 2 942 609

2) Berichtigte Zahlen.

Januar . .
Februar . .
März . . .
April . . .
Mai . . . .
Juni . . . .
Juli . . . .
August . .
September .
Oktober . .
November .
Dezember .

Nach der obigen Zusammenstellung wurden in den Vereinigten 
Staaten im Jahre 1929 insgesamt 55 030 978 t Rohstahl erzeugt 
gegen 50 663 0282) t im Vorjahre. Arbeitstäglich durchschnittlich 
belief sich die Erzeugung des Berichtsjahres auf 176 949 t gegen 
162 9032) t im Jahre 1928. Im Jahresdurchschnitt waren die Werke 
zu 88,81 % ihrer Leistungsfähigkeit beschäftigt. Der höchste Be
schäftigungsgrad war im Mai mit 99,59 %, der niedrigste im De
zember mit 59,07 % zu verzeichnen.

Wirtschaftliche Rundschau.
Eisen- und Stahlschrott im deutschen Güterverkehr 1928.

An Eisen- und Stahlschrott oder, wie es in der amtlichen 
Statistik heißt, Eisen- und Stahlbruch1) wurden befördert in den 
Jahren

au f E isen- au f W asser
h ah n e n  S traßen

t  t
1926 ............................................ 5 433 000 324 000
1927 ............................................ 6 983 000 804 000
1928 ............................................ 6 544 000 588 000
Von dem gesamten 7 132 000 t umfassenden Versand von 

Eisen- und Stahlschrott des Jahres 1928, soweit er durch Eisen
bahn und Binnenschiffahrt bewerkstelligt wurde, entfielen auf die 
Eisenbahn 92 %, auf die Kanäle und Flüsse nur 8 %. Der Ver
sand zu Wasser ging von 1927 auf 1928 verhältnismäßig mehr 
zurück als der zu Lande. Der Gesamtrückgang betrug in dieser 
Zeit 651 000 t oder knapp 9 %. Der Versand von 1928 stand in 
der Höhe hinter dem der Jahre 1927 und 1922 zurück, überragte 
aber immer noch den von 1913 auf dem ehemaligen größeren 
deutschen Reichsgebiet um 1 528 000 t oder 27 %.

Die beiden Unterlagen der Verkehrsstatistik für 1928, die 
„Güterbewegung auf deutschen Eisenbahnen“ und die „Binnen
schiffahrt“ sind diesesmal nicht nur fast gleichzeitig erschienen, 
sondern auch um einige Monate eher, als das in früheren Jahren 
zu geschehen pflegte. Diesen Fortschritt hat der von Behörden, 
Handelskammern, Verbänden und anderen Stellen zu erkennen 
gegebene Wunsch zuwege gebracht, es möchten die Erhebungen 
über den inneren Güterverkehr so rasch als möglich veröffentlicht 
werden, damit die Zahlen bei ihrem Erscheinen nicht schon zu sehr 
der Vergangenheit angehören. Es hat sich eben immer mehr die 
Auffassung Bahn gebrochen, daß bei dem Fehlen von Erzeugungs
statistiken für viele Güter zur Beurteilung der deutschen Volks
wirtschaft die trefflich eingerichtete und rasch arbeitende Außen
handelsstatistik allein nicht ausreicht, daß es hierzu vielmehr auch 
einer Einsicht in den Güteraustausch im Innern des Reiches bedarf 
und dazu die Ergebnisse dieser Statistik nicht zu veraltet sein 
dürfen. Eine der Außenhandelsstatistik gleiche Genauigkeit und 
Vollständigkeit ist in der Binnengüterverkehrsstatistik natürlich 
nicht zu erreichen, weil es im Reiche keine solche Grenzen gibt und 
geben darf, an denen der Uebergang der Güter festgestellt wird 
wie bei Reichsgrenzen, und weil sich alle durch menschliche und 
tierische Trag- und Zugkräfte, durch Kraftwagen und andere 
Mittel bewegte Gütermengen den Feststellungen entziehen.* Da 
aber die Fern- und Massenbeförderung von Gütern ganz über
wiegend von Eisenbahn und Binnenschiffahrt geleistet wird, ist 
aus ihren Statistiken allein schon ein brauchbares Bild vom Güter
umlauf im Reiche zu gewinnen.

In der „Güterbewegung auf deutschen Eisenbahnen im Jahre 
1928“ ist das ganze Reich in 40 Verkehrsbezirke zerlegt, gegen

J) Vgl. S t. u . E . 49 (1929) S. 596/8.

über 41 in den vorhergehenden Jahren, eine Folge davon, daß man 
die Verkehrsbezirke Berlin, inneres Stadtgebiet, und Berlin, 
äußeres Stadtgebiet zu einem Verkehrsbezirk Berlin vereinigt hat. 
Die Grenzen der meisten Verkehrsbezirke fallen mit denen von 
Ländern, Provinzen und Teilen davon zusammen. Kleine Staaten 
und abseits liegende Stücke größerer Staaten hat man zu den an sie 
angrenzenden oder sie umschließenden Verkehrsbezirken ge
schlagen, so Lippe zu Westfalen, Hohenzollern zu Württemberg 
usw. Die Seehafenstädte sind zu sechs eigenen Verkehrsbezirken 
zusammengefaßt. Endlich bilden die beiden hervorragenden 
Binnenhäfen Duisburg-Ruhrort und Mannheim-Ludwigshafen 
sowie die sechs Großstädte des Binnenlandes Berlin, Breslau, 
Leipzig, Frankfurt a. M., Köln und München besondere Ver
kehrsbezirke. Das Saargebiet gilt wie in der Außenhandels
statistik als Ausland. In Zahlentaftl 1 steht unter Versand,

Zahlentafel 1. E isen- und Stah lbruch  im Jahre 1928.
V erkehrsbezirke V ersand

_  , In n e re r  
E m p fa n g T e rk e h r

l . O stp reußen  (ohne 2 ) ................................. 17 694
1»
975 3 889

2. H äfen  K önigsberg , P illau , E lb in g . . . 21 764 6 890 2 369
3. P o m m ern  (ohne 4 ) ..................................... 18 748 9 493 6 997
4. P om m ersche  H äfen  . . ....................... 99 988 11 165 7 735
5. M ecklenburg  (ohne 6 ) ................................. 15 179 2 937 2 933
6. H äfen  R ostock  b is  F lensbu rg  . . . . 30 866 5 108 1 819
7. S ch lesw ig-H olste in  (ohne 6 und  8) . . 25 772 17 341 7 924
8. E lb h äfen  ........................................................ 71 018 11 710 4 961
9. W e s e r h ä f e n ................................................... 19 432 11 349 17 990

10. E m s h ä f e n ........................................................ 3 838 948 266
11a . R eg .-B ezirk  L ünebu rg , S tad e , O sna

b rück , A urich  sow ie O ldenburg  . . . 47 686 150 915 47 884
11b. R eg.-B ezirk H ann o v er-H ild esh e im  so-

wie B r a u n s c h w e ig ..................................... 122 108 92 193 80 220
12. G renzm ark  P osen -W estp reußen  . . . 6 245 2 182 898
13. O berschlesien .............................................. 10 432 249 642 130 711
14. S ta d t B r e s l a u .............................................. 55 519 11 847 5 809
15. N iedersch lesien  (ohne 1 4 ) ....................... 70 622 21 482 18 786
16. S ta d t B e r l i n ................................................... 239 796 30 405 64 725
17. B ran d en b u rg  (ohne 16) ............................ 84 433 182 269 33 802
18. R eg .-B ezirk  M agdeburg  m it A n h a lt 94 361 64 298 67 160
19a. B eg.-B ezirk  M erseburg u nd  E r fu r t .  . 162 670 20 701 23 206
19b . T h ü r i n g e n ................................................... 87 468 24 406 22 012
20. S achsen  (ohne 20a) ..................................... 81 323 181 475 190 738
20a. L eipzig  u nd  M a g d e b u r g ....................... 60 541 37 558 17 327
21. H essen-N assau  m. O berhessen (ohne 21a) 104 499 90 489 52 971
21a . F ra n k fu r t  a . M. und U m gegend . . 49 484 30 867 13 122
22. R uh rg eb ie t in  W e s t f a l e n ....................... 232 298 650 834 752 071
23. R uh rg eb ie t in  der R heinprov inz  . . . 518 090 548 253 253 238
24. W estfalen  (ohne 2 2 ) ................................. 278 321 155 520 68 389
25. R heinprov inz r. d. B h . (ohne 24) . . . 130 153 237 525 19 529
26. R heinprov inz 1. d . R h . (ohne 26a) . . 289 812 230 472 133 216
26a . S ta d t K ö l n ................................................... 126 181 34 967 32 051
28. R heinhäfen  D u isb u rg -ltu h ro r t . . . . 270 099 451 906 117 122
31. B ay r. P fa lz  (ohne L udw igshafen) . . 32 049 17 045 8 672
32. H essen  (ohne O b e rh e s s e n ) ....................... 81 139 11 517 12 513
33. B aden  (ohne M annheim ) . . . . 55 919 60 628 51 135
34. M annheim -L udw igshafen  ....................... 25 860 42 750 56 058
35. W ü rttem b erg  ............................................... 125 881 14 370 42 316
36. S üdbayern  (ohne 36a) ............................ 66 038 8 336 19 572
36a . S ta d t  M ü n c h e n .......................................... 30 230 5 913 3 586
37. N o r d b a y e r n ..................................... 93 054 29 501 92 203
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was aus dem vorbezeichneten Verkehrs bezirk im Jahre 1928 an 
Eisen- und Stahlschrott auf der Eisenbahn nach anderen Ver
kehrsbezirken oder ins Ausland ging, unter Empfang, was von 
dort ankam, und unter innerer Verkehr, was innerhalb des gleichen 
Bezirks verschickt wurde. Bei den Hafenbezirken umschließt 
der Versand auch zu Wasser eingegangene und weiter versandte 
Mengen und der Empfang auch Mengen, die zum Weiterversand 
auf Schiffen bestimmt waren.

Den stärksten V ersand von Eisen- und Stahlschrott in Höhe 
von jeweils mehr als 100 000 t hatten danach im Jahre 1928 auf
zuweisen die Verkehrsbezirke: Ruhrgebiet in der Rheinprovinz, 
Rheinprovinz links des Rheins, Westfalen, Duisburg-Ruhrort, 
Berlin. Ruhrgebiet in Westfalen, Reg.-Bezirk Merseburg und 
Erfurt, Rheinprovinz rechts des Rheins, Stadt Köln, Württem
berg, Reg.-Bezirk Hannover usw. und Hessen-Nassau mit Ober
hessen. Es waren die gleichen Verkehrsbezirke wie im Jahre 1927, 
aber in sehr veränderter Reihenfolge, die mit den bedeutenden 
Verschiebungen in der Versandhöhe zusammenhängt . So nahm 
der Versand von 1927 auf 1928 zu im Ruhrgebiet in der Rhein
provinz um 48 000 t, er nahm aber ab in Duisburg-Ruhrort um 
139 000 t und im Ruhrgebiet in Westfalen um 58 000 t, im Reg.- 
Bezirk Hannover um 22 000 t, in Westfalen um 9000 t.

Mit einem Em pfang von mehr als 100 000 t standen voran 
die Verkehrsbezirke Ruhrgebiet in Westfalen, Ruhrgebiet in der 
Rheinprovinz, Duisburg-Ruhrort, Oberschlesien, Rheinprovinz 
rechts des Rheins, Rheinprovinz links des Rheins, Brandenburg, 
Sachsen, Westfalen und Reg.-Bezirk Lüneburg usw. Auch hier 
waren es die gleichen Verkehrsbezirke wie 1927, aber ebenfalls in 
anderer Reihenfolge, denn es hatte sich vermehrt der Empfang 
von Duisburg-Ruhrort um 118 000 t, von Reg.-Bezirk Lüneburg 
usw. um 31 000 t, von Brandenburg um 27 000 t, dagegen ver
mindert der Empfang des Ruhrgebiets in der Rheinprovinz um 
155 000 t, des Ruhrgebiets in Westfalen um 98 000 t, der Rhein
provinz rechts des Rheins um 78 0001, Oberschlesiens um 580001, 
Sachsens um 37 000 t, Westfalens um 17 000 t und der Rhein
provinz links des Rheins um 11 000 t.

Der innere Verkehr, der Umlauf von Eisen- und Stahlschrott 
im eigenen Verkehrsgebiet war am größten in den beiden Ruhr
gebieten, dann in Sachsen, in der linksrheinischen Rheinprovinz, 
in Oberschlesien und in Duisburg-Ruhrort. Rechnet man den 
Versand gegen den Empfang auf, dann erscheinen als die Gebiete 
mit dem größten Ueberschuß an Eisen- und Stahlschrott Berlin, 
Rsg.-Bezirk Merseburg und Erfurt, Westfalen, Württemberg, 
Köln, die pommersehen Häfen und Hessen ohne Oberhessen, als 
die Gebiete mit dem größten Bedarf aber das Ruhrgebiet in West
falen, Oberschlesien, Duisburg-Ruhrort, die Rheinprovinz rechts 
des Rheins, Reg.-Bezirk Lüneburg usw. und Sachsen. Bei einigen 
der am meisten am Eisen- und Stahlschrott beteiligten Verkehrs
gebieten wie dem Ruhrgebiet in der Rheinprovinz und Hessen- 
Nassau mit Oberhessen hoben sich Versand und Empfang beinahe 
auf. In den industrieärmeren Gegenden, namentlich im Osten, 
war der Versand im allgemeinen größer als der Empfang.

Von den Hauptrichtungen des Eisen- und Stahlschrottver
kehrs im Reiche bekommt man aber erst eine Vorstellung, wenn 
man weiß, welche Verkehrsbezirke hauptsächlich miteinander 
im Austausch standen. Um dies ersichtlich zu machen, ist die 
Aufzählung der größeren Teilmengen des Versandes und Emp
fanges der Hauptgebiete notwendig.

Aus dem R uhrgebiet in  der R h ein p rovin z gelangten 
von den 518 090 t (1927: 470 612 t) Versand (in abgerundeten 
Zahlen) als größte Posten 199 000 t in das Ruhrgebiet in West
falen, 195 0001 nach Duisburg-Ruhrort, 103 500 t nach der Rhein
provinz links des Rheins, 8300 t in die Rheinprovinz rechts des 
Rheins, 5400 nach Westfalen, 3200 t nach Köln. Die R h ein 
provinz links des R heins gab von ihren 289 812 t (1927: 
281415 t) Versand 120 900 t an das rheinische Ruhrgebiet, 
90 600 t an Duisburg-Ruhrort, 23 200 t an das westfälische Ruhr
gebiet, 18 700 t an Köln, 10 900 t an die rechtsrheinische Rhein
provinz, 8300 t an Hessen-Nassau mit Oberhessen, 7600 t an 
Westfalen, 4500 t an Belgien, 2100 t an Hessen. W estfalen  
lieferte von seinen 278 321 t (1927: 287 682 t) Versand 143 900 t 
an das rheinische Ruhrgebiet, 67 000 t an die rechtsrheinische 
Rheinprovinz, 27 700 t an Reg.-Bezirk Lüneburg usw., 18 200 t 
an das westfälische Ruhrgebiet, 9500 t an Duisburg-Ruhrort, 
4300 t an Hessen-Nassau mit Oberhessen, 2700 t an die links
rheinische Rheinprovinz. Aus D u isburg-R uh rort gingen von 
den 270 099 t (1927 : 409 245 t) Versand 134 400 t ins rheinische 
Ruhrgebiet, 73 600 t ins westfälische Ruhrgebiet, 55 300 t in die 
linksrheinische Rheinprovinz, 2700 t nach Westfalen. B erlin  gab 
von seinen 239 796 t (1927: Berlin, inneres Stadtgebiet 182 281 t, 
Berlin, äußeres Stadtgebiet 114 090 t) Versand 117 800 t an 
Brandenburg; 33 000 t an Oberschlesien, 26 600 t an Reg.-Bezirk 
Hannover usw., 15 300 t an Sachsen, 7390 t an Reg.-Bezirk Lüne
burg U8W.,5700 t an das rheinische und 5200 t an das westfälische

Ruhrgebiet, je 5400 t an Niederschlesien und die Tschecho
slowakei, 36001 an die pommerschen Häfen, 35001 an Reg.-Bezirk 
Magdeburg mit Anhalt, 2100 t an Pommern. Aus dem R uhr
geb iet in W estfa len  gingen von den 232 298 t (1927: 290 937 t) 
Versand 105 400 t ins rheinische Ruhrgebiet, 63 100 t nach 
Duisburg-Ruhrort, 19 300 t nach Westfalen, 14 900 t nach der 
linksrheinischen Rheinprovinz, 10 2001 nach der rechtsrheinischen 
Rheinprovinz, 9500 t nach Leipzig. Aus R eg.-B ezirk  M erse
burg und E rfurt gelangten von den 162 670 t (1927: 158 821 t) 
Versand 59 100 t nach Sachsen, 31 300 t nach Reg.-Bezirk Magde
burg mit Anhalt, 15 000 t nach Leipzig, 9100 t nach Reg.-Bezirk 
Lüneburg usw., 7300 t nach Oberschlesien, je 6700 nach Reg.- 
Bezirk Hannover usw. und dem westfälischen Ruhrgebiet, 6100 t 
nach Brandenburg, 5800 t nach Thüringen, 3500 t nach der 
Tschechoslowakei, 2900 t nach dem rheinischen Ruhrgebiet, 
2800 t nach Westfalen. Die R heinprovinz rechts des R heins 
gab von ihren 130 153 t (1927: 118 664 t) Versand 40 000 t an das 
rheinische Ruhrgebiet, 32 600 t an Duisburg-Ruhrort, 20 300 t an 
das westfälische Ruhrgebiet, 13 700 t an Westfalen, 10 200 t an 
die Rheinprovinz links des Rheins, 7000 t an Köln, 3700 t an 
Hessen-Nassau mit Oberhessen. Aus K öln gingen von den 
126 181 t (1927: 125 289 t) Versand 45 900 t ins rheinische Ruhr- 
gebiet, 28 000 t nach Duisburg-Ruhrort, 20 600 t nach der links
rheinischen Rheinprovinz, 14 500 t nach der rechtsrheinischen 
Rheinprovinz, 13 400 t nach dem westfälischen Ruhrgebiet. 
W ürttem berg gab vgn seinen 125 881 t (1927: 117 884 t) Ver
sand 52 0001 an Baden, 24 400 t an Italien, 11 0001 an die rechts
rheinische Rheinprovinz, 6400 t an Mannheim-Ludwigshafen, 
5500 t an Westfalen, 5100 t an die Tschechoslowakei, 4000 t an 
Hessen-Nassau mit Oberhessen, 3800 t an die Schweiz. Aus 
R eg.-B ezirk  H annover usw. gelangten von den 122 108 t 
(1927: 144 695 t) Versand 42 600 t ins westfälische Ruhrgebiet, 
27 500 t nach Reg.-Bezirk Lüneburg usw., 17 100 t nach Reg.- 
Bezirk Magdeburg mit Anhalt, 7000 t nach Westfalen, 4100 t 
nach Duisburg-Ruhrort, je 3400 t nach Brandenburg, dem rheini
schen Ruhrgebiet und Hessen-Nassau mit Oberhessen. Aus 
H essen -N assau  m it Oberhessen endlich gingen von den 
104 499 t (1927: 106 089 t) Versand 27 400 t nach dem westfäli
schen Ruhrgebiet, 25 600 t nach der rechtsrheinischen Rhein
provinz, 22 000 t nach Westfalen, 5600 t nach Frankfurt a. M., 
4200 t nach dem rheinischen Ruhrgebiet, 3460 t nach Hessen, 
3100 t nach Oberschlesien usw.

Das A usland war an dem Eisenbahnversand von Eisen- und 
Stahlschrott mit 361 000 t (1927: 365 000 t) beteiligt. Davon 
waren 86 000 t (1927: 162 000 t) Einfuhr und 275 000 t (1927: 
203 000 t) Ausfuhr. Von der Einfuhr kamen als größte Mengen 
32 600 t aus den Niederlanden, 27 200 t aus Luxemburg und 
9200 t aus Belgien. Von der Ausfuhr waren 126 600 t für die 
Tschechoslowakei, 65 200 t für Italien, 31400 t für Ostober
schlesien, 13 500 t für Westpolen, 10 100 t für die Schweiz, 9500 t 
für Jugoslawien, 8500 t für Ostpolen bestimmt.

Wie in den vorhergehenden Jahren bildeten auch 1928 die 
rheinländisch-westfälischen Verkehrsgebiete, insbesondere das 
Ruhrgebiet, Oberschlesien und in schwächerem Maße Sachsen die 
Hauptanziehungsgebiete für Eisen- und Stahlschrott. Ober
schlesiens Bezugsgebiete für Schrott sind die östlichen Gegenden 
des Reiches, dazu Teile Mitteldeutschlands und Bayern. Sachsen 
hält hauptsächlich die Schrottvorräte der nächsten Nachbarschaft, 
Thüringens, der Provinz Sachsen usw., fest. Aus dem übrigen 
mittleren und dem ganzen westlichen Deutschland strömen die 
Eisen- und Stahlbruchmassen fast alle dem Ruhrgebiet zu, doch 
findet aus Süddeutschland und aus Mitteldeutschland ein nicht 
ganz unbedeutender Abfluß nach der Tschechoslowakei und nach 
Italien statt.

Es ist nicht ohne Reiz, die Verkehrsbezirke, die in den letzten 
vier Jahren einen Em pfang an Eisen- und Stahlschrott in 
Höhe von mehr als 100 000 t aufzuweisen hatten, mit ihren 
Empfangszahlen einmal nebeneinander zu stellen (s. Zahlentafel 2).

Zahlentafel 2.
Em pfang von E isen- und St ah lsch ro tt in 1000 t.

V erkeh rsbezirk 1925 1926 1927 1928
.Reg.-Bezirk L ü n eb u rg  u s w .. . . 52 139 119 150
O b e r s c h le s ie n ..................................... 265 233 307 249
B ran d e n b u rg  ..................................... 106 102 155 182
S achsen  ............................................... 135 202 218 181
R u h rg eb ie t in  W estfalen  . . . . 576 612 748 650
R u h rg eb ie t in  d e r R heinp rov inz 575 485 703 548
W e s t f a l e n .......................................... 191 157 171 155
R heinp rov inz  r . d. R h .................... 242 236 315 237
R heinp rov inz  1. d. R h .................... 217 144 241 230
D u is b u rg -R u h r o r t ............................ 312 344 333 451

Der W asserstraßenversand  von E isen - und S ta h l
sch ro tt des Jahres 1928 machte nur 8% des Gesamtversandes 
aus und betrug 588 471 t. Davon kamen 303 737 t auf den 
Inlandsverkehr, d. h. den Verkehr zwischen deutschen Häfen
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innerhalb des Reiches, und 284 734 t auf den Auslandsverkehr, 
d. h. den Verkehr zwischen deutschen und ausländischen Häfen.

Von den 303 737 t des Inlandsversandes gingen als größte 
Mengen 88 900 t vom Rhein in Baden (ohne Mannheim), 69 400 t 
von Mannheim-Ludwigshafen, 39 100 t von Hamburg und Um
gebung, 24 300 t vom Main in Hessen und 15 200 t vom Main in 
Bayern aus. Der Rest verteilte sich in kleineren Posten bis herab 
zu 10 t auf die verschiedensten Flüsse und Kanäle. Von den 
88 900 t der badischen Rheinhäfen gelangten 42 500 t nach Duis
burg-Ruhrort, 16 100 t nach den Häfen Hamborn und Walsum,
13 500 t nach den Häfen Rheinhausen und Homberg usw. Auch 
von den 69 400 t Mannheim-Ludwigshafen ging der Hauptteil, 
41 400 t, nach Duisburg-Ruhrort. Von den 39 100 t Hamburgs 
waren 22 100 nach den märkischen Wasserstraßen, 7600 t nach 
Oberschlesien, 5000 t nach Sachsen bestimmt. Von den 24 300 t 
und 15 200 t des Maingebietes erhielt wiederum Duisburg-Ruhrort 
den größten Teil. Ueberhaupt bekam Duisburg-Ruhrort von den 
303 737 t Inlandsversand allein 118 309 t.

Die 284 734 t Auslandsversand bestanden in 42 894 t Aus
fuhr und 241 840 t Einfuhr. Von der Ausfuhr waren 31 100 t 
Sendungen aus Hamburg auf der Elbe nach der Tschechoslowakei 
und 9300 t Sendungen aus Duisburg-Ruhrort nach den Nieder
landen und Belgien. Von der Einfuhr kamen 111 000 t aus den 
Niederlanden, 93 800 t aus Belgien, 18 500 t aus Frankreich,
14 100 t aus England. Fast genau die Hälfte der Einfuhr, nämlich 
122 000 t, landeten in Duisburg-Ruhrort. Das übrige verteilte sich 
auf verschiedene Häfen hauptsächlich des rechten Rheinufers 
in Rheinland-Westfalen. Dr. B. Schm idt, Leipzig.
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statt.
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3. K le in arb eit im M aschinenbetrieb  auf H üttenw erken. 
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4. Verschiedenes.
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