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U nseren  B e rich t üb er die T ätig k e it des V ereins im  K alen 
d e rja h re  19301) beg innen  w ir, w ie üb lich , m it  A ngaben 

ü b e r die
=  M i t g l i e d e r b e w e g u n g .  =

N ach  m eh rjäh rig em  Z uw achs h a t  sich die Z ah l unserer 
M itg lieder im  B erich ts jah re  v e rm in d ert. Sie b e tru g  am  
Ja h ressc h lu ß  6442 gegen 6494 zu  E n d e  des V orjah res. Im  
Ja h re  1930 w u rd en  284 M itg lieder neu  aufgenom m en, w äh 
rend  w ir d u rch  den  Tod, d u rch  A u s tr i t t  u n d  S tre ichung  
336 M itg lieder e in b ü ß ten .

D ie Z ah l de r M itg lieder, die uns d u rch  den  Tod en trissen  
w urden, w a r im  B e ric h ts jah re  m it 90 besonders g roß. Von 
den w enigen n och  lebenden  E isen h ü tten leu te n , die an  der 
N eugründung  u n seres V ereins v o r 50 Ja h re n  b e te ilig t w aren, 
s ta rb  G e o r g  J a n t z e n ,  e iner d e r In h a b e r  d e r C arl-L ueg- 
D enkm ünze. S chm erzliche L ü ck en  w u rd en  in  d ie R eihen  
unseres V o rs tan d es ge rissen ; w ir verlo ren  u n sere  V o rs tan d s
m itg lied er P a u l  B o e h m ,  F r a n z  B u r g e r s ,  G o t t l i e b  
L i p p a r t  u n d  P a u l  T h o m a s .  Von sonstigen  M itg liedern , 
die v i r  d u rch  den  T od verlo ren  h aben , seien g e n an n t: H e r 
m a n n  B o e h m ,  C a r l  B r a c k e i s b e r g ,  E m i l  B r e n n e c k e ,  
W ilh e lm  E s s e r  sen ., H e r m a n n  G a s c h ,  P a u l  G e i -  
m e r ,  M a x  R i t t e r  v o n  G u t m a n n ,  E r n s t  K n a c k -  
s t e d t ,  G e o r g  L i s s ,  R i c h a r d  M o ld e n k e ,  G u s t a v  
M ü l l e r ,  E d m u n d  N e u f a n g ,  E m i l  P e i p e r s ,  J u l i u s  
R ie m e r  sen ., A l f r e d  S c h y l l a ,  C a r l  S p a e t e r  u n d  J u l i u s  
S to c k e y .  W ir  w erden  u n se ren  heim gegangenen  M itg lie
dern, von denen  viele sich  bere itw illig  in  den  D ienst 
u n serer B estreb u n g en  g e s te llt  h a tte n , ein eh rendes A n 
denken bew ahren .

D as M i t g l i e d e r v e r z e i c h n i s  w urde im  M ärz 1930 in  
der üb lichen  F o rm  neu  herausgegeben  u n d  säm tlich en  M it
g liedern  kosten los zug este llt.

=  L i t e r a r i s c h e  T ä t i g k e i t .  =

D er S to ffzu fluß  bei u n se re r  Z e i t s c h r i f t  „ S t a h l  u n d  
E i s e n “  h ie lt au ch  im  B e ric h ts jah re  in  erfreu lichem  U m fang  
an. D ie S c h rif tle itu n g  b lieb , wie in  den  frü h eren  Ja h re n , 
m it a llen  M itte ln  w e ite r  b e m ü h t, die  A ufsätze  in  m ög lichst 
ku rzer F a ssu n g  zu v e rö ffen tlich en , obw ohl die V e rh an d lu n 
gen m it m an ch en  M ita rb e ite rn  n ach  d ieser R ich tu n g  o ft re ch t 
schw ierig  w aren . D u rch  diese s tra ffe  Z usam m enfassung  
des In h a lts  g e lang  es, den  ä u ß eren  U m fang  von  „ S ta h l  u n d  
E isen “  von  1892 S e iten  im  V o rjah re  au f 1840 S e iten  im  
B e ric h ts jah re  zu v e rm in d ern . D ie Z ah l d e r O rig in a la rb e iten  
b e tru g  120, neb en  52 A uszügen aus dem  „A rch iv  fü r  das 
E isen h ü tten w ese n “ , d ie den  L eser von  „ S ta h l  u n d  E isen “ 
m it den  w esen tlich en  E rg eb n issen  d e r A rch iv -A rb eiten  b e 

») Vgl. St. u. E. 50 (1930) S. 289/304.

k a n n t m achen . In  e iner großen  A nzah l von  U m sch au -M itte i
lungen  u n d  F ach v ere in s-B erich ten  w urden  die ausländ ischen  
Z eitsch riften  k r itisc h  au sg ew erte t; zusam m enfassende D a r
ste llungen  de r V eröffen tlichungen  ü b er den K o kereibe trieb , 
das G ießereiw esen, die E isen h ü tten ch em ie  u n d  die feuerfesten  
B austoffe  in n erh a lb  b e s tim m te r Z eiträu m e bezw eckten , 
die L eser au sfü h rlich  ü b e r d ie F o r ts c h r i tte  au f d iesen Ge
b ie ten  zu  u n te rr ich te n . E in  S o n d erheft von  „ S ta h l  u n d  
E isen “  w a r d e r H a u p tv ersam m lu n g  des V ereins im  M ai 1930, 
ein zw eites dem  S tah lg u ß  u n d  ein d r itte s  d e r im  Ju n i  1930 
in  B erlin  ab g eh a lten en  W eltk ra ftk o n feren z  gew idm et. Z ah l
re iche A ufsätze  n ah m en  zu V erkehrs- u n d  w irtsc h a fts 
po litisch en  F rag en , die fü r  die E isen in d u strie  von  B edeu
tu n g  sind, S te llu n g ; fe rn e r w urde ü b er die E rzeugungs-, A b
sa tz - u n d  M ark tv e rh ä ltn isse  a lle r b ed eu ten d en  E isen län d er 
d e r W elt fo rtlau fen d  b e ric h te t. A uch  in  diesem  Ja h re  
können  w ir m it  B efried igung  fe stste llen , d a ß  diese B erü ck 
sich tig u n g  de r w irtsch aftlich en  V erhältn isse  in  „ S ta h l  u n d  
E isen “  ü b e ra ll A nerk en n u n g  gefunden  h a t.  S ta rk en  A n te il 
a n  dem  G esam tu m fan g  h a tte  au ch  w ieder die Z e i t s c h r i f 
t e n -  u n d  B ü c h e r s c h a u ,  in  d e r d as w ich tig ste  S c h rif ttu m  
des In -  u n d  A uslandes ü b e r das E isen h ü tten w esen  u n d  
seine N ebengebiete  nachgew iesen w ird . W egen ih re r  Voll
s tä n d ig k e it u n d  ih res  re ichen  In h a lts  e ig n e t sie sich  sein- 
g u t zu r u n m itte lb a re n  V erw ertung  fü r  e isen h ü tten m än n ische 
L ite ra tu rk a r te ie n , zu m al d a  deren  Z u sam m enstellung  d u rch  
die v om  V erlag  S tah le isen  m . b. H . u n te r  dem  T ite l „ C en tra l
b la t t  d er H ü tte n  u n d  W alzw erke“  herausgegebene einseitig  
b e d ru ck te  Sonderausgabe  d e r Z e itsch riften sch au  n och  e r
heb lich  e r le ic h te rt w ird.

D e r d r i t te  Ja h rg a n g  (1929/30) des „ A r c h i v s  f ü r  d a s  
E i s e n h ü t t e n w e s e n “  k o n n te  d a n k  dem  gleichen B estreben , 
alle  F a c h b erich te  m ö g lichst k u rz  zu fassen , ebenfalls in  
seinem  U m fange v e rrin g e r t  w erden . D ieser b e tru g  796 Seiten  
gegen 876 Seiten  im  Ja h re  1928/29. D ie V erb reitu n g  des 
„ A rch iv s“  b lieb  zufriedenste llend . M ehr n och  a ls b isher 
fan d en  die A rch iv -A rb eiten  E in g an g  in  das in - u n d  aus
länd isch e  S ch rif ttu m . D e r m it  d e r G rü n d u n g  des „A rch iv s“ 
v e rfo lg te  Zweck, d ie V ereinsze itsch rift „ S ta h l  u n d  E isen “ 
zu ergänzen  u n d  g leichze itig  zu  en tla s ten , d ü rf te  d a m it e r
re ic h t sein. A uch  bei d e r m o n a tlich en  H erau sg ab e  des 
„A rch iv s“  e rg ab en  sich  k e in e rle i S tö ru n g en  u n d  Schw ierig
k e iten .

V on den  „ M i t t e i l u n g e n  a u s  d e m  K a i s e r - W i l -  
h e l m - I n s t i t u t  f ü r  E i s e n f o r s c h u n g “  ersch ienen  im  B e
r ic h ts ja h re  d ie L ieferungen  1 b is 20 des X I I .  B an d es m it 
29 A bhand lungen .

U n te r  den neu en  B u c h w e r k e n  des V erlags S tah leisen  
m. b. H . is t  besonders die im  B erich ts jah re  herausgegebene
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8. Auflage des T aschenbuches „ S t a h l  im  H o c h b a u  zu 
erw ähnen, das in seinem  T itel, der deu tschen  N orm en
bezeichnung sich anpassend , die frühere  Bezeichnung 
„E isen “ in „ S ta h l“ g eändert h a t. E rfreu lich  is t  die s ta rk e  
N achfrage nach  diesem  B uche, die es e rforderlich  m ach te, 
daß  die hn  Ja h re  1928 gedruckte  7. A uflage in  d er kurzen 
Zeit bis zum  E rscheinen der jetz igen  A usgabe m ehrm als 
neugedruckt werden m ußte . L n gleichen Verlag erschien, 
w esentlich e rw eitert, das „ S t a t i s t i s c h e  J a h r b u c h  f ü r  
d ie  E is e n -  u n d  S t a h l i n d u s t r i e  1 9 3 0 “ , eine Gem ein
sch aftsarbe it der N ordw estlichen G ruppe des Vereins 
D eutscher Eisen- und  S tah l-In d u s trie lle r u n d  des S tah l
werks-V erbandes. An N euerscheinungen sind  ferner zu 
verzeichnen eine Schrift über „ W ä r m e w e r t i g k e i t ,  
W ä r m e -  u n d  G a s f l u ß “  von  ® r .^ n g .  H . B a n s e n ,  die 
zum  W elt-Ingenieur-K ongreß in  Tokio E nde  1929 vorgelegt 
w urde, und  ein B erich t über die T ätig k e it de r Forschungs
stelle fü r industrie lle  S chw erarbeit der V ereinigten S ta h l
werke u n te r  dem  N am en „ A r b e i t s f o r s c h u n g  in  d e r  
S c h w e r i n d u s t r i e “ , e r s ta t te t  von  Professor A. W a l l i c h s ,  
Professor W . P o p p e l r e u t e r ,  O beringenieur C. R . A r n -  
l io ld  und  Dr. K. H . F r a e n k e l .  Zu dem  bek an n ten  „ W e r k 
s t o f f - H a n d b u c h  S t a h l  u n d  E i s e n “  w urde ein N ach
trag  von 24 B lä tte rn  herausgegeben.

=  V e r e i n s b ü c h e r e i .  =

Die B e n u tz u n g  unserer B ücherei ließ auch  im  B erichts
jah re  w ieder eine befriedigende E n tw ick lung  erkennen. Die 
Z ahl der b en u tz ten  D ruckschriften  blieb m it 31981 h in te r 
dem  E rgebnis des V orjahres (33 394) n ich t w esentlich zu
rück, w ährend  die Z ah l der L esesaal-B esucher m it 14 062 die 
des V orjahres (10 668) erheblich übertra f. Von den ausge
gebenen B üchern  und  Z eitschriften  w urden 8171 (7344) 
an  1026 (947) E n tle ih e r in 2381 (2066) Postsendungen nach 
ausw ärts versch ick t. D er B e s t a n d  der B ücherei an 
B ü c h e r n  und  Z e i t s c h r i f t e n  verm ehrte  sich w ährend 
d er B erich tszeit um  1947 D ruckschriften , also ungefähr 
im  gleichen M aße wie w ährend  des V orjahres (1993), und  
u m faß te  am  Jahressch lüsse  rd . 59 660 (57 710) D ruck
schriften.

Als neue A ufgabe w urde d er B ücherei die Zusam m enstel
lung  eines G e s a m t - I n h a l t s v e r z e i c h n i s s e s  d e r  J a h r 
g ä n g e  1919 b is  1930 von „ S t a h l  u n d  E i s e n “  übertragen . 
D abei h an d elt es sich, obw ohl die seh r sorgfältig  bearbe ite ten , 
alle E inzelheiten  des In h a ltes  von „ S ta h l und E isen “ um 
fassenden H albjahresverzeichnisse als G rundlage dienen, um  
ein außero rden tlich  m ühsam es W erk, dessen D rucklegung 
schon m it R ücksich t auf seinen U m fang noch viel Zeit 
beanspruchen wird. E s k ann  dah er auch  noch n ich t genauer 
angegeben w erden, w ann es vo raussich tlich  erscheinen w ird, 
so dringend  auch  viele B enu tzer von „ S ta h l und  E isen “ 
es erw arten .

Die B i b l i o g r a p h i s c h e  A u s k u n f t s s t e l l e  de r B üche
rei w urde im  B erich tsjah re  zah lenm äßig  fa s t genau so s ta rk  
b ean sp ru ch t wie im  V orjahre. M ehr als b isher m ach te  die 
P rax is  von d ieser E in rich tu n g  G ebrauch. Die F ragen  
selbst b e tra fen  v ielfach Sondergebiete, die ein tieferes E in 
dringen  in  den Stoff no tw endig  m achten . N eben d er B ear
be itu n g  d ieser m eh r oder w eniger um fangreichen B iblio
g raph ien  w urden  zahlreiche kleinere, m eist fernm ündliche 
A nfragen  erledigt.

Die von d er B ücherei v e rw alte te  am tliche  P a t e n t -  
s c h r i f t e n - A u s l e g e s t e l l e ,  die auch  fü r  den P a te n tb e ric h t 
in  „ S ta h l  und  E isen “ von B edeu tung  is t, wies in d er B erich ts
zeit e rn eu t w achsende B enutzungszah len  au f; im  L esesaale 
w urden in 11065 (8767) F ä llen  P a ten tsch riften , sei es in  ganzen

K lassen , U n terk lassen  oder G ruppen , se i es in  E in ze lsch rit
ten , v e rlan g t, w ährend  de r au f A usnahm efä lle  b esch rän k te  
V ersand n ach  au sw ärts  101 (78) P a te n tsc h rif te n  u n d  42 (36) 
E m p fän g er u m faß te .

=  Z w e ig v e r e in e .  =

D urch  die s ta rk e  E n tw ick lu n g  ih res  E igen lebens, be 
sonders in  den F achausschüssen , die den  A usschüssen des 
H au p tv ere in s n achgeb ilde t sind, h ab en  die Z w eigvereine von  
J a h r  zu J a h r  an  W ert noch gew onnen. Z w ischen den F a c h 
ausschüssen des H au p tv ere in s u n d  denen  d er Z w eigvereine 
h a t  sich ein erfreu licher W echse lverkehr en tw ick e lt, u n d  
viele M itglieder, die wegen de r w eiten  E n tfe rn u n g  n ich t 
regelm äßig  an  den Sitzungen  u n se rer g roßen  F ach au ssch ü sse  
teilnehm en können, fanden  h ie rd u rch  A nsch luß  an  die A rbei
ten  des H au p tv ere in s .

Die H au p tv ersam m lu n g  der E i s e n h ü t t e  S ü d w e s t  
tag te  am  19. J a n u a r  1930 in  S a a rb rü c k e n 2). Sie w a r m it 
der F e ier des 25 jährigen  B estehens v erb u n d en , au f d as die 
E isen h ü tte  am  25. S ep tem ber 1929 zu rü ck b lick en  k o n n te . 
D er V orsitzende, H ü tte n d ire k to r  © tp l .^ n g .  A. S p a n n a g e l  
(N eunkirchen), sch ilderte  in  se iner B eg rü ß u n g san sp rach e  die 
E ntw ick lung  d er E isen h ü tte  u n d  sp rach  ansch ließend  ü ber 
die technische E n tw ick lu n g  d er S ü d w est-E isen in d u strie , 
w ährend D r. M. S c h l e n k e r  (D üsseldorf) ü b e r ih re  w ir t
schaftliche E n tw ick lu n g  b e rich te te . K o m m erz ien ra t D r. 
rer. pol. h. c. H e r m a n n  R ö c h l i n g  (V ölklingen) w urde von 
der H aup tv ersam m lu n g  in  W ü rd igung  seiner herv o rrag en d en  
V erdienste um  die technische  u n d  w irtsch aftlich e  E n tw ic k 
lung der S aar-E isen industrie  zum  E h ren m itg lied e  d e r E isen 
h ü tte  e rn an n t. Die im  B erich ts jah re  ab g eh a lten en  S itzungen  
der einzelnen F ach g ru p p en  spiegeln ein erfreuliches B ild  d er 
eifrigen T ätig k e it des Zw eigvereins w ider. E in e r A nregung  
aus dem  K reise ih re r  M itglieder en tsp rechend , beg an n  die 
E isen h ü tte  u n te r  de r L eitu n g  von  S i r .^ n g .  W . O e r t e l  
(Völklingen) im  D ezem ber 1930 einen m eta llog raph ischen  
V ortragskursus, d er eine gu te  B eteiligung  aufwies.

D ie E i s e n h ü t t e  O b e r s c h l e s i e n  h ie lt am  30. M ärz 
1930 ih re  H au p tv ersam m lu n g  u n te r  dem  V orsitz  von  G ene
ra ld irek to r S r . ^ n g .  6 -  i)- R- B r e n n e c k e  (G leiw itz) in 
H indenburg  a b 3). V orträge e rs ta t te te n  D r. P . D a m m  
(H indenburg) ü ber „D ie  oberschlesische S te inkoh le  im  
R ahm en d er K ohlenchem ie“ u n d  P ro fesso r D r. E . W a e tz -  
m a n n  (B reslau) üb er „ E le k tr iz i tä t  u n d  M aterie“ . S)r.=Sng. 
D r. m on t E . h. O. P e t e r s e n  (D üsseldorf) b e ric h te te  ü b e r 
seine E indrücke  w ährend  e iner S tud ien re ise  in  N o rd am erik a  
u nd  Ja p a n . Die A rbe iten  d er F ach au ssch ü sse  w urden  im  
B erich tsjah re  m it gu tem  Erfolge w e ite rg efü h rt. B esonderer 
W ert w urde dabei au f die P flege des G edanken- u n d  E r 
fah rungsaustausches zwischen den  oberschlesischen u n d  
w estlichen W erken d u rch  s tän d ig e  enge F ü h lu n g n ah m e  m it 
den F achausschüssen  des H au p tv ere in s  gelegt. D ie im  V or
jah re  u n te r  reger B eteiligung ab g eh a lten en  L ehrgänge  fü r  
die in den w eite rv era rb e iten d en  B e trieb en  tä tig e n  Z eit
rechner nach  den G ru ndsätzen  des R eichsausschusses fü r  
A rb e itsze ite rm ittlu n g  w urden m it einem  L eh rg an g  fü r B e
tr ieb sk a lk u la to ren  in G ießereien fo r tg e se tz t; au ß erd em  
w urde eine G em einschaftsarbeit ü b er W ege zu r V erm eidung  
der V erlustzeiten  in  G ießereien d u rch g efü h rt. V e ra n s ta l
tun g en  von V ortragsabenden  bo ten  den  M itg liedern  d e r 
E isen h ü tte  w eite re  A nregungen.

Die H au p tv ersam m lu n g  der E i s e n h ü t t e  O e s t e r r e i c h  
fand  vom  24. bis 26. M ai 1930 in L eoben  s t a t t 1). D en  V orsitz

2) Vgl. St. u. E. 50 (1930) S. 134/35.
3) Vgl. St. u. E. 50 (1930) S. 493/94.
4) Vgl. St. u. E. 50 (1930) S. 810/13



2 2 . J a n u a r  1 9 3 1 . U eber d ie  T ä tig ke it des V ere in s  deutscher E isen h ü tten leu te  im  J a h re  1930. Stahl und Eisen. 91

fü h rte  G e n era ld irek to r D r. m o n t. E . h . A. A p o ld  (W ien). 
A m  e rs ten  T age b e h an d e lte  2)r.=$ttg. F . P ö l z g u t e r  (B o
chum ) den  „H o ch frequenzo ien  als S tah lschm elzo fen“ 5), 
w äh ren d  P ro fesso r S r .^ T tg .  0 .  v o n  K e i l - E i c h e n t h u r n  
(L eoben) ü b e r „D ie G rap h itb ild u n g  im  G ußeisen“ 6) sprach . 
In  d e r H a u p ts itz u n g  g ed ach te  de r V orsitzende d er vo r 
5 Ja h re n , am  3. M ai 1925, e rfo lg ten  G ründung  d er E isen 
h ü tte  u n d  g ab  einen U eb erb lick  sow ohl ü b e r ih re  erfreuliche 
E n tw ick lu n g  a ls au ch  ü b e r die von  ih r  gele istete  A rbeit. 
W eite r b e ric h te te  de r V orsitzende ü b e r die w irtsch aftlich e  
L age O esterre ichs u n d  seiner E isen in d u strie . $ r .= 5 n 9- 
D r. m o n t. E . h . 0 .  P e t e r s e n  (D üsseldorf) h ie lt a u ch  h ie r 
e inen V o rtrag  ü b e r seine E in d rü ck e  w äh ren d  seiner S tu d ien 
reise  in  N o rd am erik a  u n d  Ja p a n . E in e  B esich tigung  des E rz 
berges am  d r itte n  Tage beschloß die w ohlgelungene Tagung. 
D er F ach au ssch u ß  fü r W alzw erksöfen k o n n te  die begoim enen 
A rb e iten  zu E n d e  führen . N eue G em einschaftsarbeiten  
w urden  von  den im  B erich tsjah re  g eg rü n d eten  A usschüssen 
zu r B estim m ung  des Säurew iderstandes von  S tah lleg ie
ru n g en  u n d  fü r  E lek tro s tah lö fen  in  A ngriff genom m en. 
D em  F ach au ssch u ß  fü r  E lek tro stah lö fen  t r a te n  alle au f
g e fo rderten  W erke bei. In  g ew ohn ter W eise w u rd en  w ieder 
einige V ortragssitzungen  abgehalten .

A m  11. D ezem ber 1930 fa n d  im  S i e g e r l a n d e  in  
der F o rm  e iner t e c h n i s c h e n  V o r t r a g s s i t z u n g  eine g u t 
verlau fene  V eran s ta ltu n g  s t a t t 7), die n ic h t n u r  v o n  e tw a  
200 M itgliedern  aus dem  S iegerlande u n d  den  angrenzenden  
G ebieten  b esu ch t w ar, sondern  bei d e r w ir au ch  zu u n serer 
F reu d e  zah lreiche M itglieder des uns be freu n d e ten  Sieger
län d e r B ezirksvereines des Vereines d eu tsch er Ingen ieure  
beg rüßen  k o n n ten . N ach  e in le itenden  A usführungen  des 
V orsitzenden, 3)r.=!3ng- D r. m o n t. E . h . 0 .  P e t e r s e n  
(D üsseldorf), h ie lt D irek to r H u g o  K le in  (N iederscheiden) 
einen V o rtrag  ü b e r „D as F e in b lech  in  d er E n tw ick lu n g  
zu r Q u a litä t“ ; In g en ieu r W i l h e lm  K a l k h o f  (D o rtm u n d ) 
sp rach  „U eb er In d iz ieren  von  D am p fh äm m ern  u n d  d am p f
h y d rau lischen  P re ssen “ ; 2)r.=3ng. 0 .  P e t e r s e n  h ie lt eine 
„N achlese aus seinen jap an isch en  B e iseerinnerungen“ .

=  V o r s t a n d s s i t z u n g e n  u n d  H a u p t v e r s a m m l u n g .  =

D er V o rs tan d  u n d  der V o rs ta n d sra t des V ereins h ie lten  im  
B erich tsjah re  am  25. F e b ru a r  u n d  22. O k to b er in  D üssel
dorf zwei S itzungen  ab , deren  E rgebn isse  se inerzeit schon 
m itg e te ilt w orden  s in d 8). D ie H au p tv ersa m m lu n g  des 
B erich tsjah res fan d  am  17. u n d  18. M ai in dem  gew ohnten  
R ahm en in  D üsseldorf s ta t t .  U eber ih ren  V erlauf h ab en  w ir 
ebenfalls f rü h e r schon au sfü h rlich  b e r ic h te t9).

=  F a c h a u s s c h ü s s e .  =

Die T ätig k e it d e r  F ach au ssch ü sse  fü h rte  au ch  im  B e
r ich ts jah re  w ieder zu m anchen  schönen E rfo lgen . D ie Z ah l 
der insgesam t in den  A usschußsitzungen  e rs ta t te te n  B erich te  
b e tru g  85. D a m it e rh ö h te  sich die G esam tzah l d er seit 
der G rü n d u n g  d e r A usschüsse herausgegebenen  B erich te  
auf 966. D ie n ach s teh en d e  A u fs te llu n g  zeig t, inw iew eit 
die einzelnen F achau ssch ü sse , deren  G rü n d u n g s jah re  in 
K lam m ern  angegeben  sind , an  dieser Z ah l b e te ilig t w aren .

U eberw iegend w urden  die B erich te  im  „A rch iv  fü r  das 
E isen h ü tten w esen “ , zum  T eil in  d e r Z e itsch rift „ S ta h l  u n d  
E isen“  v e rö ffen tlich t. D iese b ie te t  jedoch  in so fe rn  eine ge
schlossene U eb ers ich t d er B erich te , als sie s te ts  zum  m in-

5) Erscheint dem nächst in  erw eiterter Form  in St. u. E.
6) Arch. Eisenhüttenw es. 4 (1930/31) S. 245/50 (Gr. E : 

N r. 135).
7) Vgl. St. u. E . 50 (1930) S. 1789.
0) S t. u. E. 50 (1930) S. 347/48 u. 1599/1600.
•) St. u. E . 50 (1930) S. 793/99.

Zahl der erschienenen 
Berichte

seit Bestehen 
im B erich ts- des Aus- 

jah re  schusses

E rzau ssch u ß  (G rü n d u n g s ja h r 1919) l 25

K okereiausschuß  (1 9 1 2 ) ........................ 3 36

H ochofenausschuß  ( 1 9 0 7 ) ...................
A usschuß fü r  V erw ertung  d e r H o ch 

6 115

ofenschlacke (1921) ........................ 3 18
S tah lw erksausschuß  (1911) . . . . 20 198
W alzw erksausschuß  (1913)................... 9 81
M asch inenausschuß  (1918) . . . .  
A usschuß fü r B e trieb sw irtsch a ft

2 47

(1924) . . . ...................................... 9 46
C hem ikerausschuß  ( 1 9 1 1 ) ................... 9 79
W erksto ffausschuß  ( 1 9 2 0 ) ................... 10 167
W ärm este lle  (1 9 1 9 ) .................................
G em einschaftsste lle  S ch m ierm itte l

13 145

(1920) ....................................................

85
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d esten  A uszüge d er A rb e iten  b rin g t. U eber E in ze lh e iten  
d er F ach au ssch u ß -A rb eiten  is t  folgendes zu sagen :

Im  H o c h o f e n a u s s c h u ß ,  d e r d ie F o r ts c h r itte  in  de r 
G ich tgasre in igung  se it m ehreren  J a h re n  e ingehend v e rfo lg t, 
w urde  in  seiner V ollsitzung  am  28. O k to b er 1930 ü b e r die B e
triebsergebnisse  des e rs ten  E lek tro filte rs  b e ric h te t, b e i dem  
das G as in  zwei S tufen  m it Z w ischenkühlung  d u rch  W asser, 
s t a t t  beim  D urch g an g  d u rch  eine einzige F ilte rg ru p p e  e n t
s ta u b t  w ird . M itte l zu r E rsp a ru n g  von W asser so llten  zwei 
V o rträg e  ü b e r die K ö rn u n g  de r H ochofenschlacke in  einer 
S ch leuderm ühle10) sowie in  e iner besonderen  R in n e 11) 
angeben. A uf ein anderes G ebiet fü h rte  ein  B e rich t ü b e r die 
G ew innung u n d  V e rh ü ttu n g  d e r E isenerze  in  Schw eden, 
de r die besonderen  V erhältn isse  d er R oheisenerzeugung  
im  e lek trischen  Ofen be leu ch te te .

D er A r b e i t s a u s s c h u ß  b ra ch te  die sich schon lange 
h inziehenden  B e ra tu n g en  ü b e r G ü ten o rm en  d er feuerfesten  
H ochofenste ine  zu m  A bschluß . In  Z u sam m en arb e it m it  
dem  G ießerei-N orm enausschuß  w u rd en  R ich tlin ien  fü r  R o h 
eisenm asseln festgeleg t, die sich  v o r  allem  au f G ew icht, 
A bm essungen, K ennzeichnung  u n d  S a n d an h an g  des G ieße
reiroheisens e rstrecken . D as E rsch ein en  v o n  ind ischem  
G ießereiroheisen au f dem  deu tsch en  M ark te , w enn  au ch  n u r  
in  geringen  M engen, gab  A n laß , Schm elzversuche im  V er
gleich m it  deu tsch em  G ießereiroheisen  an zuste llen . D ie 
b isherigen  E rgebn isse  lassen  keine U eberlegenheit des 
ind ischen  E isens e rk en n en ; den  A nreiz zu se inem  V erb rau ch  
b ie te t w oh l n u r  d e r n iedrigere  P re is, d er a lle in  d u rch  eine 
sta a tlic h e  A u sfu h rv erg ü tu n g  u n d  die geringe F ra c h t  ■—  das 
E isen  k o m m t als B a lla s tg u t m it  B aum w olldam pfern  n ach  
D e u tsch lan d  —  m öglich  is t. Schließlich  w urde  in  einem  
B erich t ü b e r die R ohsto ffau fb ere itu n g san lag e  eines S a a r
w erkes gezeigt, w ie m an  die schw ierige A ufgabe d er M in e tte 
zerk le inerung  u n d  d er S in teru n g  des en tfa llen d en  E rz 
feines m it  M in e tteg ich ts tau b  w irtsch aftlich  gelöst h a t.

U m  die E rsp am ism ö g lich k eiten , die in  einem  v o ll
kom m enen  W in d e rh itze rb e trieb  ru h en , gen au  zu p rü fen , 
se tz te  d er A rb e itsau ssch u ß  einen U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  
W i n d e r h i t z e r f r a g e n  ein, d er seine A rbe iten  inzw ischen  
au fg en o m m en  h a t.

D e r U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  H o c h o f e n u n t e r s u c h u n 
g e n  b e faß te  sich u n te r  M itw irkung  d e r W ärm este lle  m it

10) Ber. Hochofenaussch. V. d. Eisenh. Nr. 115; St. u. E. 50
(1930) S. 1775/78.

xl) Ber. Hochofenaussch. V. d. Eisenh. N r. 116; St. u. E. 51
(1931) S. 11/14.
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den besonderen B etriebsverhältn issen  der H ochöfen im 
Dillgebiete. E r  verfo lg te w eiter die Vorgänge im  Gestell 
und  die F rage  der G asverteilung im  S ch ach t12). E ine 
E rö rte ru n g  über die E rfah rungen  m it der E insp ritzung  von 
W asser in die B lasform en des Hochofens ließ erkennen, daß 
allenfalls n u r ganz geringe E rsparn isse  zu erw arten  sind; 
vor allem  aber zeigte sich hierbei, daß  m it m öglichst gleich
bleibendem  Feuchtigke itsgehalte  des W indes die besten 
B etriebsergebnisse zu erzielen sind.

Die A rbeiten  des A u s s c h u s s e s  f ü r  V e r w e r tu n g  d e r  
H o c h o f e n s c h la c k e  stan d en  überw iegend im  Zeichen der 
N eufassung der R ichtlin ien  fü r die L ieferung von H ochofen
schlacke als G leisbettungs-, S traß en b au - u n d  Zuschlagstoff 
fü r B eton. Die langw ierigen A rbeiten  k o n n ten  im  H erb st 
1930 in einer Sitzung der am tlichen  K om m ission zur U n te r
suchung der V erw endbarkeit von  H ochofenschlacke, in  der 
außer den verschiedenen staa tlich en  B ehörden auch die 
w ichtigeren V erbraucherverbände v e rtre te n  sind, abge
schlossen w erden, jedoch n u r  u n te r  A nnahm e einiger v er
schärfender B edingungen. D ie H eraufsetzung  der A nforde
rungen d u rch  die V erbraucher überrasch te  um  so m ehr, 
als die Kom m ission bei ih ren  im  Z usam m enhang m it den 
B eratungen  un ternom m enen  B esichtigungen zu d er Ueber- 
zeugung gekom m en w ar, daß  nach  den früheren  R ichtlin ien  
gelieferte H ochofenschlacke den N atu rgeste inen  fü r Gleis
bettungszw ecke u n d  S traß en b au  gleichw ertig ist. Dabei 
w ird die H ochofenschlacke in  d er G leisbettung wohl schärfer 
b eansp ruch t als bei allen anderen Verbrauchszwecken.

U eber die Versuche zur V erw endung der H ochofen
schlacke als D üngem ittel liegen inzw ischen die Ergebnisse 
zweier E rn te jah re  vor. D anach  k an n  festgeste llt werden, 
daß  die N eutralisationsw irkung  der Schlacke, auf den K alk 
gehalt berechnet, h in te r  der von gebranntem  K alk  und 
K alkm ergel kau m  zurückbleib t. U m  auf m öglichst vielen 
B odenarten  zu r V erm eidung von  R ückschlägen Versuche 
anstellen  zu können, w urde tro tz  des bisherigen günstigen 
Ergebnisses die A usdehnung der Versuche auf ein weiteres 
E rn te ja h r  fü r zweckm äßig gehalten . Die Versuche werden 
in engster Z usam m enarbeit m it dem  Verein der T hom as
m ehl-E rzeuger durchgeführt.

D urch  die Vorlage eines N o rm blatten tw urfes fü r B im s
schw em m steine w urde au ch  die N orm ung von H ochofen
schw em m steinen angeregt. Z ur B eschaffung der erforder
lichen U n terlagen  w urden U ntersuchungen  beim  Staatlichen 
M aterialp rüfungsam t in  B erlin-D ahlem  v e ra n la ß t/

Im  übrigen n ah m  der A usschuß häufiger Gelegenheit, 
A ngaben ü ber angeblich  schlechte B ew ährung der H och
ofenschlacke nachzugehen, sei es bei B eto n b au ten , sei es 
im  S traßenbausto ff oder bei D am m anschü ttungen . In  
fa s t allen F ä llen  gelang es, nachzuw eisen, d aß  die H ochofen
schlacke zu U nrech t fü r die M ißerfolge veran tw ortlich  
gem ach t w orden w ar.

D er E r z a u s s c h u ß  griff in  seiner 10. V ollsitzung am  
21. N ovem ber 1930 zwei F rag en  auf, die ih n  auch  in  den 
V orjahren schon b eschäftig t h a tte n :  D ie U n tersuchung  
von A ufbereitungsan lagen  im  Siegerland u n d  die Gewin
nung einer U ebersich t ü ber ausländische E isenerzvorkom m en. 
Die E isen erz-L ag erstä tten  in  S üd afrik a13) und  in  Chile 
w urden in zwei V orträgen  b eh an d e lt, die auch die A ussichten 
fü r eine eigene E isen industrie  in diesen G ebieten berück
sichtig ten . E in  w e ite rer B erich t g a lt  U ntersuchungen  einer 
neuen naßm echanischen  A ufbereitung  S iegerländer G ruben-

12) Ber. Hochofenaussch. V. d. Eisenh. N r. 114; St. u E 50 
(1930) S. 1217/21.

ls) Arch. Eisenhüttenwes. 4 (1930/31) S. 269/76 (Gr. A: 
Erzaussch. 25).

kleins u nd  d er zw eckm äßigen V era rb e itu n g  des h ierbe i a n 
fallenden Feinerzes. A ls ein W eg zu diesem  Ziele w urde  das 
V erkoken des F e in sp a tes  zusam m en  m it K ohle  a n g eg eb en : 
jedoch bed arf es noch w e ite rer K lä ru n g  ü b e r die B ew ährung  
dieses E rzkokses im  H ochofenbetrieb .

Im  K o k e r e i a u s s c h u ß ,  dessen 11. V ollversam m lung  
im  R ahm en der d r itte n  tech n ischen  T ag u n g  des rh e in isch 
w estfälischen S teinkoh lenbergbaues am  17. O k to b e r 1930 
in  E ssen s ta ttfa n d , b esch äftig te  m an  sich m it den  A u s
w irkungen der neuzeitlichen  G asversorgung  au f den  Zechen 
und  K okereibetrieben. D ab ei w urde fe stg es te llt, d aß  infolge 
des w eitverzw eigten  A usbaues d e r G asle itungen  die E rze u 
gung des Gases w ieder m eh r an  den  O rt des K ohlenentfalles, 
auf die Zeche, v e rleg t w ird , w äh ren d  v o r w enigen Ja h ren  
noch das B estreben d ah in  ging, die K okereien  m it dem  
H ü tten w erk  als dem  g rö ß ten  G asab n eh m er zu verb inden . 
E in  R ückblick  auf die jü n g ste  E n tw ick lu n g  des K okerei
wesens ließ erkennen, d aß  neuerd ings b each ten sw erte  F o r t 
sch ritte  sow ohl im  B au  u n d  in  de r L eistu n g sfäh ig k eit der 
Koksöfen als auch  in  d er G ew innung u n d  A u sn u tzu n g  der 
N ebenerzeugnisse e rre ich t w orden  sind . Sch ließ lich  w urden  
in  einem  B erich t neuzeitliche V erfahren  zu r S tü ck k o k sp rü 
fu n g 14) behandelt, die sich ohne besondere  A ufw endungen 
im  B etriebe du rch führen  lassen  u n d  au ch  fü r  d iesen b ra u ch 
bare U nterlagen  liefern.

D er A r b e i t s a u s s c h u ß  b e faß te  sich w ied eru m  m it den 
R ichtlin ien  fü r die A ufste llung  von G ew ährle istungen  und  
fü r die D urchführung  von  A bn ah m ep rü fu n g en  b e i K oksöfen, 
die zu einem  gewissen A bsch luß  g e b rac h t w u rden . D er 
V erbesserung der B e triebsüberw achung  g a lte n  B erich te  
ü ber ein G erät zu r B estim m ung des B enzo lgehaltes im  E n d 
gas sowie des A schengehaltes von  K ohle  u n d  K oks sowie 
schließlich über V erfahren  zu r S ch n ellbestim m ung  des 
Feuch tigke itsgehaltes in  den  K ohlen . S ehr an reg en d  verlief 
die 25. S itzung  des A usschusses, die a ls O s tta g u n g  in  Salz
b ru n n  s ta ttfa n d . E n tsp rech en d  dem  T ag u n g so rte  w aren 
einige V orträge den besonderen V erh ältn issen  de r A uf
bereitung  u n d  V erkokung n iedersch lesischer K o h len  ge
w idm et. E in  w eiterer B erich t b e sch äftig te  sich  m it  dem  
W eg der Gase im  K okskuchen  bei de r A b g aru n g  u n d  den 
h ieraus m öglichen Folgerungen  fü r die S te ig e ru n g  des B en 
zolertrages. E in  V o rtrag  üb er versch iedene V erw endungs
m öglichkeiten von K oksgrus u n d  seine B e w e rtu n g 16) sollte 
W ege zu einer E rh ö h u n g  des E rtra g e s  des K okerei
betriebes zeigen.

D er S t a h l w e r k s a u s s c h u ß  e n tfa lte te  au ch  im  B erich ts
jah re  w ieder eine rege T ätig k eit. D ie 29. V o llsitzung  am  
15. J a n u a r  1930 b ra ch te  zu n äch st e inen B e ric h t ü b e r die 
B adzusam m ensetzung von  S iem ens-M artin -S chm elzungen  
in  verschiedenen B ad tie fen 16). Solche U n te rsu ch u n g en  
trag en  dazu  bei, den M echanism us des A blaufs d e r R e ak 
tionen au fzu k lären ; sie zeig ten  u . a ., d aß  sich die chem ischen 
Vorgänge zwischen Schlacke u n d  B ad  selir sch n e ll v o n  der 
B adoberfläche bis zur H erdsoh le  ausw irk en ; g le ich g erich te te  
U n tersuchungen  sind zur Z eit noch im  G ange. E in  zw eiter 
B erich t be leuch te te  die B e trieb sfü h ru n g  im  Siem ens- 
M artin -W erk  m it H ilfe von  Z eitged ingen17) u n d  fü h r te  zu 
einem  lebhaften  M einungsaustausch . In  e inem  d r i tte n

14) Arch Eisenhüttenwes. 4 (1930/31) S. 225/38 (Gr. A:
kereiausseh. 36); vgl. St. u. E . 50 (1930) S. 1643/44).

bis 1500 Kokereiausscl1- 35i St. u. E. 50 (1930) S. 1495

(1930? 8BTo49/6hl1 W" AUSSCh' ^  ^  189: S t ' E ' 50
y* ^ f c h ' , E i s e n h ü t t e n w e s .  3  ( 1 9 2 9 /3 0 )  S . 7 3 1 /4 4  ( G r .  B :
■ S tah lw .-A u ssch . 18 6 ); v g l .  S t .  u . E .  5 0  (1 9 3 0 )  S . 9 9 6 .
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B e ric h t18) w urde die E rzeu g u n g  von  E d e ls tah len  im  k ern 
losen In d u k tio n so fen  b e h an d e lt u n d  gleichzeitig  eine ein
gehende B eschreibung  d e r e rs ten  in  D eu tsch lan d  im  D au er
b e trieb e  befind lichen  A nlage u n d  ih re r  B etriebsw eise ge
geben. D ie 30. V ollsitzung  am  24. O k to b er 1930 b ra ch te  
im  A nsch luß  a n  die frü h ere  B eschreibung  der e rs ten  d e u t
schen, n a c h  dem  T alb o t-V erfah ren  a rb e iten d en  A n lage19) 
einen B e rich t ü b e r B e trieb  u n d  M etallu rg ie  eines 200-t- 
K ippofens fü r  dieses V erfah ren 20), in  dem  au ch  die w ich
tig e  F ra g e  d er D eso x y d a tio n  m it flüssigem  u n d  festem  
F erro m an g an  e rö rte r t  w urde. E in  w e ite rer B e ric h t20) 
b eh an d e lte  d ie S ch lackenzusam m ensetzung  be im  Siem ens- 
M artin -V erfah ren , besonders m it R ü ck sich t au f den E isen- 
u n d  M an g an ab b ran d , sowie die gerade in  den le tz ten  Ja h re n  
fü r die D eso x y d a tio n  als so b ed eu tsam  e rk an n te  M angan- 
re d u k tio n  aus d e r Schlacke. In  einem  d r i tte n  B erich te  
w urden  U n tersuchungsergebnisse  ü ber den E in flu ß  der 
K o k illen tem p era tu r au f die L age des äu ß eren  B lasenkranzes 
u n d  die Seigerungsverhältn isse  in  F lu ß s ta k lb ra m m e n 20) 
m itg e te ilt.

W ar schon im  V orjah re  n ach  dem  frü h e r au f geste llten  
A rb e itsp län e  d er M etallu rg ie  d e r S tah lerzeugung  zu n eh 
m ende A u fm erksam keit geschenk t w orden , so w u rd en  diese 
A rbeiten  im  B erich tsjah re  besonders g e fö rdert. E in e  R eihe 
von  A rb e iten  so llte  einen E in b lick  in  die R eak tionsm ög
lich k e iten  bei d e r S tah lerzeugung  m it H ilfe  p h y sik a lisch 
chem ischer V orste llungen  v e rm itte ln 21); d ie h ie r  ange- 
s te llten  U n te rsu ch u n g en  e rs treck ten  sich au f die F ra g e  des 
V erlaufs d er M angan- u n d  P h o sp h o rreak tio n  beim  basischen 
S iem ens-M artin -V erfahren22), au f die E n tk o h lu n g  des E isens 
u n d  die K o n z en tra tio n  des freien  E isen o x y d u ls  in  basischen  
S ch lacken23) sowie au f die E ntschw efe lungsvorgänge  u n d  
die S auersto ffau fn ah m e des M etalls24).

T ro tz  d e r d u rc h  solche A rb e iten  b e re its  gew onnenen 
E rk en n tn isse  b le ib t au f diesem  n ich t ganz e in fach  zu 
erschließenden G ebiete, w ie au ch  ein  V e rg le ic lrm it w e r t
vollen am erikan ischen  A bhan d lu n g en  ü b e r die gleichen 
F rag en  zeigt, noch  eine üb erau s große F ü lle  von  A ufgaben  
b estehen , die zu  lösen u n b e d in g t n ö tig  e rsch e in t, w enn  w ir 
unsere  S tah le rzeugungsverfah ren  beh errsch en  u n d  die G üte 
de r E rzeugnisse  ste ig e rn  wollen. U m  fü r  dieses Ziel W issen
sch a ft u n d  P ra x is  zu  gem einsam er A rb e it zusam m enzu
fassen, erfo lg te in  e iner besonderen  B esp rechung  ein ein
gehender M einungsaustausch  d a rü b er, in  w elcher R ich tu n g  
d e rartig e  U n te rsu ch u n g en  im  L ab o ra to riu m  u n d  im  B e triebe  
auszuführen  sind . E s is t  zu  hoffen , d aß  w ir d u rch  eine 
solche G em einsch aftsa rb e it v on  W issenschaft u n d  P rax is  
ein gu tes  S tü ck  W eges in  d er A u fk lä ru n g  u n d  d a m it der 
V erbesserung der S tah lerzeugungsvorgänge  w eiterkom m en 
werden.

D em  A r b e i t s a u s s c h u ß  oblag, wie in  frü h eren  Ja h re n , 
die V orbereitung  de r lau fenden  u n d  der w e ite r e inzu leitenden  
A rbeiten . F e rn e r  w u rd e  in  seinem  K reise  eine R eihe w ich
tig e r E inzelfragen  besp rochen , wie z. B . : die  E rzie lung  
d ich te r S tah lb löcke  m it H ilfe d er e lek trischen  B lockkopf-

18) Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. N r. 183; St. u. E. 50 
(1930) S. 617/29.

19) Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. N r. 168; St. u. E. 49
(1929) S. 977/90.

• *°) S t. u. E . dem nächst.
21) Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 188; St. u. E. 50

(1930) S. 953/66.
22) Arch. E isenhüttenw es. 3 (1929/30) S. 505/30 (Gr. B: 

Stahlw.-Aussch. 179); vgl. St. u. E. 50 (1930) S. 953/66.
23) Arch. E isenhüttenw es. 3 (1929/30) S. 571/76 (Gr. B: 

Stahlw.-Aussch. 182); vgl. St. u. E . 50 (1930) S. 953/66.
24) Arch. Eisenhüttenwes. 3 (1929/30) S. 685/92 (Gr. B: 

Stahlw.-Aussch. 184); vgl. St. u. E. 50 (1930) S. 953/66.

b eh eizung25), die V erw endung  von  A n s tric h m itte ln  fü r 
G ußform en26), die E rzeu g u n g  von  basischem  Siem ens- 
M artin -S ta h l nach  dem  D u p lex v erfah ren  in  V erb indung  
m it T albo t-O efen  in  den  V erein ig ten  S ta a te n , die A uf
ste llung  von G ütenorm en  fü r  S iem ens-M artin -O fenste ine 
u. a. m.

Im  U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  d a s  S i e m e n s - M a r t i n -  
V e r f a h r e n ,  an  dessen A rb e iten  au ch  die W ärm este lle  
be te ilig t is t, k o n n te  de r Teil des frü h er au fgeste llten  A rb e its
p lanes, de r die V erbesserung de r B a u a r t  u n d  de r W ärm e 
tech n ik  des Siem ens-M artin-O fens zum  Ziel h a t,  zu  einem  
gewissen A bsch luß  g eb rach t w erden . Im m e rh in  b leiben 
a u ch  h ier n och  m anche  A ufgaben  zu  lösen, d u rch  die z. B. 
eine noch  schärfere  B etrieb sü b erw ach u n g  e rm ög lich t w ird , 
u m  bessere S tu n d en le istu n g en  zu erre ichen. V on d en  im  
B erich tsjah re  abgeschlossenen seien au ß er den  oben b ereits  
e rw äh n ten  A rb e iten  h ie r  n u r  g e n an n t U n te rsu ch u n g en  ü b er 
die W ärm ev erlu ste  u n d  H a ltb a rk e it  des S iem ens-M artin- 
Gewölbes w äh ren d  e iner O fenreise27), ü b e r W ärm eü b erg an g s
zah len  u n d  W id e rstan d sv erlu ste  in  d en  R eg en era tiv k am m em , 
ü b e r den E in flu ß  d er F a lsc h lu ft u n d  M itte l zu  deren  V er
m eidung , ü b e r Iso lierungen  z u r  E in sch rän k u n g  d er W ärm e
verlu s te , ü b e r die B eaufsch lagung  d er K am m ern  u . a. m.

N eben  d iesen A rb e iten  au f m eh r w ärm etechn ischem  
G ebiet sind , wie schon e rw äh n t, die m eta llu rg ischen  A rbeiten  
auf G ru n d  p rak tisch -b e trieb lich e r U n te rsu ch u n g en  in  den 
V orderg rund  g e tre ten . A ls Beispiele seien e rw äh n t ein 
B e rich t ü b e r den  E in flu ß  von  flüssigem  gegenüber festem  
R oheiseneinsatz  au f die B etriebsergebn isse28), eine au f 
B etrieb sb eo b ach tu n g en  au fg eb au te  U n te rsu ch u n g  ü b e r Ge
se tzm äß igkeiten  in  d er Z usam m ensetzung  b asisch er Siem ens- 
M artin -S ch lack en 29), besonders m it  R ü ck sich t au f den 
E isen ab b ran d , usw . A ndere  A rb e iten , z .B . ü b e r das V er
h a lte n  des M angans, ü b e r die R eak tio n en  zw ischen S tah lb ad  
u n d  Schlacke in  d er P fan n e  u . dgl., w u rd en  e ingeleite t.

Im  U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  d e n  T h o m a s b e t r i e b  w u r
den die E rgebn isse  einer g roßen  U m frage ü b e r A bm essungen 
u n d  B etrieb sv erh ä ltn isse  de r deu tsch en  T h o m ask o n v erte r 
besprochen . B ei de r F ü lle  d e r vorliegenden  A ngaben , die 
e igen tlich  das gesam te  G ebiet des T h om asverfah rens b e 
h andeln , w ird  die gem einsam e E rö rte ru n g  d e r versch iedenen  
E inzelfragen  noch  in  e iner besonderen  S itzung  fo rtg ese tz t 
w erden. D a rü b e r h in au s  b e faß te  sich d e r U n te rau ssch u ß  
noch  m it  E inzelau fgaben , v o n  denen  h ie r  g e n an n t seien 
ein B erech n ungsverfah ren  zu r E rm ittlu n g  des K ippm om en
te s 30) u n d  ein B e itrag  ü b e r die m echanisch-m etallu rg ischen  
V orgänge be im  T h o m asv erfah ren 31), d e r  eine ausgedehnteA us- 
sp rache  b eso n d e rs  ü b e r die W in d fü h ru n g  u n d  die d a m it zu 
sam m enhängenden  F ra g e n  h e rb e ifü h rte . D ie f rü h e r  schon ein
g e le ite ten  U n te rsu ch u n g en  ü b e r die K o n s titu tio n  d e r P h o s
p h a tsch lack en  w u rd en  im  B erich ts jah re  fo rtg ese tz t u n d  
d u rch  U n te rsu ch u n g en  a n  T hom assch lacken  m it  F lu ß sp a t
zu sa tz  u n d  a n  P h o sp h a tsch lack en  aus dem  Siem ens-M artin- 
B e triebe  e rg än z t. E benso  w urden  die U n te rsu ch u n g en  über

25) Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 198; St. u. E . 50 
(1930) S. 1801/05.

26) Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 197; St. u. E. 50 
(1930) S. 1741/44.

27) Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 192; St. u. E . 50 
(1930) S. 1393/97.

28) Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 194; St. u. E. 50 
(1930) S. 1489/95.

29) Arch. E isenhüttenw es. 4 (1930/31) S. 239/44 (Gr. B: 
Stahlw.-Aussch. 195); vgl. S t. u. E . 50 (1930) S. 1778/79.

30) Arch. E isenhüttenw es. 4 (1930/31) S» 177/84 (Gr. B: 
Stahlw.-Aussch. 193); vgl. S t. u. E. 50 (1930) S. 1529/30.

31) Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 196; St. u. E. 50 
(1930) S. 1665/74 u. 1708/18.
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das te rn ä re  System  K alk-K ieselsäure-Phosphorsäure  auf 
therm ischem , m ineralogischem  und  röntgenologischem  V ege 
im  K aiser-W ilhe lm -Institu t fü r E isenforschung begonnen.

D er U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  E l e k t r o s t a h l b e t r i e b  
se tzte  die Versuche zur Auffindung besonders geeigneter 
Baustoffe fü r das Gewölbe von L ich tbogen-E lek trostah löfen  
fo rt, und  zw ar m it Teerdolom it, T eerm agnesit, S ilizium kar
bid- und Kohlenstoffsteinen. W enn diese U ntersuchungen  
auch  noch nich t vollständig abgeschlossen sind, so scheinen 
sie leider doch schon die bereits f rü h e r32) gem achte  E r 
fahrung  zu bestätigen , daß ein w irtschaftlicher E rfo lg  m it 
diesen B austoffen zur Zeit noch n ich t zu erreichen is t; 
die Versuche werden indessen auf verschiedenen W erken 
fortgesetzt. N achdem  die F rag en  der zw eckm äßigsten  B e
m essung der T ransform atorgröße, der O fenabm essungen33) 
sowie der V erteilung der E nerg ieverluste  schon frü h er durch  
G em einschaftsarbeiten g ek lä rt w orden w aren, w urden im  
B erichtsjahre  durch  eine U m frage U nterlagen  gesam m elt, 
die einen U eberblick über die in  den le tz ten  Ja h ren  erzielten 
F o rtsch ritte  im  B au und  B etriebe der E lek trostah lö fen  
erm öglichen; die E rgebnisse w erden nach  ih re r A usw ertung 
dem nächst veröffen tlich t w erden. Besondere A ufm erksam 
k e it w idm ete der U nterausschuß  der w eiteren  E n tw ick lung  
der kernlosen  Induktionsöfen . In  einer Sitzung w urden 
in  zwei w ertvollen  B erich ten  die neueren E rfah rungen , auch 
m it größeren Oefen, m itg e te ilt; b eh an d e lt w urden dabei 
besonders die G esich tspunkte  der baulichen A nlage, der 
T iegelhaltbarkeit, des S trom verbrauchs u n d  der E rzeugung  
der verschiedenen S tah lsorten . Die B erich te  zeigten, daß 
sich der kernlose Induktionsofen  in  der P rax is  bereits  einen 
festen  P la tz  neben den b isher zur E rzeugung  von E d e l
stah len  b en u tz ten  Oefen erobert h a t.

D er W a lz w e r k s a u s s c h u ß  tag te  in  zwei V ollsitzungen 
am  30. M ai u n d  5. N ovem ber 1930. E inen  b e träch tlichen  
R au m  n ahm  die A ussprache über Um - und  N eu b au ten  ein. 
In  der ersten  Sitzung w urde über A nlagen des R öhrenw erkes 
der V ereinigten S tahlw erke, A .-G. in D üsseldorf34), und  
über U m bau ten  bei der D ortm u n d er U nion der gleichen 
G esellschaft35), in  der zweiten über N eueinrichtungen der 
H erm in en h ü tte  b e rich te t. E s is t sehr beach tensw ert, daß  
bei diesen A nlagen rech t beträch tliche  L eistungssteigerungen 
du rch  sorgsam e A npassung an  die örtlichen  V erhältnisse 
nachgew iesen w erden konnten.

W eiter w urde in  diesen Sitzungen die F rage  der W alzen- 
lierste llung  und  -Verwendung behandelt, ein G ebiet, das 
b isher m it einem  gewissen Schleier des Geheim nisses u m 
geben w ar, und  auf dem  im  B etriebe se lbst noch viele U n
k larh e iten  u nd  W idersprüche bestehen, weil es bei der V er
schiedenheit der jew eiligen B etriebs Verhältnisse schwierig 
is t, ein einw andfreies B ild  über die B ew ährung der verschie
denen W alzenarten  zu gewinnen. W ährend  der erste  B erich t 
einen A usschn itt aus den am erikanischen B estrebungen, be
sonders zur E in fü h ru n g  von W alzen aus legiertem  W erkstoff, 
gab , w urden  in dem  zw eiten B erich t in  zusam m enfassender 
W eise die verschiedenen M öglichkeiten der H erste llung  von 
G ußw alzen allgem ein geschildert. E s w ar zu erkennen, daß  
es den G ußw alzenherstellern  heu te  m öglich is t, eine große 
Zahl von A bstufungen  in H ä rte  und  Z ähigkeit der W alzen 
durch die G a ttie ru n g  u n d  die A rt der B ehandlung  bei und  
nach  dem  Gießen m it einiger S icherheit zu erzielen, und

32) St. u. E. 50 (1930) S. 294.
33) Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 161; St. u E 49

(1929) S. 417/27.
34) Ber. Walzw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 78; St. u. E 50

(1930) S. 1457/62.
36) Ber. Walzw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 79; St. u. E 50

(1930) S. 1633/38.

daß  es au f eine v e rtrau en sv o lle  Z u sam m en arb e it des W alzen 
herste llers m it dem  B e trieb sm an n e  an k o m m t, u m  b este  
L eistungsfäh igkeit de r W alzen  zu erre ichen . D ie B erich te  
b ilden eine G rundlage, au f d e r sich  ein w e ite rer E rfa h ru n g s
au stau sch  au f diesem  G ebiete w ird  an sch ließen  können.

In  der zw eiten  S itzu n g  w urde  au ch  das G eb iet de r 
W alztheorie  b e rü h rt. T ro tz  d e r vielen  M ühe, die au f dieses 
A rbeitsgeb iet v e rw en d e t w orden  is t, m u ß  m an  doch  im m er 
w ieder feststellen , d aß  d er p ra k tisc h e  W alzw erksbetrieb  
noch re ch t wenig m it den  E rg ebn issen  an zu fan g en  weiß. 
D as is t ab er w ohl n u r  zum  T eil dem  B eh arrungsverm ögen  
des B etriebes zu r L a s t zu legen, v ie lm eh r zum  größeren  
Teil auf die U n ü b e rsich tlich k e it u n d  U n s ich e rh e it der 
Theorie zu rückzuführen . E s  g e h t h ie r  im m er noch  um  die 
V ertiefung der g rund legenden  E rk en n tn isse , d a  es keinen 
Zweck h a t, au f unsicherem  B oden  verw ickelte  W alz
erscheinungen e rk lä ren  zu w ollen. S ehr b each ten sw ert 
erscheinen deshalb  die p lan m äß ig en  V ersuche, die im  
K aise r-W ilh e lm -In stitu t fü r  E isen fo rschung  an g este llt w er
den, u n d  üb er die u n te r  dem  T ite l „ F o rm än d e ru n g sw id e r
stän d e  u n d  W erkstofffluß  beim  W alzen “  b e r ic h te t w u rd e36). 
B em erkensw ert au f d er an d eren  Seite  is t  es, m it welch 
einfachen M itte ln  im  B e triebe  au ch  bei dam p fb e trieb en en  
S traß en  A n h a lts  w erte  gew onnen w erden  kön n en , die 
e rlauben , w enigstens fü r d iesen gegebenen B e trieb  den 
E influß  der einzelnen K alib rie ru n g en , d e r gleichm äßigen 
V orw ärm ung des W alzgu tes u n d  d er an d eren  B etrieb s
bedingungen abzuw ägen37). A ls Beweis fü r  die R ich tig k eit 
d e rartig e r U n te rsuchungen  k an n  es b e tra c h te t  w erden , daß 
die E rgebnisse dem  Sinne n ach  m it g enauen  L ab o ra to riu m s- 
versuchen in gleicher R ich tu n g  gehen, w enn n a tü r lic h  auch  
die Z ahlenw erte  an  sich n ich t v e rg le ich b ar sind.

Als A u fta k t fü r  die sp ä te r  in  A u ssich t genom m enen 
A rbeiten  auf dem  G ebiete des R o h rw alzens k o n n te  die 
E rö rte ru n g  ü ber die K a lib rie ru n g  von  R eduzierw alzen  für 
nah tlose  R ohre37a) angesehen w erden.

D er A r b e i t s a u s s c h u ß  s te llte  in  m eh re ren  S itzungen 
den P la n  fü r die k ü n ftig en  V ollsitzungen  au f u n d  besclüoß, 
im  eigenen K reise eine R eihe von  B e trieb sfrag en  zu verfolgen, 
u. a. die V erteilung  d er W alzprofile  au f die e inzelnen S traß en , 
die technischen  M öglichkeiten u n d  d ie W irtsch aftlich k e it 
der E in h a ltu n g  b es tim m te r M aßabw eichungen , d ie V er
m eidung von W alzfeh lern  bei W erksto ffen  h ö h e re r F estig 
ke it. W eite r soll v e rsu ch t w erden , eine a llgem eine L iste  
fü r B ezeichnungen im  W alzw erk  zu  schaffen .

D er U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  S c h m i e d e b e t r i e b e  h ie lt 
eine R eihe von  S itzungen  ab. D e r E ig e n a r t  d e r in  vielen 
U n ternehm ungen  z e rsp litte r te n  Schm iedew erke en tsp re 
chend, erschienen u n te r  den h eu tig en  V erh ä ltn issen  F rag en  
d er S e lbstkostenerfassung  u n d  B e trieb sab rech n u n g  sowie 
der B e trieb sw irtsch a ft38) besonders w ich tig . So w urden  
der Schm alenbaehsche K o n ten rah m en  u n d  d ie E rfo lg s
rechnung  e rö rte rt. N eb en h er ging die B eh an d lu n g  von  
E inzelbe triebsfragen  wie Schm ierung  u n d  V erp ack u n g  von  
Schm iedehäm m ern  u n d  die F estleg u n g  des D am p fv erb rau ch s 
von H äm m ern . E s is t zu e rw arten , d aß  die w e ite ren  A rb e iten  
zu einer fru ch tb a ren  G em ein sch aftsa rb e it fü h ren  w erden , 
wobei sich v o raussich tlich  die schon  frü h e r  an g ed e u te te  
U n te rte ilu n g  d er A rbeiten  auf die v e rsch iedenen  G ru p p en ,

(1930?SBT76?/a75ZW' ' W h - ^  ^  1̂ '  ^  81j S t ' U' K  50

(1930?SBT70?/08W' ' AUSSCh- V’ d ' EiSenh‘ N r‘ 8° : S t’ U- E ‘ 50

(193Da)S.B3 3 m alZW' ' AU88Ch' V' d ' EiSenh' N r' 82 : S t ' u ' E ' 51

(1930?SBe1427/30W' ' AU8SCh' V‘ d - EiSenh- N r‘ 77; SE U‘ E - 50
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wie G robschm ieden, m ittle re  Schm ieden, G esenkschm ieden 
usw ., ergeben  w ird .

D er U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  G l ü h e r e i f r a g e n  stieß  
schon in  se iner e rs ten  S itzung  auf solche U n k la rh e iten  seines 
A rbeitsgeb ietes, d aß  zu n äch st e inm al p lan m äß ig e  U n te r
suchungen  au f d en  versch iedenen  W erk en  in  die W ege 
ge le ite t w erden  m u ß ten . B esonders so llten  U n te rlag en  
geschaffen w erden , w elche die rechnerische  B eh an d lu n g  
des G lühvorganges erm öglichen. D ie M essungen ü b er den 
T em p era tu rv erlau f in  H ohlschm iedestücken  u n d  die T em pe
ra tu rm essu n g en  an  F e in b lech p ak e ten  in  E in satzg lü h ö fen  
sowie a n  B an d eisenstape ln  k am en  zu einem  gewissen 
A bsch luß , so daß  m an  m it d er A usw ertung  beg innen  k an n . 
A uch  die seh r w ichtige F rag e  der zw eckm äßigen G lühöfen 
fü r  die verschiedenen G lü h arten  u n d  B eheizungsw eisen 
w urde an g esch n itten . Die F estlegung  d er B egriffsbestim 
m ungen fü r den G lühvorgang k am  noch  n ich t zum  A bschluß.

D er M a s c h i n e n a u s s c h u ß  h ie lt  am  6. F e b ru a r  1930 
die 15. V ollsitzung ab. E in  B e rich t ü b er die G asw irtsch aft 
d er G u teh o ffn u n g sh ü tte39) zeig te, w elch w esen tliche E r 
sparn isse  in  geeigneten  F ä llen  d u rch  die A u fs te llung  großer 
G asbeh älte r erzielt w erden kö n n en  u n te r  d e r V oraussetzung , 
d aß  d er A usgleich d u rch  die Speicherung h o ch w ertig er Gase 
erfolgen k an n . H ie r  lieg t ein B eispiel d a fü r v o r, wie d u rch  
K upp lung  des K oksofenbetriebes, d e r  B e trieb sab te ilu n g en  
eines H ü tten w erk es u n d  d er chem ischen W eite rv e ra rb e itu n g  
des K oksofengases eine seh r w eitgehende u n d  au ß ero rd en tlich  
gleichm äßige A usnu tzu n g  d er e in m al dem  G esam tbe triebe  
zugeleiteten  K ohlenm enge e rre ich t w erden  k an n . D aneben  
b o t die B eschreibung von  E in ze lh e iten  lehrre iche Vergleiche 
m it dem  F e m g asb e trieb , d e r sich im  L aufe  des Ja h re s  bei 
den W erken des rhe in isch-w estfälischen  B ezirks u n d  der 
angrenzenden G ebiete seh r s ta rk  d u rch g ese tz t h a t.

In  die täg lich e  K le in a rb e it des M aschinenbetriebes 
auf H ü tten w erk en  fü h rte  ein  w e ite rer B e ric h t40), d er eine 
sehr fru ch tb a re  E rö r te ru n g  v e ran laß te . D ie V erhand lungen  
ließen erkennen , d aß  d u rch  genaue V erfolgung a lle r E in ze l
heiten , d ie Sorge fü r  eine sparsam e, a b e r zw angläufige 
Schm ierung, die B each tu n g  des au ftre te n d e n  V erschleißes, 
die A nw endung en tsp rech en d  b e h an d e lte r  O berflächen u n d  
die V erw ertung  d er hoch en tw ick e lten  S on d erstäh le  über 
E rw arten  große E rsp a rn isse  e rzie lt w erden  können .

D er A r b e i t s a u s s c h u ß  b esch äftig te  sich neben  v o r
bereitenden  A rbeiten  m it de r n euerd ings leb h a ft u m str itten e n  
F rage  d er E in fü h ru n g  v o n  T urbogeb läsen  an  S te lle  von 
K olbengebläsen au f H ü tten w erk e n . E s is t bezeichnend , d aß  
in den n eu erb au ten  A nlagen  d er le tz te n  J a h re  T urbogebläse  
aufgeste llt w orden  sin d ; a llerd ings d a rf  m an  d a rau s  n ich t 
ohne w eiteres sch ließen , d aß  d a m it d e ren  U eberlegenheit 
über K olbengebläse en tsch ied en  sei. D ie in  d e r Zw ischen
zeit w eite r gew onnenen U n te rla g en  sollen in  d er n äch s ten  
V ollsitzung e rö rte r t  w erden . E in e  d e r A rb e itsau ssch u ß 
sitzungen w a r  m it  dem  B esuch  d er n eu en  A n lagen  d e r  
M annesm annröhren-W erke  in  H ü ck ingen  v e rb u n d en ; die 
B esichtigung ließ  d eu tlich  w erden , w elche F o r ts c h r i t te  im  
se lb sttä tig en  B e trieb e  d e r m asch inellen  A nlagen  gem ach t 
w orden sind. Die w e ite r  in  A u ssich t genom m enen  W erk s
besuche m u ß te n  m it R ü ck sich t au f d en  m an g e ln d en  B e
schäftigungsgrad  d e r W erke  verschoben  w erden .

Zu dem  D eu tsch en  A ufzugsausschuß , den  versch iede
nen A usschüssen des V erbandes d e u tsch e r E le k tro te ch n ik e r, 
dem  A usschuß  fü r  B e trie b sw irtsch a ft sowie d e r G em ein-

39) Ber. Masch.-Aussch. V. d. Eisenh. Kr. 46; St. u. E. 50 
(1930) S. 327/32.

40) Ber. Masch.-Aussch. V. d. Eisenh. Kr. 47; St. u. E . 50 
1930) S. 1153/64.

sch aftsste lle  S ch m ierm itte l w urde  d ie^ V erb in d u n g  in  d er 
üb lichen  W eise a u frech te rh a lten .

In n e rh a lb  des A u s s c h u s s e s  f ü r  B e t r i e b s w i r t s c h a f t  
t r a t  eine U m ste llung  ein, in d em  d e r A rb e itsau ssch u ß  fü r 
R echnungsw esen u n d  de r Z e its tu d ien au ssch u ß  zu sam m en 
gelegt w u rden , u m  eine n och  n äh ere  B erü h ru n g  d e r te c h 
n ischen u n d  k au fm än n isch en  B elange zu  erzielen. D e r V or
sitz  w echselt je  n a c h  dem  b e h an d e lte n  S toff zw ischen den 
be iden  b isherigen V orsitzenden  d er A usschüsse. E s fan d en  
19 S itzungen  u n d  eine R eihe v on  B esprechungen  s ta t t .  
A uf einem  W erke w urden  um fangre iche  Z e its tu d ien  v o rge
nom m en, das G edinge- im d  R echnungsw esen  d e r b e tre ffen 
den A bte ilungen  v o n  G ru n d  au f u m g e s ta lte t  u n d  eine 
sorgfältige  A rb e itsv o rb ere itu n g  e ingeführt. D em  G edinge
w esen g a lten  eine ganze R eihe S itzungen . In  e iner S onder
s itzu n g  w u rd en  die A rb e iten  d e r F orsch u n g sste lle  fü r  
in d u strie lle  S chw erarbe it vo rge tragen . D ie d o r t  geh alten en  
V orträge  erschienen, wie schon e rw äh n t, in  e rw e ite rte r  F o rm  
v o r ku rzem  im  V erlag  S tah le isen  u n te r  dem  T ite l „A rb e its 
fo rschung  in  de r S chw erindustrie“  als B uch .

A uf dem  G ebiete des R echnungsw esens w u rd en  u . a. 
V o rträg e  g eh alten  ü b e r B e trieb sau f Schreibung au f H ü t te n 
w erk en 41), K osteng liederung  n a ch  Z eiten 42), E rsa tz te ilv e r
rech n u n g  u n d  V errechnungspreise43). D er U n te rau ssch u ß  fü r  
L ochkartenw esen  b esp rach  die L o ch k a rten -F ach sp rach e44), 
die S tö rungen  an  M aschinen, M ateria l- u n d  L o h n ab rech n u n g  
u . a. m . L eh rre ich  w ar eine S itzung , bei d er die A nw endung 
des L o ch k a rten v e rfah ren s im  D ienste  d er R eichsbahn  er
lä u te r t  w urde.

D er C h e m i k e r a u s s c h u ß  leg te  in  se iner 16. V ollsitzung  
am  1. M ai 1930 fün f w ertvo lle  B erich te  aus versch iedenen  
Zweigen seines F ach g eb ie tes  v o r. In  einem  B erich te  w urden  
die E rgebnisse  d er vo m  A rb e itsau ssch u ß  au sg efü h rten  k r i
tisch en  U n te rsu ch u n g  ü b e r die B estim m u n g  d e r K iesel
säu re  neben  Silizium  im  Ferrosiliz ium  v e rö ffen tlich t43); 
dabei w urden  die B edingungen , die bei d er D u rch fü h ru n g  des 
C h lorverflüch tigungsverfahrens e inzu h alten  sind , genau  
festgeleg t u n d  eine F eh lerq u e lle , die de r B estim m ung  b isher 
d u rc h  den  G eh alt des hochprozen tigen  Ferrosiliz ium s an  
S iliz ium karb id  an h a fte te , b ese itig t. D er U n te rau ssch u ß  zur 
A nalyse  von  S o n d erstäh len  b e ric h te te  ü b e r die E rgebnisse  
se iner um fangre ichen  U n te rsu ch u n g en  ü b er die B estim m ung  
des Chrom s in  S o n d e rstäh len 46); a u sg earb e ite t w u rd en  die 
s ich ers ten  V erfahren  fü r  die A nalyse  v o n  C hrom stäh len  m it 
n iedrigem  K o h len sto ffgehalt, m it hohem  Chrom - u n d  K o h 
lensto ffg eh alt sowie von  leg ie rten  C hrom stäh len . D e r U n te r
ausschuß  fü r  die U n te rsu ch u n g  feu erfeste r Stoffe üb erg ab  
d e r O effen tlichkeit ein  v o n  ih m  festgeleg tes neues R ic h t
v e rfah ren  zu r A nalyse  v o n  C hrom erzsteinen47). E in  w e ite rer 
B e rich t b eh an d e lte  die fü r  das S tah lw erk  w ichtige  M essung 
des S tau b - u n d  T eergehaltes im  G en era to rg as48) ; es k o n n ten  
zw eckm äßige E in ric h tu n g e n  en tw ick elt w erden , die fü r  
D auerv ersu ch e  z u r  A ufnahm e des h in te r  den  G aserzeugern

41) Areh. Eisenhüttenwes. 4 (1930/31) S. 161/67 (Gr. F : 
Betriebsw.-Aussch. 45); vgl. St. u. E . 50 (1930) S. 1402/03.

42) Arch. Eisenhüttenwes. 3 (1929/30) S. 787/96 (Gr. F : 
Betriebsw.-Aussch. 41); vgl. S t. u. E . 50 (1930) S. 1067/68.

43) Koch nicht veröffentlicht.
44) Arch. Eisenhüttenw es. 4 (1930/31) S. 111/12 u. 317/18 

(Gr. F : Betriebsw.-Aussch. 44 u. 46).
45) Arch. Eisenhüttenwes. 4 (1930/31) S. 1/6 (Gr. E ; Chem.- 

Aussch. 74); vgl. S t. u. E . 50 (1930) S. 1132/33.
46) Arch. Eisenhüttenwes. 4 (1930/31) S. 7/15 (Gr. E :

Chem.-Aussch. 75); vgl. St. u. E . 50 (1930) S. 1166/67.
47) Arch. Eisenhüttenwes. 4 (1930/31) S. 17/21 (Gr. E :

Chem.-Aussch. 76); vgl. St. u. E . 50 (1930) S. 1229/30.
48) Arch. E isenhüttenw es. 4 (1930/31) S. 151/54 (Gr. E : 

Chem.-Aussch. 79); vgl. S t. u. E . 50 (1930) S. 1336/37.
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entfa llenden groben u n d  feinen S taubes sowie des Teeres 
n u tzb a r sind. Von großer B edeutung  fü r die H ü tten w erk e , 
nam entlich  in  der jetzigen Zeit der zunehm enden F e rn g as
versorgung, is t eine zuverlässige H eizw ertbestim m ung des 
Koksofengases; deshalb w urden in einem  w eiteren  de r Voll
versam m lung vorgelegten B erich t49) R ich tlin ien  fü r  eine 
genaue B estim m ung m it dem  Junkersschen  G askalorim eter 
gegeben und  besonders die N otw endigkeit b e to n t, 
daß  bei dieser laufenden H eizw ertbestim m ung Gas, V er
brennungsluft u n d  Abgas m it W asserdam pf g e sä ttig t sein 
und  die gleiche T em pera tu r haben  m üssen, w as d u rch  einen 
näher beschriebenen neuen L u ftan feu ch ter u n d  G askühler 
se lb sttä tig  bew irk t w ird; gleichzeitig w urde zu r B estim m ung 
des K ondensw assers u n d  des W asserstoffgehaltes von  G as
gem ischen ein neues V erbrennungsverfahren  ü ber K upfer
oxyd angegeben. Von den sonstigen d u rch  den Chem iker
ausschuß veröffentlichten  B erich ten  sei noch ein klassischer 
B eitrag60) von Professor W . A. R o t h ,  B raunschw eig, und  
seinen M itarbe ite rn  zu r Therm ochem ie des E isens h e rv o r
gehoben, in dem  auf G rund  neuer M essungen in  der kalori
m etrischen Bom be die genauen W ärm etönungen  von E isen
oxydul, E isenoxydoxydul, E isenorthosilika t (F ay a lit)  und  
E isenchlorid  neu bestim m t Wurden.

D ie A rbeiten  auf dem  Gebiete der Sauerstoffbestim m ung 
in  E isen  und  S tah l w urden w eiter fo rtgesetzt. E rw äh n t zu 
w erden verdienen h ier U ntersuchungen  über die A nw end
b a rk e it des H eißex trak tionsverfahrens, aus denen hervor
geh t, daß  sich nach  dieser Arbeitsweise u n te r  bestim m ten  
V oraussetzungen vergleichbare W erte  fü r den G esam tsauer
stoffgehalt ergeben, daß  aber bei einer B eurte ilung  von 
S tah lso rten  auf G rund des Sauerstoffgehaltes noch große 
Vorsicht geboten ist, bis w eitere K larstellungen erfolgt s in d 61). 
So können beispielsweise auch  Sauerstoffseigerungen die 
E rgebnisse beeinflussen; an  einigen F lußstah lb löcken  konn
ten  Sauerstoffseigerungen festgeste llt w erden, die größer 
als die des Kohlenstoffs und  sogar n u r wenig geringer als 
die des Schwefels w aren. W eiter w urden  U ntersuchungen  
angeste llt über den Sauerstoffgehalt von Gußeisen, die e r
kennen lassen, daß  ein ausgepräg ter E influß  des Sauerstoffes 
auf die m echanischen E igenschaften  n ich t vo rhanden  ist, 
w ährend  die sonstige chem ische Zusam m ensetzung dadurch  
geändert w ird 52). Schließlich sei in  diesem  Zusam m enhänge 
noch eine A rbeit über die U ntersuchung  des E influsses von 
M angan und  A lum inium  auf die W asserstoff-, S tickstoff- und 
Sauerstoffbestim m ung im  S tah l e rw äh n t63).

D er A r b e i t s a u s s c h u ß  se tz te  seine laufenden  A rbeiten  
über w ichtige E inzelaufgaben der E isenhü ttenchem ie  durch 
gem einschaftliche U ntersuchungen  der be te ilig ten  H ü tte n 
labora to rien  m it E rfolg fo rt. E ine A rbeit, bei der zwei 
deutsche u n d  zwei französische A nalysenverfahren  genau 
nachgeprü ft w urden, g a lt der k ritischen  U ntersuchung  der 
P hosphorbestim m ung in  N a tu rp h o sp h aten . A nschließend 
w urde die fü r m anche E rze  w ichtige U n tersuchung  d er ve r
schiedenen V erfahren zu r B estim m ung von Blei, K upfer und  
Z ink in  Angriff genom m en; w ährend  die B estim m ung des 
K upfers b ek ann tlich  keine Schw ierigkeiten b e reite t, is t die 
Z inkbestim m ung bei G egenw art von größeren T onerde
m engen schw ieriger u n d  ebenso u n te r  U m ständen  die Be-

49) Arch. Eisenhüttenwes. 4 (1930/31) S. 75/85 (Gr. E : 
Chem.-Aussch. 77); vgl. St. u. E. 50 (1930) S. 1269/70.

50) Arch. Eisenhüttenwes. 4 (1930/31) S. 87/93 (Gr. E: 
Chem.-Aussch. 78); vgl. St. u. E. 50 (1930) S. 1331/32.

61) Arch. Eisenhüttenwes. 3 (1929/30) S. 577/86 (Gr. E : 
Chem.-Aussch. 72); vgl. St. u. E. 50 (1930) S. 911/13.

62) Arch. Eisenhüttenwes. 3 (1929/30) S. 627/35 (Gr. E: 
Chem.-Aussch. 73); vgl. St. u. E. 50 (1930) S. 911/13.

6S) Ber. Chem.-Aussch. demnächst.

S tim m ung des Bleies, d as in  m an ch en  K ie sab b rän d en  u n d  
A gglom eraten als in  S äure  un lösliches B leisilika t e n th a lte n  
ist. W eiterh in  e rg än z te  d e r A rb e itsau ssch u ß  die schon frü h er 
begonnene Sam m lung  von  E rfah ru n g e n  v e rsch iedener S ta h l
w erke m it dem  K arb o m ete r von  M alm berg zu r m agnetischen  
S chnellbestim m ung des K ohlenstoffs im  S ta h l; d ie neueren  
E rfah ru n g en  zeigen, d aß  bei d e r V erw endung  dieses A p p a 
ra te s  gewisse V orsich t gebo ten  is t, abgesehen  von  sonstigen  
Schw ierigkeiten, die in  d e r P ro b en ah m e  u n d  d e r e rsch ü tte 
rungsfreien  A ufste llung  des K arb o m ete rs  b e g rü n d e t sind. 
Versuche ü ber die M öglichkeit de r H e rs te llu n g  v on  S ta h l
analysenproben  d u rch  W asserg ran u la tio n  ließen  erkennen , 
d aß  diese A rt d er P ro b en ah m e infolge des E influsses der 
W asserbehandlung  d u rch  m ögliche V erringerung  des K o h len 
stoff- u n d  M angangehaltes sowie w egen d er g roßen  Schw ie
rigkeiten  bei de r T rocknung  u n d  bei d e r gen au en  E inw aage 
u n d u rch fü h rb a r e rschein t. Im  üb rig en  b e sch äftig te  sich der 
A rbeitsausschuß  m it einer ganzen  A n zah l v o n  an d eren  ein
schlägigen F ragen , wie Sch iedsanalyse, P ro b en ah m e , B a u 
a r t  von K olorim etern  u. dgl. m . E rw ä h n t  sei au ch  noch 
seine M itarb e it an  dem  vom  S ta a tlic h en  M ateria lp rü fu n g s
am t, B erlin-D ahlem , u n d  v on  den  b e te ilig ten  Z em entvereinen  
festzulegenden R ich tv e rfah ren  zu r A nalyse  v o n  Zem enten .

D ie von  dem  C hem ikerausschuß  fü r  besondere  E in ze l
gebiete e ingesetz ten  U n te rausschüsse  a rb e ite te n  an  den 
ihnen  zugewiesenen A ufgaben  m it E rfo lg  w e ite r. D er 
U n t e r a u s s c h u ß  z u r  A n a l y s e  v o n  S o n d e r s t ä h l e n  
h a t  die E rgebnisse seiner um fangre ichen  B earb e itu n g  der 
V erfahren  zu r B estim m ung des Chrom s in  S o n d erstäh len  in 
zwischen verö ffen tlich t46). A nsch ließend  n a h m  d e r U n te r
ausschuß die k ritische  U n te rsu ch u n g  d e r M o lybdänbestim 
m ungsverfahren  in  Angriff. D ie b isherigen  V ersuche e r
streck ten  sich au f die gew ich tsan aly tisch en  V erfah ren  zur 
M olybdänbestim m ung in  re inen  M o ly b d än stäh len  u n d  er
wiesen die B estim m ung als T riooxyd  in  sa u re r  L ösung  sowie 
als B leim olybdat als die geeignetsten  V erfah ren ; zu r Z eit 
w ird die k ritische  U n te rsu ch u n g  d e r v e rsch iedenen  m aß 
analy tischen  V erfahren b ea rb e ite t. D ie g leichzeitig  im  Gange 
befindliche genaue N ach p rü fu n g  d er Schw efelbestim m ung 
in  legierten  S täh len , bei d e r alle  üb lichen  L egierungsm ög
lichkeiten  b e rü cksich tig t w urden , is t  abgeschlossen  u n d  
w ird dem nächst ve rö ffen tlich t w erden. F e rn e r  besch äftig te  
den U nterausschuß  in G em einschaftsa rbeit m it d e r G esell
sch aft deu tscher M e ta llh ü tten - u n d  B erg leu te  d ie A ufste l
lung  von R ieh t verfahren  zu r A nalyse  sowie zu r P ro b en ah m e 
von Ferro legierungen.

D er U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  d i e  U n t e r s u c h u n g  f e s t e r  
B r e n n s t o f f e  b e re ite te  seine A rb e it ü b e r d ie B estim m u n g  
der F eu ch tig k e it u n d  N ässe in  d e r S te inkoh le  u n d  B ra u n 
kohle fü r die V eröffentlichung v o r; er p rü fte  d ab e i eingehend  
in G em einschaftsun tersuchungen  d er b e te ilig ten  L ab o ra 
to rien  a c h t  einschlägige V erfahren . A nsch ließ en d  a n  diese A r
b e it w ird  d er U n te rau ssch u ß  die k ritisch e  U n te rsu ch u n g  d er 
Feuch tigkeits- u n d  N ässebestim m ung in  K oks in  A ngriff 
nehm en. F e rn e r be te ilig te  sich d er U n te rau ssch u ß  an °d en  
A rbeiten  des D eu tschen  V erbandes fü r  die M a te ria lp rü 
fungen der T echnik  zur A ufste llung  d er in  sein A rb e itsg eb ie t 
fallenden N o rm b la tten tw ü rfe  üb er P ro b en ah m e  u n d  A u f
bereitung  von  stück igen  festen  B ren n sto ffen , k a lo rim etrisch e  
P rü fu n g  fe ste r u n d  flüssiger B rennsto ffe , chem ische P rü f 
verfahren  fü r S teinkohle u n d  K oks sowie B estim m u n g  des 
K oksrückstandes u n d  d e r flüch tigen  B estan d te ile .

D er U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  d ie  U n t e r s u c h u n g  f e u e r 
f e s t e r  S to f f e  begann  im  A nschluß  an  seine A rb e ite n  ü b e r 
die A nalyse der feuerfesten  B austoffe, deren  E rgeb n isse  b ish e r
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in  d re i B e rich ten 530) d er O effen tlichkeit übergeben  w orden 
sind , m it e iner U n te rsu ch u n g  de r A nalyse  von  z irk o n h a ltig en  
A nstrichm assen . D a  die E rfa h ru n g  gezeig t h a t,  d aß  die 
im  in - u n d  au sländ ischen  S c h rif ttu m  h ierzu  angegebenen 
A rbeitsw eisen w enig befried igende W erte  ergeben, besonders 
zu r B estim m u n g  des Z irkongehaltes , w a r es no tw endig , zu
n ä ch s t a n  V orversuchen  die B estim m ung  d er einzelnen B e
s tan d te ile  in  L ösungen  von  b e k an n tem  G eh alt zu u n te r 
suchen, denen  sich d an n  die U n te rsu ch u n g  d e r syn th e tisch en  
L ösung  e iner solchen A nstrichm asse  ansch ließen  w ird , um  
z u le tz t die R ich tig k e it d er h ierbe i als bestgee ignet gefun
denen  A rbeitsw eise an  d e r A nalyse  e iner p rak tisch en  L e it
p robe nachzu p rü fen . Von sonstigen F rag en , m it denen  sich 
d er U n te rau ssch u ß  b e faß te , sei die A ufnahm e von  E isen  
d u rch  den  P la tin tie g e l beim  A ufsch luß  von  eisenhaltigen 
feuerfesten  S toffen d u rch  N a triu m k a liu m k a rb o n a t e rw ähn t.

D e r W e r k s t o f f a u s s c h u ß  hielt- am  29. J a n u a r  seine 
17., am  30. A pril seine 18. u n d  am  20. N ovem ber 1930 seine 
19. V o llsitzu n g  ab . In  de r e rs ten  S itzung  b eh an d e lte  
ein  V o rtrag  die B estim m ung  des spezifischen V olum ens von  
E isen-N ickel- u n d  E isen leg ierungen  im  geschm olzenen Z u
s ta n d e 54). W eite r w urde  ein B e rich t ü b e r die B e a rb e itb a r
k e it d er S täh le  m it sp an ab h eb en d en  W erkzeugen56) e r
s ta t te t ,  u n d  zw ar w urde  besonders das O berflächenaussehen 
als M aß stab  fü r  die B e a rb e itb a rk e it bei d iesen U n te rsu 
chungen  b eh an d e lt. In  einem  besonderen  V o rtrag  w urde  der 
E in flu ß  des S tickstoffs au f die E ig en sch aften  des techn ischen  
E isens e rö r te r t56). N eben  e iner E rk lä ru n g  fü r  die m ag n e
tische A lte ru n g  k o n n te  in  tie fsch ü rfen d er W eise A ufschluß 
über das W esen  d er K raftw irk u n g sfig u ren  gegeben w erden.

D ie 18. V o llsitzung  w a r e inheitlich  e in e m  G egen
stän d e  g ew idm et: sie w ollte  einen U eberb lick  ü b e r den 
gegenw ärtigen  S ta n d  d e r A nw endung  von  R ö n tg en s trah len  
in d er F o rsch u n g  u n d  im  B e trieb  geben. D ie S itzu n g  w urde 
gem einsam  m it dem  en tsp rech en d en  A usschuß  des D e u t
schen V erbandes fü r  d ie M ateria lp rü fu n g en  d er T echnik  
v e ran s ta lte t. E in fü h re n d  w u rd en  die p h ysika lischen  G ru n d 
lagen d e r U n te rsu ch u n g  von  W erksto ffen  m it R ö n tg en 
strah len  b e h an d e lt u n d  h ierb e i die N a tu r  d e r R ö n tg en 
strah len  u n d  ih re  E rzeu g u n g , fe rn e r die E igen sch aften  d er 
R ö n tg en s trah lu n g  u n d  ih re  B ed eu tu n g  fü r  die W erk sto ff
u n tersu ch u n g  e ingehend  e rö rte r t.  In  einem  w eiteren  
B erich t, d e r sich  m it d e r  A nw endung  d e r R ö n tg en 
s trah len  in  d er M etallfo rschung  b e faß te , w urde  ein U eber
blick  ü b e r den  A u fb au  d er M etalle  u n d  L egierungen  im  
R ö n tgenb ild  gegeben. A ndere  A u sführungen  gaben  einen 
U eberb lick  ü b e r d ie V erfo rm ung  d er M etalle  im  R ö n tg en 
bild  n ach  dem  h eu tig en  S tan d e  u n se re r K en n tn isse . M it d er 
A nw endung  d e r R ö n tg en s tra h len  im  B e trieb  b e faß ten  sich 
zwei w eite re  V o rträg e . D er eine von  ih n en  sch ild e rte  die 
physikalische u n d  w irtsch aftlich e  G rund lage  d e r techn ischen  
R ö n tg en d u rch stra ld u n g  u n d  k o n n te  F ingerzeige  fü r  die 
rich tige  B e u rte ilu n g  d e r p ra k tisc h en  A n w en d b a rk e it des 
R ö n tg en v erfah ren s geben. D er zw eite  B e rich t b o t eine

s3a) Ber. Chem.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 48 (1926); vgl. 
St. u. E. 47 (1927) S. 1696/97. Arch. E isenhüttenw es. 2 (1928/29) 
S. 371/73 (Gr. E : Chem.-Aussch. 59); 4 (1930/31) S. 17/21 (Gr. E : 
Chem.-Aussch. 79).

54) Arch. Eisenhüttenw es. 3 (1929/30) S. 473/86 (Gr. E : 
W erkstoffaussch. 160); vgl. S t. u. E. 50 (1930) S. 332/34.

66) Arch. Eisenhüttenw es. 3 (1929/30) S. 717/20 (Gr. E : 
W erkstoffaussch. 163); vgl. St. u. E . 50 (1930) S. 806/07.

56) Arch. Eisenhüttenw es. 3 (1929/30) S. 637/58 (Gr. E : 
Werkstoffaussch. 162); vgl. St. u. E . 50 (1930) S. 629/31; Arch. 
Eisenhüttenwes. 4 (1930/31) S. 145/60 (Gr. E : W erkstoff
aussch. 165); vgl. St. u. E . 50 (1930) S. 1401/02; Arch. E isen
hüttenwes. 4 (1930/31) S. 289/94 (Gr. E : W erkstoffaussch. 167).
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U ebersich t ü b e r die A nw endung  d e r R ö n tg en d u rc h strah lu n g  
im  W erk s tä tte n b e trieb e , besonders bei d er R e ichsbahn .

In  de r 19. V ollsitzung  s ta n d  eine R eihe von  V or
träg en  ü b e r das Schw eißen im  V orderg ründe. E in m a l w urde 
die m eta llu rg ische  Seite d er Schm elzschw eißung67) b e leu ch te t, 
zum  än d ern  die k o n s tru k tiv e  G esta ltu n g  von Schw eiß
verb in d u n g en 67). N eben  d er rich tig en  A rt des K o n stru ie ren s 
und  den F e h lem , d ie n ach  d ieser R ich tu n g  b e i S chw eißver
b indungen  g em ach t w erden k ö n nen , w urde  au ch  die F rag e  
e rö rte r t, ob neue P rofile  bei e iner s tä rk e re n  E in fü h ru n g  des 
Schw eißens im  H o ch b au  b e n ö tig t w erden , u n d  w ie diese 
P rofile  zw eckm äßig  zu  g e s ta lten  sind . Z um  Schlüsse w urde  
ein B e rich t ü ber die W erk sto ffan fo rd eru n g en 67) einer 
G ruppe d e r w e ite rv era rb e iten d en  In d u s tr ie  e r s ta t te t ,  u n d  
zw ar ausgehend  von  den V erhältn issen  in  e iner S ch rau b en 
fab rik . D ie A usführungen , die festzu ste llen  g e s ta tte te n , 
w elchen E in flu ß  die T oleranzen au f die H erste llu n g , d ie A b 
rechnung  u n d  die W erk zeugvorbereitung  au süben , so llten  
allen  be te ilig ten  K reisen  zeigen, d aß  eine Z u sam m en arb e it 
zw ischen dem  L ieferw erk  u n d  dem  ab n eh m en d en  W erk  
u n b ed in g t no tw end ig  is t. Sie k a n n  be iden  Teilen n u r  zum  
V orte il gereichen, zum al da , wie in  dem  B erich te  gefolgert 
w erden k o n n te , die zw eckm äßige G em einsch aftsa rb e it alle 
techn ischen  A nfo rderungen  zu  erfü llen  verm och te .

D er A r b e i t s a u s s c h u ß  b eh an d e lte  neben  den  lau fen d en  
u n d  den  in  den  U n te rau ssch ü ssen  au szu führenden  A rb e iten  
w ichtige  Sonderaufgaben . So b esch äftig te  er sich m it  U n te r 
suchungen  ü b e r die E igen sp an n u n g en  d er W erkstoffe . D er 
K o n s tru k te u r, b e leh rt d u rch  einige M ißerfolge, fä n g t an  e in 
zusehen, d aß  es g ran d fa lsch  is t, belieb ig  h o h e  G ü tean fo rd e 
ru n g en  zu ste llen , w enn gleichzeitig  v e rla n g t w ird , d aß  das 
be tre ffende  W  e rk stü ck  keine E ig en sp an n u n g en  aufw eisen soll. 
Z. B. is t  dies n ich t zu  erre ichen, w enn neben  h o h er F e s tig k e it 
u n d  S treckgrenze au ch  noch  h ohe  K erb zäh ig k eiten  v e rla n g t 
w erden , die sich n u r  d u rch  eine V erg ü tu n g  m it  A nlassen  bei 
ve rh ä ltn ism äß ig  n iedrigen  T em p era tu ren  erre ichen  lassen . 
A uch  h ier m üssen  in  zunehm endem  M aße die A rb e iten  
d a rau f h in auslau fen , den  K o n s tru k te u r  zu einem  m eh r 
„w erk sto ffg e rech ten “  D enken  zu  erziehen. W en n  die A b 
w esenheit von  E ig en sp an n u n g en  u n b e d in g t e rfo rderlich  is t, 
dü rfen  keine W erksto ffe igenschaften  vorgesch rieben  w erden , 
die bei d e r V ergü tung  eine A n la ß te m p era tu r  von  w eniger als 
e tw a  600° verlangen . A nlassen  be i T em p era tu ren  ü b e r 600° 
gew äh rle is te t in  w esen tlichem  u n d  p ra k tisc h  erfo rderlichem  
M aße die B eseitigung  von  E ig en sp an n u n g en . W eite r  b e 
fa ß te  sich  d er A rbe itsau ssch u ß  m it d e r  T heorie  d er S ta h l
h ä r tu n g 58). D a  die b ish e r e rsch ienenen  neu eren  A rb e iten  
ab e r eine e inheitliche  B ezeichnung  fü r  den  H ärtu n g sv o rg an g  
u n te rh a lb  A x verm issen  ließen, w u rd en  in  U ebere instim - 
m u n g  m it d e r D eu tsch en  G esellschaft fü r  M etallk u n d e  die 
be iden  A usdrücke  „A u ssch e id u n g sh ärtu n g “  u n d  „A u s
h ä r tu n g “  z u r  A nw endung  em pfohlen . D er A usschuß  b e 
sch ä ftig te  sich  fe rn e r m it  U n te rsu ch u n g en  ü b er die m ech a
n ischen  E ig en sch aften  von  T hom as- u n d  Siem ens-M artin- 
S tä h le n 69). A u ß erd em  w u rd en  U n te rsu ch u n g en  ü b e r E in 
schlüsse feuerfeste r S toffe im  S ta h l u n te r  b eso nderer B e
rü ck sich tig u n g  d e r P rü fu n g  im  po laris ie rten  L ich te  e rö r te r t60) 
D ie W irk u n g  von  H ärteö len , die E rrech n u n g  der F e s tig k e it 
aus d e r B rin ellzah l bei d en  versch iedensten  S ta h lso rte n  u n d  
sch ließ lich  eine U n te rsu ch u n g  ü b e r den Z usam m enhang  
zw ischen d e r K a ltsch lag fäh ig k eit u n d  einigen m echa-

57) S t. u. E . demnächst.
58) Arch. E isenhüttenw es. 4 (1930/31) S. 113/44 (Gr. E : 

Nr. 125); vgl. St. u. E. 60 (1930) S. 1616/17.
69) St. u. E . 50 (1930) S. 1353/56.
60) St. u. E. demnächst.
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nischen E igenschaften  w aren  G egenstand e ingehender E r 
örterungen.

D er U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  A b n u t z u n g s p r ü f u n g  
setzte  die gem einsam en B eratungen  m it dem  D eutschen  
V erbände fü r die M aterialp rüfungen  de r T echnik  fo rt. M ehr 
u nd  m ehr h a t  sich je tz t  allgem ein die A nsich t durchgese tz t, 
daß  diese P rü fung  eine reine M odellprobe ist, die n u r  auf 
einem  ganz eng begrenzten  G ebiete des p rak tisch en  V er
schleißes Vergleichsm öglichkeiten liefern kan n . Z ur U eber- 
trag b a rk e it der E rgebnisse w ird  bei jeder än d ern  A rt der 
V erschleißbeanspruchung in der P rax is  eine w eitgehende 
A enderung der Prüfungsbed ingungen  nö tig  sein. Diese 
jeweils gültigen B edingungen lassen  sich n u r aus U n terlagen  
über die p rak tische  B ew ährung  beschaffen. F ü r  den Schie
nenverschleiß, u n d  zw ar den V erschleiß in  K urven , w ird 
versuch t, diese U n terlagen  in  Z usam m enarbeit m it der 
R eichsbahn zu beschaffen.

D er U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  K e r b s c h la g p r o b e  k ann  
im  w esentlichen seine A rbeiten  als abgeschlossen ansehen. 
D as Ziel, dem  p rak tisch en  B edürfnis nach  einer kleinen 
P robe  zu genügen, is t  erre ich t. D er zuständ ige A usschuß 
des D eutschen  V erbandes fü r die M aterialp rüfungen  der 
Technik  h a t  sich unserem  Vorschläge angeschlossen; d a 
n ach  is t  zu erw arten , d aß  in  einiger Zeit eine einheitliche 
Probe A nw endung findet, ein E rgebnis, das gegenüber dem  
augenblicklichen Z u stan d  als g roßer F o r tsc h r itt  anzu
sehen is t. Die ü ber zehn Ja h re  in  zähester K le inarbeit 
durchgeführten  U n tersuchungen  haben  der A nw endbarkeit 
dieser w ichtigen P rü fu n g sart den B oden b e reite t. Die 
U ntersuchungen  haben  aber auch  anderseits die Grenze 
jen er A nw endbarkeit gezeigt, so d aß  Schw ierigkeiten, 
die auf unsachgem äße A nw endung zu rückzuführen  sind, 
verm ieden w erden können. D ie E rgebnisse der um fang
reichen U ntersuchungen , die alle E inzelhe iten  der K erb 
sch lagprüfung zergliedert haben, sollen d er O effentlichkeit 
dem nächst zugänglich gem acht werden.

D er U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  R o s t s c h u t z  b e faß te  sich 
m it de r A ufste llung  von allgem einen R ich tlin ien  fü r die 
A usführung  der K orrosionsprüfung61). M it der Schaffung 
der rostfreien  S täh le  und  der E rzeugung  der w itte ru n g s
beständigen gekupferten  S tah lso rten  sowie n ich t zu le tz t m it 
der w eiteren  Verw endung von S tah l in  der L andw irtschaft, 
im  W asserleitungs-, D am pfkessel- u n d  H eizungsbau h a t die 
F rag e  der K orrosion ständ ig  w achsende B edeutung  erhalten  
u n d  d am it auch  die B estim m ung des W iderstandes der 
einzelnen W erkstoffe gegen die K orrosion. Die V ielheit der 
angew endeten  V erfahren rich te te  auf dem  an sich schon 
sehr schwierigen G ebiet eine große V erw irrung an , so daß  
keine der vielen in  dem  S ch rifttu m  veröffen tlich ten  Zahlen 
u n tere in an d e r verg le ichbar w aren. D as Ziel der R ich t
linien is t, h ier eine grundlegende B esserung herbeizuführen . 
N eu in  A ngriff n ahm  d er U n terausschuß  U ntersuchungen  
ü ber die Z u n d erbeständ igkeit d er versch iedensten  S tah l
sorten .

D er U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  S t r e c k g r e n z e  begann  
eine um fangreiche G em einschaftsarbeit ü ber die W arm 
streckgrenze u n d  die D auers tan d festig k e it bei e rhöhten  
T em pera tu ren . B ei der zunehm enden B eanspruchung  der 
K esselbaustoffe is t  ja  diesen E igenschaften  besondere 
B edeu tung  zuzum essen. D ie U n tersuchungen  erstrecken  
sich auf die w ich tigsten  legierten  u n d  un leg ierten  S tähle, 
die als Kessel- u n d  R öhrenbausto ff in  B e tra ch t kom m en. 
N ebenbei sei noch e rw äh n t, daß  gem einsam e B eratungen

61) B e r .  W e rk s to f f a u s s c h .  V . d . E i s e n h .  N r .  1 6 4 ; S t .  u .  E  5 0
(1 9 3 0 )  S . 1 2 6 6 /6 9 .

m it den H erste lle rn  u n se rer P rü fm asch in en  zu  w esen tlichen  
F o rtsc h ritte n  g e fü h rt h a b e n 62).

D er U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  D a u e r p r ü f u n g  se tz te  in 
dem  vergangenen  Ja h re  seine U n te rsu ch u n g en  ü b e r die 
Schw ingungsfestigkeit fo rt. D ie a u ß ero rd en tlich  u m fan g 
reichen A rbeiten , die in d er le tz te n  Z eit ü b er Schw ingungs
festigke it u n d  D au erp rü fu n g  v e rö ffen tlich t w orden  sind, 
lassen teilw eise die genügende w erkstoffm äßige  G rundlage 
verm issen. Aus diesen G rü n d en  sind  m itu n te r  A rbeiten  
des W erkstoffausschusses n o tw end ig  gew esen, von  deren 
Erfo lg losigkeit d er W erk sto ffach m an n  au f G ru n d  seiner 
E rfah ru n g en  schon v o rh e r ü b erzeu g t w ar. Z ah lenm äßige 
U n terlagen  w aren  jedoch no tw endig , u m  fa lschen  A nsich ten  
en tgegen tre ten  zu können . E in  H a u p tg e b ie t d e r U n te r
suchungen des W erkstoffausschusses e rs trec k te  sich  au f die 
K e r b e m p f i n d l i c h k e i t  d er versch iedenen  S tah lso rten . 
G leichzeitig w urde bei diesen A ufgaben  das Ziel verfo lg t, 
ein ungefähres V erfahren  zu r r ich tig en  K ennzeichnung  
der K erbem pfind lichkeit angeben  zu können . D ie U n te r
suchungen, die zu seh r bem erk en sw erten  E rgebnissen  
g e fü h rt haben , ließen in  e rs te r  L in ie  e rkennen , d aß  die K erb 
em pfind lichkeit d er W erkstoffe  allein  d u rch  die F e stig k e it 
bed in g t w ird  u n d  d aß  d er E in flu ß  d e r Z usam m ensetzung  
u n d  des Gefüges au ß ero rd en tlich  s ta rk  z u rü c k tr it t .  W eite r 
in  A ussich t genom m ene U n te rsu ch u n g en  sollen das V er
h a lten  der W erkstoffe  bei versch iedenen  V orlasten  erhellen.

D er U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  M a g n e t p r ü f u n g  b e faß te  
sich m it K o b a ltm ag n etstäh len , besonders m it dem  E in flu ß  
eines sehr hohen  K o ba ltgehaltes . N eu  begonnen  w urde  eine 
G em einschaftsarbeit, die die Z usam m enhänge  d er einzelnen 
M agnetarten , des zugehörigen E n tm ag n e tis ie ru n g sfak to rs  
u n d  die E ig n u n g  d er einzelnen M a g n e ts tah lso rten  fü r  die 
jeweils gegebene M ag n e ta rt festlegen soll.

D er U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  S c h n e i d v e r s u c h e  v e r
m ochte  die gem einsam  m it dem  L ab o ra to riu m  fü r  W erk 
zeugm aschinen u n d  B etriebsleh re  an  d e r Technischen H o ch 
schule in  A achen au sg efü h rten  V ersuche ü b e r die E ignung  
des L eyense tte rschen  P en d elgerätes zu r P rü fu n g  d e r Schneid
h a ltig k e it u n d  de r B e a rb e itb a rk e it63) zu  beenden. A bge
schlossen w urden  fernerh in  die U n te rsu ch u n g en  ü b e r das 
O berflächenaussehen d er S täh le  be im  D re h en 64). V on 
w eiteren  G em einschaftsarbeiten  k o n n ten  gleichfalls einige 
völlig e rled ig t w erden : so die U n te rsu ch u n g  ü b e r die 
U rsachen d er U n tersch iede in d er L eistu n g sfäh ig k eit v e r
schieden zusam m engese tz ter S ch n e llstäh le  u n d  fe rn e r die 
A rbeiten  über den E in flu ß  von K ohlensto ff, Schw efel u n d  
P ho sp h o r in  V erb indung  m it versch iedener W ärm eb eh an d 
lung  und  vo raufgegangener K a ltv e rfo rm u n g  od er R ek ri
s ta llisa tion , die in  Z u sam m en arb e it m it  einem  W erk e  d er 
w e ite rverarbeitenden  In d u str ie  a u sg e fü h rt w u rd e n 66). W eiter 
w idm ete  sich de r U n te rau ssch u ß  den  U n te rsu ch u n g en  der 
sogenannten  A u to m aten stäh le . V ersch iedenen  au f diesem  
G ebiete besonders b ed eu tsam en  F ra g e n  v e rsu ch te  m an  au ch  
durch  U n te rsu ch u n g  d er S p anb ildung  n ä h e rz u k o m m e n 66). 
M it dem  A usschuß fü r  F rä sen  beim  V erein d e u tsch e r In g e 
nieure, der sich m it diesen D ingen vom  S ta n d p u n k te  des M a
schinenfachm annes b e faß t, w urde enge V erb indung  g eh alten .

D er U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  S c h w e i ß b a r k e i t  w id m ete  
sich d er P rü fu n g  de r S ch w eißbarke it u n d  d e r Schw eiß-

62) St. u. E. 50 (1930) S. 1086/88 u. 1619.
63) Arch. Eisenhüttenwes. 4 (1930/31) S. 41/43 (Gr. E : 

Nr. 118); vgl. St. u. E. 50 (1930) S. 1096.
64) Arch. Eisenhüttenwes. 3 (1929/30) S. 717/20 (Gr E- 

Werkstoffaussch. 163); vgl. St. u. E. 50 (1930) S. 806/07.
65) St. u. E . demnächst.
66) Arch. Eisenhüttenwes. 4 (1930/31 S. 251/60 (Gr. E : 

Nr. 136); vgl. St. u. E. 50 (1930) S. 1779/80.
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ste llen ; v o r  a llem  s te llte  e r um fangre iche  U n te rsu ch u n g en  
an  S täh len  v e rsch iedener F e s tig k e it ü b er den  bei d er B iege
p robe  e rh a ltb a re n  B iegew inkel an . D ie A rb e iten  w aren  
v e ra n la ß t w orden  d u rch  die v ie lfach  v e rtre te n e  A nschauung , 
d aß  d e r B iegew inkel ein m aßgebendes K ennzeichen fü r  die 
S ch w eiß b ark e it d er W erksto ffe  sei. D ie A rb e iten  des A us
schusses zielen d ah in , au ch  au f diesem  G ebiete A u fk lärung  
in  den  b e te ilig ten  K reisen  h e rb eizu führen . D ie U n te r
su chungen  des A usschusses sollen d em n äch st ve rö ffen t
l ic h t w erden .

D e r U n t e r a u s s c h u ß  f ü r  f e u e r f e s t e  W e r k s t o f f e  
b e sch äftig te  sich w e ite r m it d er A ufste llung  von  P rü f-  u n d  
G ü ten  or m b lä t t  e rn .

D e r S o n d e r a u s s c h u ß  f ü r  F e i n b l e c h p r ü f u n g  
ste llte , n a m e n tlich  in  V erb indung  m it  d e r N o rm u n g  der 
F e in b lech e, gem einsam e U n te rsu ch u n g en  ü b e r d ie e inzu
h a lte n d en  E ig en sch aften  de r F e in b lech so rten  an  u n d  u n te r 
su ch te  fe rn e r die fü r  Feinb leche  üb lichen  P rü fv e rfah ren .

D er A u s s c h u ß  f ü r  Z e m e n t a t i o n s p r o b e  v e rö ffen t
lich te  einen zusam m enfassenden  B e ric h t67), in  dem  das 
vorliegende S c h rif ttu m  k ritisc h  gesich te t w urde . D an ach  
k a n n  die M acE h n -P ro b e  au f G ru n d  d e r besonders im  
am erik an isch en  S c h rif ttu m  vorliegenden , seh r w idersp re
chenden  A ngaben  als u n m itte lb a re r  Q u a litä tsm a ß s tab  fü r 
S ta h l oder die S ta h lh e rs te llu n g  n ich t g ew erte t w erden. 
Z u r K lä ru n g  d er h ie r  noch  offenen F rag en  w urde ein u m 
fangre icher P la n  fü r  E n tk o h lu n g sv e rsu ch e  u n d  ein w e ite rer 
zu r E rm it tlu n g  des E influsses v e rsch iedener L egierungs- 
elem ente  au f die Z em en ta tio n sw irk u n g  au fgeste llt.

D ie M itg liederzah l d er W ä r m e s t e l l e  D ü s s e ld o r f  
n ah m  tro tz  d er S tillegung  e iner R eihe von  W erk en  n ich t 
a b ; ab er d er K o h len v erb rau ch  d er angeschlossenen W erke 
—  die G rund lage  d e r B e itrag szah lu n g  —  ging u n te r  der 
U n g u n st d e r Z eit seh r s ta rk  z u rü ck  u n d  zw ang  au ch  die 
W ärm estelle , sich d e r sch lech ten  W irtsch afts lag e  an zu 
passen . D ie Z ah l d e r W erksbesuche  v e rm in d erte  sich tro tz 
dem  n u r  u n w esen tlich ; sie b e tru g  914. E rfreu lich  w a r eine 
erheb lich  v e rs tä rk te  In a n sp ru ch n a h m e  d e r W ärm este lle  fü r 
eine R eihe v on  E n tw ü rfen  —  n a m e n tlich  w u rd en  W ärm e
übergangs- u n d  W ärm ed u rch g an g sfrag en  (au ch  zw eckm äßige 
Isolierungen) d u rch g erech n e t —  sowie eine leb h a fte  H e ran 
ziehung zu  A b n ah m ev ersu ch en  u n d  a n d ere r  u n p a rte iisch e r 
G u ta c h te r tä tig k e it  bei den  angeschlossenen W erken . D iesen 
w urden  so im  B e ric h ts jah re  85 g rößere  B erich te  e rs ta t te t .

In  d er G em ein sch aftsa rb e it w urden  in n erh a lb  des K reises 
der W ärm eingenieure  h a u p tsäc h lic h  F ra g e n  des M eßwesens 
b eh an d e lt, d a ru n te r  die F e rn m essu n g  u n d  F ern steu eru n g . 
E s g eh t h e u te  n ic h t m e h r  an , irgendw elche M eßw erkzeuge 
am  M ark te  zu k au fen  u n d  e inzu b au en , sondern  das M eß
w esen is t  eine besondere  Sache gew orden, d ie organ isch  
b eh an d e lt w erden  m uß. A uf diesem  G ebiete b e g in n t sich 
eine S onderw issenschaft zu en tw ickeln . A ehnliches g ilt fü r 
die se lb s ttä tig e  R egelung , n a m e n tlich  au ch  fü r  die w ichtige 
T em p era tu rreg e lu n g , d er v o rau ssich tlich  in  n a h e r  Z u k u n ft 
eine zunehm ende  B ed eu tu n g  zukom m en  w ird . M it R ü ck sich t 
auf die U n g u n s t d e r Z eit w urde  d ie Z ah l d e r S itzungen  auf 
dem  eigen tlichen  G eb iete  de r W ärm este lle  b e sch rän k t, 
obw ohl g erade  eine engere F ü h lu n g n a h m e  d e r W ärm e
ingenieure  d e r v e rsch iedenen  W erke  v o n  m an c h er Seite 
a n g es tre b t w ird  u n d  au ch  sicherlich  fö rd erlich  w äre. E s 
e rsch e in t zw eckm äßig , d a ß  gerade  die so g en an n te  n iedere 
W ärm ew irtsch a ft, d ie sich  m it v e rh ä ltn ism ä ß ig  groben  
M itte ln  de r B ren n sto ffe rsp a rn is  b e fa ß t, e tw as m eh r gepfleg t 
w ird, u n d  d aß  fe rn e r die F o r ts c h r i tte ,  die au f m eh r w issen

67) B e r .  W e r k s t o f f a u s s c h .  V . d .  E i s e n h .  N r .  1 6 6 ; S t .  u . E .  5 0
(1 9 3 0 )  S . 1 3 2 1 /2 7 .

schaftlichem  u n d  b e trieb sw irtsch aftlich em  G eb iet g em ach t 
w orden  sind , au ch  im  u n m i t t e l b a r e n  W e r k s b e t r i e b e  
au sg e n u tz t w erden. B ei e iner ganzen  R eihe  v o n  W ärm öfen  
auf den W erken  sind  z. B. d ie B ed ingungen  b e k an n t, u n te r  
denen  sich eine V erringerung  des V erb rauches erre ichen  
ließe, ab e r sie w erden  von  den O fen leu ten  n ich t b eac h te t. 
A us solchen E rw ägungen  h e rau s w urde  eine S o n d e ru n te r
suchung  zu r E n tw ick lu n g  d e r g ru n d sä tz lich en  B edingungen  
fü r  die E in s te llu n g  u n d  B edienung  von  W ärm öfen  v o r
genom m en.

-Die le tz te  A uflage de r „A n h altszah len  fü r  den  E n erg ie 
v e rb rau ch  in  E isen h ü tten w erk en “  erschien  im  J a h re  1925. 
Inzw ischen w urde  bei den  W erk en  u n d  au f d e r W ärm este lle  
seh r re ich er Stoff gesam m elt, d e r  g eo rd n et w urde  u n d  zu 
e iner völligen U m g esta ltu n g  d e r „ A n h a ltszah len “  fü h rte . 
D ie N euauflage b e fin d e t sich im  D ruck . D iese A rb e it w urde 
v on  zah lreichen  S tellen  in n erh a lb , ab e r au ch  au ß erh a lb  d er 
E isen h ü tten w erk e  in  dan k en sw erte r W eise u n te r s tü tz t .

D ie a lljäh rliche  größere  V ersam m lung  fa n d  am  28. J a 
n u a r  1930 s t a t t  u n d  b ra ch te  K u rzv o rträg e  aus dem  G ebiete 
d e r A na ly sen en tn ah m e, de r V erluste  von  K oksöfen, d e r 
A bkü h lu n g  von  K okillen, des W ärm eübergangs in  Oefen, 
d e r G röße d er V erb rennungslu ftm engen , d er G lüherei, dem  
K esselbetriebe, den T em p era tu ren  im  In n e rn  d e r B löcke 
u. a. m.

A n den  A ufgaben  d er üb rigen  F ach au ssch ü sse  des 
V ereins a rb e ite te  die W ärm este lle  gem äß d er allgem einen 
E n tw ick lungslin ie , die sie verfo lg t, eifrig m it. So w urden  
v on  den M itarb e ite rn  d er W ärm este lle  a lle in  19 V orträge  
in  d iesen A usschüssen g eh alten , u n d  ebenso w ar die B e ra 
tu n g s tä tig k e it  bei zah lre ichen  F o rsch u n g sarb e iten  sonstigen  
U rsp rungs leb h aft. U n te r  an d erem  w urden  6 D ip lo m arb eiten  
u n d  6 D o k to ra rb e iten  v o n  a llgem einer B ed eu tu n g  d u rch  die 
M itw irkung  d er W ärm este lle  g e fö rdert. Im  ganzen  w urden  
von  M itg liedern  d er W ärm este lle  42 V o rträg e  g eh alten  
u n d  46 V eröffen tlichungen  v e rfa ß t. S ogenann te  „W erk s
w ärm ere isen“  w u rd en  m it  R ü ck sich t au f die sch lech te  
W irtsch afts lag e  n ich t un tern o m m en .

A uch an  der T ä tig k e it an d ere r  S te llen , die allgem eine 
F rag en  b earb e iten , n ah m  die W ärm este lle  te il. Dies b e tr if f t 
z. B. G ew ährle istung  u n d  A b nahm eversuche  an  K okereien , 
L ieferbed ingungen  fü r  Iso liersto ffe  u n d  R ich tlin ien  fü r 
deren  V erw endung, R egeln  fü r  M engenm essung, P ro b e 
nah m e von  B rennsto ffen , S icherh e itsv o rsch riften  fü r  K oh len 
stau b feu eru n g en , E in h e itsb ezeich n u n g en  fü r  D am pfkessel
w esen, V ersuche m it G ießereikoks, F lugasch en frag en  u. a. m .

A uf die zah lreichen  E in ze lu n tersu ch u n g en  be i w ich tigen  
A ufgaben  aus d e r W ärm ew irtsc h a ft k a n n  h ier n u r  zu 
sam m enfassend  verw iesen w erden.

D ie F o rsch u n g sarb e iten  e rs trec k te n  sich im  B erich ts
jah re  h a u p tsäc h lic h  au f zwei e in an d er v e rw an d te  R ich tungen . 
D e r O fenbau  is t  h e u te  noch  fa s t  re ine  E rfah ru n g ssach e , die 
G ese tzm äß ig k e it d e r W ärm eü b e rtrag u n g  u n d  d a m it die 
E rrec h n u n g  d e r T em p era tu ren , D u rch sa tzze iten  u n d  A b
m essungen bei versch iedenem  E in sa tz  s ind  seh r w enig ge
k lä r t .  E tw a  20 g rößere  U n te rsu ch u n g en  b e faß ten  sich d ah er 
m it  den  V orgängen d e r U eb ertrag u n g  d e r W ärm e au f das 
G u t u n d  den  V erlauf d er T em p era tu ren  im  G u t, also m it 
d e r D u rch w ärm u n g  v o n  B löcken u n d  von  G lü hgu t, fe rner 
m it d en  V orgängen in  R e k u p era to re n  u n d  R eg enerato ren  
e inschließlich  d e r H ochofenw inderh itzer, m it  besonderer 
B erü ck sich tig u n g  h o ch feuerfeste r S täh le . E in e  reiche 
Z ah lensam m lung  w urde  gew onnen u n d  au sg ew erte t. E in ige  
A rb e iten  w u rd en  b e re its  ve rö ffen tlich t, zwei w e ite re  zu 
sam m enfassende  V eröffen tlichungen  liegen in  d er H a n d 
sc h rif t vor.
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An der V ersuchsspeicherkam m er in M eiderich w urden 
die U ntersuchungen  der Siem ens-M artin-O fengitterungen 
beendet; z u rZ e it  is t eine W in d erh itzerg itte ru n g  eingebaut.

W eitere laufende U ntersuchungen befassen sich m it 
den T em pera turen  u nd  der S tröm ung in  Oefen sowie m it 
Vorgängen der V erbrennung.

Die A rbeit der Z w e ig s te l le n  (O berschlesien, Saar, 
Siegen) entw ickelte sich w eiter in  d er R ich tu n g  einer 
allgem einen U n te rstü tzu n g  der G em einschaftsarbeit in 
ihren  B ezirken auf den verschiedensten  F achgeb ieten  des 
E isenhüttenw esens und  sch reite t rü s tig  v o rw ärts . E ine 
A nzahl selbständiger U ntersuchungen  w urde auf den 
W erken der Zweigstellen vorgenom m en; die Zweigstellen 
w urden ferner von den W erken  leb h a ft zu r M itbear
beitung  w ichtiger A ufgaben herangezogen. B ei d er B e
ra tu n g  der der oberschlesischen Zweigstelle angegliederten  
Zechen w urde au ß er energiew irtschaftlichen u n d  b e trieb s
w irtschaftlichen F rag en  des B ergbaus besonders das F ö rd e r
wesen behandelt.

Die G e m e i n s c h a f t s s t e l l e  S c h m i e r m i t t e l  h a tte  
sich m it einer R eihe fach techn ischer G egenstände zu be 
fassen. Die B estrebungen , die „R ich tlin ien  fü r den E in k au f 
und  die P rü fu n g  von  S chm ierm itte ln“ dem  deutschen 
N orm ensam m elw erk d ien stb a r zu m achen, fü h rten  zu einer 
V ereinbarung, nach  d er die N orm en fü r die S chm ierm ittel
sorten  von  dem  en tsprechend  um zugesta ltenden  technischen 
A usschuß der G em einschaftsstelle als Organ des D eutschen 
N orm enausschusses b eh an d e lt w erden sollen.

D er T e c h n is c h e  H a u p t a u s s c h u ß  f ü r  G i e ß e r e i 
w e s e n ,  dessen V orsitz im  L aufe des Ja h res  vom  Verein 
deutscher E isengießereien auf den G esam tverband  deu tscher 
M etallgießereien überging, t r a t  am  26. Mai 1930 in  B erlin 
zusam m en. E inen  b re iten  R aum  nahm en in  den E rö rte 
rungen  m etallurg ische F ragen  ein. So ging m an  auf den 
noch ziem lich u n g ek lärten  E influß  der R oheiseneigenschaften 
und  deren  A usw irkung auf die B eschaffenheit des G uß
eisens —  in  E rm angelung  einer zutreffenderen  B ezeichnung 
häufig  m it „E rb lich k e it“  bezeichnet —  ein, behandelte  die 
V erbesserung des Gußeisens durch  die Schm elzführung 
oder d u rch  L egierung u n d  e rö rte rte  W ege zu r B ekäm pfung 
der W achstum serscheinungen. H ierh in  gehört auch  eine 
U n tersuchung  üb er die A enderungen in  der chem ischen 
Zusam m ensetzung u n d  den m echanischen E igenschaften  
eines H äm atitroheisens, das vom  H ochofen aus in  einen 
F lachherdm ischer g eb rach t u n d  von  d o rt aus sofort v er
gossen w u rd e68). Die P rü fu n g  der B earb e itb a rk e it von 
S tah lguß  k onn te , sow eit u n te r  B earb e itb a rk e it die Zer
spanung  zu verstehen  is t, abgeschlossen w erd en ; die U n te r
suchungen über das V erhalten  des S tahlgusses bei höheren 
T em pera tu ren  w urden  auch  au f legierte  W erkstoffe ausge
d eh n t. Im  H inblick  au f den W ettbew erb  des Ferngases 
m it anderen  B rennstoffen  w urde au ch  die V erw endung 
des Koksofengases in  den M etallgießereien e rö rte rt. E ine 
ebenso zeitgem äße F rag e  w urde m it dem  B erich t üb er die 
V erw endung geschw eißter S tah lk ö rp er an  Stelle von G uß
eisen u n d  S tah lguß  angeschnitten . W enn m an  auch  ü ber
w iegend der M einung w ar, d aß  die Schw eißarbeit k au m  das 
Gießen verd rängen  werde, so h ie lt m an  doch die A ngelegenheit 
fü r  w ich tig  genug, u m  sie in  einem  besonderen  Kreise 
w eiterzuverfolgen.

B ei den A rbeiten  d er T e c h n i s c h e n  K o m m is s io n  d e s  
G r o b b l e c h v e r b a n d e s  sp ie lte  neben  de r E rled igung  
vieler Sonderfragen, die in  zwei U n terausschüssen  v o rbe
a rb e ite t w urden, die im m er w iederkehrende E rö rte ru n g  der 
zulässigen B lechabm aße eine gewisse Rolle. Schwierig

8S) St. u. E. 50 (1930) S. 966/68.
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k eiten  en ts teh en  n am en tlich  d ad u rch , d aß  w egen des Ge
w ichts u n d  d e r M aßabw eichungen häu fig  e in an d er w id er
sprechende F o rd eru n g en  g este llt w erden , w eil d e r  le tz te  
V erb raucher n u r  au f das fü r  ih n  w ich tige  G ew ich t s ieh t, 
w ährend  d er fü r die S icherhe it v e ran tw o rtlich e  E rb a u e r  die 
M aßgrenze beschneidet.

D ie H erste llu n g  von  B lechen aus hochw ertigem  B a u 
s ta h l erschein t d u rch  die E in fü h ru n g  d e r u n te r  d er B ezeich
nung  S t 52 zusam m engefaß ten  S täh le  tech n isch  gesichert. 
W irtsch aftlich  is t  jedoch  ein n ic h t unerheb liches A nw achsen 
der E rzeugungskosten  gegenüber d er N o rm alg ü te  n ich t 
verm eidbar.

Im  D e u t s c h e n  D a m p f k e s s e l a u s s c h u ß  k am en  w e
sentliche F rag en  d er B lechherste llung  u n d  B lech v era rb e itu n g  
n ich t zu r Sprache. D ie B e ra tu n g en  b e tra fen  in  e rs te r  L inie 
die B em essung von  W asser- u n d  U eb erh itze rro h ren .

Die gem einsam  m it d er V e r e i n i g u n g  d e r  G r o ß 
k e s s e l b e s i t z e r  d u rch g efü h rten  A rb e iten  z u r  A uffindung  
und  P rü fu n g  von  R ohrw erkstoffen , die au ch  fü r  die V erw en
dung  der höheren  T em p era tu ren  geeignet sind , w u rd en  fo r t
g eführt. Sow eit sich schon übersehen  lä ß t ,  w erden  die B e
m ühungen  n ich t ohne E rfo lg  b leiben.

G em einsam  m it de r V e r e i n i g u n g  d e r  d e u t s c h e n  
D a m p f k e s s e l -  u n d  A p p a r a t e - I n d u s t r i e  sind  d ie V er
suche u n te rs tü tz t  w orden, die im  R ah m en  des u n te r  F ü h ru n g  
des Vereines deu tsch er Ingen ieu re  s teh en d en  S p e i s e 
w a s s e r a u s s c h u s s e s  von  Pro fesso r T h u m  als N achfolger 
von P rofessor E b e r l e  zusam m en m it  P ro fesso r B e r l  au s
g e fü h rt w erden. D er große E in flu ß  des B etriebes au f die 
Sicherheit von  D am pfkesselan lagen  w ird  h e u te  jedenfalls 
von ke iner Seite m ehr b e s tr it te n . E s  g ib t h ie r noch  w ichtige, 
zur Z eit n u r  u n v o lls tän d ig  gelöste A ufgaben , die z. B. die 
V erm eidung von  K orrosionen  be tre ffen , so d aß  dem gegen
über re ine  W erksto ff- u n d  B au frag en  e tw as m eh r in  den 
H in te rg ru n d  g e tre ten  sind , nach d em  die G ärung  des le tz ten  
Jah rzeh n tes  auch  au f diesem  G ebiete erfreu liche F o r t 
sch ritte  g eb rach t h a t.  A ls R ü c k stan d  aus dieser U eber- 
gangszeit sind  U eb ertre ibungen  in  de r A b nahm e zu b e tra c h 
ten , die sich m an ch m al b e inahe  als H au p tzw eck  in  den V or
derg rund  zu d rängen  schein t. E s  sind  S c h ritte  in  d ie W ege 
gele ite t, um  solche M ängel d u rch  v e rtrau en sv o lles  Z usam 
m en arb eiten  m it den  fü r  die A bnahm e m aß gebenden  S tellen 
auszuschalten .

In  äh n lich er W eise w ie be i d e r T echnischen  K om m ission  
des G robblechverbandes, d er n ach  d er A ngliederung  des 
M itte lb lechverbandes au ch  dieses G eb iet zu b e tre u en  h a t,  
w erden n ach  der G rün d u n g  des F e in b lech v erb an d es F e in 
blechangelegenheiten  in  einem  eigenen F e i n b l e c h a u s 
s c h u ß  beim  V erein b eh an d e lt. G ü teb ed in g u n g en  u n d  F e s t 
legungen üb er A bm aße d er Feinb leche  w u rd en  m it den 
V ertre te rn  d er „A vi“ (der A rb e itsgem einschaft d e r  E isen  
v e ra rb e iten d en  In d u strie ) au f das e in gehendste  e rö r te r t  m it 
dem  Ziele, die b estehenden  N o rm b lä tte r  fü r F e inb leche  neu  zu 
gestalten . D iese A rbeiten  d ü rften  in ab seh b are r Z eit abge
schlossen sein.

D er H o c h s c h u l a u s s c h u ß  k o n n te  sich au f die sc h rif t
liche E rled igung  de r ihm  vorliegenden  A n träg e  zu r F ö rd e 
rung  der h ü tten m än n isch en  A b te ilungen  d e r tech n isch en  
H ochschulen  u n d  B ergakadem ien  b esch rän k en . A u ch  im  
B erich tsjah re  w ar es m öglich, ihm  fü r  d iesen Zw eck noch  
e inm al n ich t unerheb liche M itte l zu r V erfügung  zu  ste llen , 
was leider bei F o r td a u e r  d e r je tz igen  W irtsch afts lag e  fü r  die 
Z u k u n ft k au m  zu e rw arten  is t. A uch  die e inzelnen  K u ra 
to renw erke le is te ten  E rh eb liches fü r  d ie In s t i tu te ;  d en n  b e 
dauerlicherw eise b lieb  die F o rd e ru n g  u n d  H o ffn u n g , d aß  
der S ta a t den h ü tten m än n isch en  A bte ilungen  de r H o c h 
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schu len  die erfo rderlichen  M itte l zuw eisen w erde, u n e rfü llt;  
im  G egenteil, a u ch  d ie H ochschu len  w urden  ganz  schem atisch  
den S p a rm aß n a h m e n  u n terw o rfen .

Im  ü b rig en  m u ß  a n e rk a n n t w erden , d aß  d a n k  d er H ilfe 
der In d u s tr ie  die A usb ildungsm öglichkeiten  fü r  H ü tte n le u te  
im  V ergleich  zu  an d eren  Zw eigen d e r T echn ik  n ic h t u n 
g ünstig  sind . D ie B esuch erzah l se n k t sich lan g sam  auf die 
F ried en szah l aus dem  Ja h re  1913 m it e tw a  450 S tud ierenden , 
w äh ren d  die E in r ic h tu n g  d e r In s t i tu te  w esen tliche F o r t 
sc h ritte  g em ach t h a t.  A uch  b e s te h t fü r  das G ebiet der 
H ü tte n k u n d e  n och  eine persön liche F ü h lu n g n a h m e  zw ischen 
Professoren  u n d  S tu d ie ren d en  wie in  w enigen and eren  F a c h 
rich tungen .

B ei a llen  e isen h ü tten m än n isch en  A b te ilungen  b e s teh t 
das e rn ste  B estreb en , d en  A usb ildungsgang  zu v e rtie fen  u n d  
den E rfo rdern issen  de r In d u s tr ie  anzupassen . W ir begrüßen  
auch d ie B estreb u n g en  d er U n iv e rs itä t M ü nster, die m e
tallu rg ischen  F o rsch u n g en  zu  v e rtie fen , d a  w ir jed en  Z u
w achs a n  F o rsch u n g s in s titu te n  a ls einen G ew inn buchen . 
E s sche in t jed o ch  de r Z e itp u n k t be i d er allgem einen  w ir t
schaftlichen  L ag e  n ic h t  gekom m en, d o r t  m it  g roßen  N eu 
bau ten  vorzugehen . D ies g ilt  u m  so m eh r, a ls die b e 
stehenden In s t i tu te  genü g en d  R a u m  fü r  die Z ah l von  
S tud ierenden  b ie ten , d ie g ü n stig sten fa lls  in  ab seh b are r 
Zeit von  d e r In d u s tr ie  au fgenom m en w erden  können .

W ie n ich t an d ers  zu e rw arte n  w ar, sind  die Schw ie
rigkeiten  fü r  die ju n g en  D ip lo m -Ingen ieu re  des H ü t te n 
faches, eine en tsp rech en d e  B esch äftig u n g  zu  finden , a u ß e r
o rden tlich  g roß . E in  e rh eb lich er Teil v o n  ih n en  m u ß , sow eit 
das ü b e rh au p t m öglich  is t, fro h  sein, in  A rbeite rs te llu n g en  
unterzukom m en. D ie L age sp iegelt sich d eu tlich  w ider in  der 
E n tw ick lung  d er E in s te llu n g  von  I n g e n i e u r p r a k t i k a n t e n .  
Im  L aufe des ganzen  B e rich tsjah re s w urden  n u r  17 In g en ieu r
p ra k tik an te n  n eu  e in g este llt gegenüber 41 im  V orjah re , 
w ährend 24 im  L au fe  des J a h re s  n a c h  A b lau f ih re r  Z eit 
ausschieden.

Die V erm ittlu n g  von  P r a k t i k a n t e n s t e l l e n  des E isen 
hü ttenw esens stieß  au f keine  besonderen  Schw ierigkeiten . 
Von der V erm ittlu n g sste lle  des V ereins w u rd en  147 P ra k t i 
k an tenste llen  e rfa ß t. In  e iner A ussp rach e  m it den  H ü t te n 
p ra k tik an te n  des rh e in isch -w estfä lischen  B ezirkes zu  E n d e  
der Som m erferien w urde , w ie schon  frü h e r  m it  E rfo lg  v e r
sucht, persönlich  m it  d en  P ra k tik a n te n  F ü h lu n g  zu ge
w innen. D er au ch  aus d en  A ufzeichnungen  d er P ra k t i 
kan ten  h e rvorgehende  E in d ru c k , d aß  neb en  e iner seh r g u t 
durchgeführten  A n le itu n g  u n d  U eb erw ach u n g  d e r P ra k t i 
k an ten  au f e iner R eihe v on  W erk en  es bei an d eren  doch noch 
an d er w ü n schensw erten  S o rg fa lt zu  feh len  sch e in t, w urde 
b estä tig t. A uch  an  d ieser S te lle  sei den  W erk en  die B itte  
nahegelegt, d er A usb ild u n g  d er P ra k tik a n te n , d e r fü r  die 
E rziehung  des N achw uchses eine w esen tliche  B ed eu tu n g  zu 
gem essen w erden  m u ß , d ie  n o tw en d ig e  B e ac h tu n g  zu 
schenken.

D e r A m e r i k a - W e r k s t u d e n t e n - D i e n s t d e s  S tu d e n te n 
werkes, e. V., i s t  d u rc h  den  w irtsc h aftlic h en  R ück g an g  
in den V erein ig ten  S ta a te n  ebenfa lls  schw er b e tro ffen . Von 
den ju n g en  L eu ten , die in  d e r F rü h ja h rsa u sw a h l b e re its  a u s
gew ählt w aren , k o n n te  n u r  ein  ganz  k le in e r Teil, u n d  zw ar 
auch  n u r  au f eigene V e ran tw o rtu n g , h in au sg esan d t w erden. 
Die im  R ah m en  d ieser E in r ic h tu n g  in  A m erik a  tä tig e n  
H ü tten le u te  fan d en  b ish e r n och  befried igende  A rb e its 
m öglichkeiten.
=  K a i s e r - W i l h e l m - I n s t i t u t  f ü r  E i s e n f o r s c h u n g ,  

D ü s s e l d o r f .  =
T ro tz  de r U n g u n s t d e r  Z eitv e rh ä ltn isse  k o n n ten  die A r

beiten des In s t i tu ts  au ch  in diesem  Ja h re  u n te r  A u frech t

e rh a ltu n g  d er Z ah l d er A rb e itsk rä fte  in  u n v e rm in d ertem  
U m fange w e ite rg e fü h rt w erden . E in e  g roße A n zah l ä lte re r  
A rb e iten  w u rd en  abgeschlossen, an d ere  b ed eu tsam e  A u f
gaben  neu  aufgegriffen. Als w ich tigste  d ieser A rb e iten , die 
teils ebenfalls abgeschlossen, te ils  noch  im  G ange sind  oder 
ü b er die in  K ürze  V eröffen tlichungen  erscheinen sollen, 
seien folgende g en an n t.

E in e  U n te rsu ch u n g  de r A u fb ereitungsan lage  „A m eise“ 
zu r W e ite rfü h ru n g  d er b e tr ieb san a ly tisc h e n  U n te rsu ch u n g en  
v on  S pate isen au fb ere itu n g en  des S iegerlandes; F lo tie rb a r
k e it  e isenhaltiger Z inkb lenden ; E n tk u p fe ru n g  v o n  Sieger
lä n d e r  S p a tk u p fe rp ro d u k tee n ; U n te rsu ch u n g en  ü b e r das 
S tück igm achen  von  S iegerländer F e in sp a t (E rzk o k s); S aug
zu g sin terung  von  E isenerzen ; A nw endung  g u m m iu m k le i
d e te r  S täb e  in  S tab m ü h len  bei de r A ufsch ließung  von 
oolith isclien  E isenerzen ; H erste llu n g  v o n  G u ß stü ck en  m it 
besonders leg ie rte r O berflächenzone; m echan ische  E ig en 
sch aften  von  S tah lg u ß  m it hohem  M an g angehalt; S tah le rzeu 
gung  im  kernlosen In d u k tionso fen , besonders die E rzeu g u n g  
v o n  S chnelld reh stäh len ; eine vergleichende U n te rsu ch u n g  
ü b e r die E igen sch aften  von b e ru h ig tem  u n d  n ic h t b e ru h ig 
te m  S ta h l; T em perkohleb ildung  im  w eißen R oheisen ; E in 
fluß  d er S chm elzbehandlung  au f den  G asgehalt u n d  die 
Schw indung  von  w eißem  u n d  g rau em  G uß e isen ; V erw endung 
von  K ühlkok illen  beim  G ießen von  S tah lb lö ck en ; V ersuche 
ü b e r die L ösungsgeschw indigkeit v on  T hom as-, B essem er- 
u n d  S iem ens-M artin -S tah l; U n te rsu ch u n g en  ü b e r das E in 
d iffundieren  an d ere r M etalle  in  E isen ; E rzeu g u n g  von 
sy n th e tisch em  G ußeisen im  B rackelsberg-O fen ; F o r te n t
w icklung de r V erfahren  zu r S au ersto ffbestim m ung  im  S tah l, 
besonders n ach  dem  H e iß ex trak tio n sv e rfah re n ; A u sarbe i
tu n g  von  V erfahren  fü r  die p o ten tio m e trisch e  T itra tio n  von  
S tä h le n : V anad inschnellbestim m ung , B estim m u n g  von  
E isen  u n d  V anad in  in  F erro v an ad in , B estim m ung  des 
M olybdäns; E in flu ß  des K upfers au f die S äurelöslichkeit 
des ko lilensto ffarm en  F lu ß s ta h ls ;  U n te rsu ch u n g en  ü b e r die 
A ufnahm e von  W assersto ff d u rc h  w eichen F lu ß s ta h l  u n d  
die d ad u rch  b ed in g te  B e izsp röd igkeit; U n te rsu ch u n g en  üb er 
das V erh a lten  des Sauersto ffs u n d  S tickstoffs be im  T hom as- 
v e rfah ren  u n d  des Sauersto ffs beim  Siem ens-M artin-V erfali- 
re n ; N ach p rü fu n g  d er Z w eistoffsystem e E isen -V an ad in  u n d  
E isen-C hrom  (in  F o rtse tzu n g  de r se it e inigen J a h re n  p la n 
m äß ig  b e trieb en en  A rb e iten  ü b e r die K o n s titu tio n  b in ä re r  
u n d  te rn ä re r  L eg ierungen  des E isen s); B estim m u n g  des 
Z ustan d sd iag ram m es v o n  E isen-C hrom -N ickel (als E r 
gän zu n g  zu den  A rb e iten  ü b e r eine S y s te m a tik  d e r E isen 
leg ierungen); U n te rsu ch u n g  ü b e r den  E in flu ß  d e r A b 
küh lungsgeschw ind igkeit au f d ie U m w and lungen , das G e
füge u n d  den  F e in b au  d e r E isen-K ohlensto ff-L egierungen  
als G rund lage  fü r  eine T heorie  d e r S ta h lh ä r tu n g ; B estim 
m ung  d e r S tru k tu r  des E isensilizides F e S i im  R ah m en  einer 
g rö ßeren  U n tersu ch u n g sre ih e  zu r B estim m u n g  d er S tru k tu r  
in te rm eta llis ch e r V erb indungen  des E isen s; eine U n te r
such u n g  ü b e r d ie A enderung  des A to m ab s tan d es in  M isch
k r is ta llre ih en ; F o rtse tzu n g  d e r A rb e iten  ü b e r die m ag n e ti
schen  E ig en sch aften  d er E isen leg ierungen  m it  einem  B ei
tra g e  ü b e r d en  E n tm a g n e tis ie ru n g sfa k to r versch iedener 
P ro b en fo rm en ; eine U n te rsu ch u n g  ü b e r die T em p era tu r
a b h än g ig k e it de r M ag n e tis ie rb a rk e it bei den  ko b a ltre lch en  
M ischkristallen  des System s K obalt-C hrom  n ü t  einem  B eitrag  
zu r T heorie  des M agnetism us; E n tw ick lu n g  eines V erfahrens 
zu r m ag n e tisch en  P rü fu n g  von K esselrohren  u n d  von  F ö rd e r
se ilen ; F o rtse tz u n g  d e r A rb e iten  zu r an g ew an d ten  W ärm e
s tra h lu n g  m it e iner A rb e it ü b e r die S trah lu n g seig en sch aften  
feu erfeste r B au sto ffe ; V erbesserung des im  I n s t i tu t  e n t
w ickelten  neuen  F a rb p y ro m e te rs ; U n te rsu ch u n g en  ü b e r  das
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Em issionsverm ögen flüssiger E isen-K ohlenstoff-L egierungen; 
B estim m ung der spezifischen W ärm en von Siem ens-M artin- 
Schlacken verschiedener Z usam m ensetzung; F estig k e its
eigenschaften von K esselblechen bei e rhöh ten  T em pera tu ren  
m it besonderer B erücksichtigung des V erhältn isses der 
W arm streckgrenze zu r Z ugfestigkeit bei R a u m te m p e ra tu r; 
B estim m ung der D auerstandfestigke it im  A bkürzungsver
fah ren ; B estim m ung der W arm streckgrenze von S tah l; 
Festigkeitseigenschaften  von legiertem  S tah lguß  bei er
höh ten  T em pera tu ren ; U ntersuchungen  ü b e r die m echani
schen E igenschaften  von G robblechen; N u tza rb e it und  
V erlustarbe it beim  W alzen ; B au  einer V orrich tung  zur 
D ruckm essung an  W alzw erken; V ersuche ü ber den F o rm 
änderungsw iderstand  u n d  den F o rm änderungsverlau f beim  
W arm w alzen von kohlenstoffarm em  F lu ß s ta h l im  T em pe
ratu rbereich  von 700 bis 1200°; K ra ftv e rb rau ch  u n d  W erk 
stoffeigenschaften beim  Ziehen von  S ta h ld ra h t m it e rhöh ter 
Z iehgeschw indigkeit; U n tersuchungen  üb er den  V erfor
m ungsvorgang beim  W alzen, P ressen  u n d  L ochen; U n te r
suchungen über den K ra ftb ed a rf beim  D rah tziehen  m it 
W allram it-Z iehste inen ; W alzd ruck  u n d  W alzarbe it in  K a
liberw alzw erken; F estigkeitse igenschaften  u n d  Gefüge
ausbildung von  gezogenem  S ta h ld ra h t in  A bhängigkeit von 
der W ärm ebehand lung ; B estim m ung d er E lastiz itä tsg renze  
und d er Fließgrenze von F e d e rs tah ld rah t d u rch  den V er
w indungsversuch ; ü ber den E influß  des W alzgrades, der 
W alz tem p era tu r u n d  der A bkühlungsbedingungen auf die 
m echanischen E igenschaften  und  das Gefüge von kohlen
sto ffarm em  F lu ß s ta h l;  U n tersuchungen  an  U hrfederband
s ta h l; P rü fu n g  von Feinb lechen  durch  den Tiefzieh-W ei- 
tu n g sv e rsu ch ; E in fluß  der P robenform  auf die K erbzähig
k e it; Schwingungs- u n d  D äm pfungsversuche an  B austäh len  
u n te r  B erücksich tigung  der O berflächenem pfindlichkeit; 
D au erp rü fung  an  S e ild räh ten ; über grobkörnige R ek ris ta lli
sa tion  kaltgezogener n ah tlo se r R ohre  aus F lu ß sta h l; U n te r
lagen fü r die K lassifizierung u n d  P rü fu n g  von kaltgew alztem  
kohlenstoffarm em  B an d stah l; über Q uerw alzverfahren zur 
H erste llung  großer n ah tlo se r R ohre.

Diese A rbeiten  k o n n ten  zu einem  wesentlichen Teile n u r 
aufgegriffen oder d u rchgeführt w erden nach  E rgänzung  
d er m aschinellen u n d  ap p ara tiv en  E inrich tung . N eben der 
B eschaffung d u rch  S elbstbau  in der eigenen W erk s ta tt u n d  
u n te r  Z uhilfenahm e der H a u sh a ltsm itte l w urden von v e r
schiedenen Seiten M itte l fü r  die D urchführung  b estim m ter 
Forschungsaufgaben  bew illigt. D azu  t r a t  auch  im B erich ts
jah re  d an k ensw erte r W eise w iederum  die nachdrückliche 
H ilfe der N otgem einschaft d er deutschen W issenschaft 
(D eutsche Forschungsgem einschaft).

D as R ön tgen lab o ra to riu m  w urde durch  eine von der 
F irm a  R ichard  Seifert, H am burg , zu r V erfügung gestellte  
H ochspannungs-G leichstrom anlage erw eite rt; ferner w urden 
angeschafft oder zum  Teil se lbst g eb au t: eine offene G lüh- 
ka thod en -R ö n tg en rö h re  m it P u m p e  nach  O tt-S e lm ayr, ein 
großes zweikreisiges G oniom eter, eine h a lbselbsttä tige  
R echenm aschine zu r A bkürzung  der S tru k tu rberechnungen , 
eine V orrich tu n g  zur A ufnahm e von M agnetisierungskurven 
m it H ilfe  einer B raunschen  R öhre  m it N ebengeräten , eine 
A p p a ra tu r  zu r M essung sehr k leiner L ängenänderungen  auf 
e lek trom agnetischem  W ege, ein schw arzer K örper fü r hohe 
T em p era tu ren  im  V akuum , eine Zugfederprüfm aschine, 
V orrich tungen  fü r  T iefzieh-W eitungsversuche u n d  zu r B e
stim m ung  der V erdrehungs-E lastiz itä tsg renze , M eßdosen fü r 
D ruckm essungen an  W alzw erken, eine Z entrifuge, ein 
S chw im m aufbere itungsapparat, D iffusionspum pen fü r H och
vakuum . Die F irm a  M alm edie & Co. s te llte  fü r  die D urch 
fü h ru n g  von Z iehversuchen einen D rah tzu g  m it zwei Z ieh

trom m eln , die F irm a  C arl Zeiss eine E in ric h tu n g  fü r 
m akroskopische A ufnahm en leihw eise zu r V erfügung.

D as L ab o ra to riu m  fü r die B estim m u n g  d e r D a u e rs ta n d 
festigke it des S tah les in  d e r W ärm e w urde  m it U n te r 
s tü tzu n g  des R öhren v erb an d es u n d  der N o tg em ein sch aft de r 
deu tschen  W issenschaft um  a c h t  M aschinen n eb st den d a zu 
gehörigen E in rich tu n g en  fü r die S tro m reg e lu n g  u n d  
T em pera tu rm essung  erw eite rt.

Die E rgebnisse  d er w issenschaftlichen A rb e iten  fanden  
ihren N iederschlag  in den  29 A bh an d lu n g en  des schon e r
w äh n ten  12. B andes de r „M itte ilu n g en  aus dem  K aiser- 
W ilh e lm -In stitu t fü r E isen fo rschung“  sowie in 29 V er
öffentlichungen d er w issenschaftlichen M ita rb e ite r in anderen  
F achzeitsch riften . Die Z ahl der in  den „M itte ilu n g en “  v e r
öffen tlich ten  A bhand lungen  h a t  d a m it 170 e rre ich t. Die 
V o rtrag s tä tig k e it d er w issenschaftlichen  M itglieder des In 
s ti tu ts  sowie deren M itarb e it in  den v e rsch iedensten  F a c h 
ausschüssen w a r au ch  in diesem  Ja h re  w ieder re c h t rege.

N ach  wie v o r w ar auch  der B esuch  des In s t i tu ts  d u rch  
in- u n d  ausländische V e rtre te r  der W issenschaft u n d  durch  
Angehörige sonstiger K reise seh r s ta rk .

A bgesehen von  dem  A usbau  eines K elle rraum es zu r A uf
nahm e der M aschinenanlage fü r  die oben e rw äh n ten  D au er- 
B elastungsversuche u n d  der A b tren n u n g  eines R aum es fü r 
eine hochfrequen te  D auerp rü fm asch in e  fü r  Z ug-D ruck
be lastungen  w urden  E in b a u te n  u n d  E rw eite ru n g en  n ich t 
vorgenom m en, d a  fü r  diese Zwecke ke in  R au m  m eh r zu r 
V erfügung s teh t. M ehr noch ab er als w egen d er sich fü h lb a r 
m achenden R au m k n a p p h e it is t  es w egen des sch lech ten  
baulichen Z ustandes des je tz igen  G ebäudes, d er die D u rch 
füh rung  zah lreicher U n te rsu ch u n g en  h em m t, zum  Teil sogar 
unm öglich  m ach t, zu b eg rüßen , d aß  d e r V o rs tan d  des 
Vereins deu tscher E isen h ü tten leu te  seine g rund sä tz lich e  
Z ustim m ung zu einem  N eu b au  fü r  das In s t i tu t  gegeben h a t. 
D ie P läne  fü r den B au  sind  fe rtig g este llt u n d  h ab en  sow ohl 
dem  K u ra to riu m  des In s t i tu ts  als au ch  dem  B auausschuß  
des Vereins deu tsch er E isen h ü tten leu te  Vorgelegen, der 
K ostenansch lag  is t in  A rbeit, so d aß  im  F rü h ja h r  1931 
m it dem  B au  begonnen w erden kann .

=  S o n s t i g e  A r b e i t e n .  =

Sehr v ielseitig  w aren  au ch  im  B erich ts jah re  w ieder die 
V e r h a n d l u n g e n  m i t  d e r  E i s e n  v e r b r a u c h e n d e n  
I n d u s t r i e ,  die in  den A rb e iten  u n se re r G eschäftsste lle  
einen b re iten  R au m  e innahm en. W ir e rw äh n en  a n  e rs te r  
S telle das G ebiet d er W e r k s t o f f n o r m u n g .

D ie N orm ung sollte ih rem  Sinne n a c h  w ohl eine G ru n d 
lage fü r Sam m lungsbestrebungen  u n d  G em ein sch aftsa rb e it 
sein. D ie W erksto ffno rm ung  von E isen  u n d  S ta h l is t  t a t 
sächlich aber leider vielfach ein A n laß  zu u nerfreu lichen  
A useinandersetzungen  zw ischen E rzeu g ern  u n d  V erb rau 
chern. V ielleicht lieg t das d a ran , d aß  die zah lenm äß ig  u n d  
d urch  ih ren  G esam tbedarf überw iegenden K le in v e rb rau ch er 
k aum  irgendw ie e rfaß b a r sind , u n d  d a ß  die w enigen  G ro ß 
v erb raucher, die die F ü h ru n g  in  den V erh an d lu n g en  hab en , 
ihre B edürfnisse gew isserm aßen als G ru n d n o rm  festgeleg t 
zu sehen w ünschen.

D er Verein d eu tsch er E isen h ü tten leu te  h a t  sich im m er 
d a fü r e ingesetz t, d aß  die W erksto ffe  in  so lcher G ü te  u n d  
B eschaffenheit geliefert w erden, wie es bei o rd n u n g sm äß ig er 
B e trieb sfü h ru n g  m it den derzeitigen  tech n isch en  E in r ic h 
tu n g en  m öglich is t. E s w ürde ab er v o lk sw irtsch aftlich  
falsch  sein, die ganze E rzeu g u n g  m it zu sä tz lich en  K o sten  
fü r Sonderforderungen  zu b e lasten , deren  In n e h a ltu n g  n u r  
fü r einen k leinen Teil der V erb rau ch e rsch a ft erfo rderlich  is t. 
D er U m fang  der W erksto ffn o rm u n g  e rw eite rte  sich  n ic h t
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seh r w esen tlich . V ersch iedene B lä t te r  ersch ienen  in  neuer 
F assung . H e rv o rzu h eb en  is t  die  N euausgabe  des D in- 
B la tte s  1000: N orm alb ed in g u n g en  fü r  d ie L ieferung  von  
S tah lb au w erk en . In  A rb e it b e fin d e t sich u . a. ein B la t t  
ü ber S chw eißstah l. A uch  w egen E rg än zu n g  d e r N o m ial- 
p rofillisten  w urde  v e rh an d e lt.

H eber die i n t e r n a t i o n a l e  W e r k s t o f f n o r m u n g  fa n 
den im  B erich ts jah re  V erh an d lu n g en  n ich t s ta t t .

D ie U e b e r s e t z u n g  d e r  d e u t s c h e n  W e r k s t o f f 
n o r m e n  S t a h l  u n d  E i s e n  sowie d e r P ro filn o rm en , die 
in  V erb indung  m it  dem  A usschuß  fü r  U eberse tzu n g  d e u t
scher N orm en u n d  L ie ferbed ingungen  in  die W ege g e le ite t 
w urde, lieg t fü r  die span ische  Sprache  vor. D ie H erausgabe  
der englischen u n d  französischen  U ebersetzungen  is t  d em 
näch st zu e rw arten .

Bei der V e rtre tu n g  d e r E isen in d u strie  in  den  F ra g e n  d er 
W erksto ffnonnen  w ar au ch  im  B e ric h ts jah re  die U n te r 
s tü tzu n g  versch iedener V erk au fsv erb än d e , wie des S ta h l
w erks-V erbandes u n d  se iner U n te rv e rb ä n d e , des R öhren - 
verbandes u. a., w ertvo ll.

U eber die N orm ung  h in au s  w u rd en  m it d e r A r b e i t s 
g e m e in s c h a f t  d e r  E i s e n  v e r a r b e i t e n d e n  I n d u s t r i e  
(Avi) sehr eingehende B esp rechungen  ü b e r Q u a l i t ä t s f r a g e n  
gepflogen. E ine  große R olle  sp ie lt d e r  V ergleich m it den 
L ieferungsbedingungen d e r V orkriegszeit u n d  denen  des 
Auslandes. E s is t sicher, d aß  d e r h e u te  ge lieferte  S tah l 
nach seiner inneren  G ü te  u n d  G le ichm äßigkeit den  L iefe
rungen vor dem  K riege überlegen  is t. A u f d er and eren  Seite  
sind die A nforderungen  b e i d e r V e ra rb e itu n g  u n d  die B ean 
spruchungen bei d e r V erw endung  s ta rk  gew achsen, so d aß  
Ausfälle en ts teh en , die ab er n ich t a lle in  u n d  ohne w eiteres 
dem  W erkstoff zu r L a s t geleg t w erden  können .

D as G ebiet d e r b eso nderen  L i e f e r u n g s b e d i n g u n g e n  
b e s t i m m t e r  V e r b r a u c h e r k r e i s e  b ra c h te  u n s au ch  im  
B erich tsjahre  v o r a llem  m it d e r D e u t s c h e n  R e i c h s b a h n -  
G e s e l l s c h a f t  in  v ielfache V erb indung . D ie s tü rm ische  
E ntw ick lung  au f dem  G ebiete  d er H o c h b a u s t ä h l e  k am  
zu einem  gewissen A bsch luß . A n d er G eeignethe it d er S täh le  
sowie ih re r a llgem einen E in fü h ru n g  fü r  die besonders in 
B e trach t kom m enden  Zw ecke is t  n ic h t m eh r zu zweifeln. 
B em erkensw ert is t, d a ß  das A u slan d  v ielfach  dem  V orgehen 
der deu tschen  W erke  d u rch  U eb em ah m e  d e r Z usam m en
setzung dieser S täh le  gefo lg t ist.

D er S c h ie n e n  - A u s s c h u ß ,  d er im  Ja h re  1928 gem einsam  
von der D eutschen  R eich sb ah n -G ese llsch aft u n d  dem  V erein 
deu tscher E isen h ü tten leu te  g eb ild e t w urde , k o n n te  seine 
A rbeiten  so fö rd ern , d a ß  es zw eckm äßig  erschien , die 
E rgebnisse se iner U n te rsu ch u n g en  einem  größeren  K reise 
zugänglich zu m achen . U n te r  d iesem  G esich tsp u n k te  w urde 
am  2. A pril 1930 gem einsam  m it  d e r D eu tsch en  R eichsbahn- 
G esellschaft eine „S ch ien en tag u n g “  v e ra n s ta lte t.  D ie große 
Z ahl der T eilnehm er sow ohl v o n  d e r R e ich sb ah n  als au ch  
aus dem  K reise d e r E is e n h ü tte n in d u s tr ie , die zu d e r T agung  
erschienen w aren , bew ies die besondere  B each tu n g , die m an  
den F rag en  d e r  S ch ien en u n tersu ch u n g  en tg eg en b rin g t. 
D ie bei dieser G elegenheit e r s ta t te te n  V o rträg e  b eh an d e lten  
die E n tw ick lu n g  u n d  den  W erd eg an g  d e r E isen b ah n sch ien e  
im  H ü tten w erk . F e rn e r  w urde  ein  U eberb lick  ü b e r Schienen
b rüche u n d  S ch ien en ab n u tzu n g  gegeben, w ie sie be i de r 
R eichsbahn  fe s tg es te llt w orden  w aren . E in e  verg le ichende 
U n te rsu ch u n g  ü b e r die B eschaffen h eit des S ch ienenw erk
stoffes v o r dem  K riege  u n d  h e u te  b ra c h te  den  N achw eis, 
daß  die Q u a litä t  en tgegen  den  v ie lfach  g eäu ß e rten  A nsich ten  
n ich t n u r  g leichgeblieben, son d ern  zweifellos noch  besser 
gew orden is t. S o d an n  w u rd en  die E rfah ru n g e n  d e r D e u t
schen R e ich sb ah n -G ese llsch aft in  einem  B erich t ü b e r O ber

flächenfeh ler an  Schienen d a rg eleg t. D ie T agung  fa n d  
schließlich  ih ren  A bsch luß  m it  einem  U eb erb lick  ü b e r die 
n eu eren  F o r ts c h r itte  in  d e r S ch ienenerzeugung68), v o r allem  
ü b e r die versch iedenen  V erfah ren  zu r H e rste llu n g  e iner ho ch 
w ertigen  Schiene. D ie A rb e iten  des Schienen-A ussehusses 
ergaben , d aß  de r E rfah ru n g sa u sta u sc h  ü b e r das V e rh a lten  
de r Schienen, n am en tlich  die B e k an n tg ab e  d e r U rsach en  von  
Schienenbrüchen  u n d  sonstigen  F e h le m , be id en  T eilen  neue  
E rk en n tn isse  v e rm itte lt  u n d  w eite re  F o r ts c h r i t te  sow ohl 
in  d e r E rzeu g u n g  d er Schienen als au ch  in  ih re r  B eh an d lu n g  
im  E isen b ah n b e trieb e  g eb rach t h a t.

W eitere  B e rü h ru n g sp u n k te  m it d e r D eu tsch en  R eichs
bah n -G esellschaft e rgaben  sich  fü r  un se ren  V erein au f dem  
G ebiete des e i s e r n e n  O b e r b a u e s ,  das v o n  be iden  S tellen  
gem einsam  b e h an d e lt w urde. E in e  am  6. J u n i  1930 v o n  
d e r R eichsbahn  v e ra n s ta lte te  B esich tig u n g sfah rt g ab  d a n 
k en sw erte  G elegenheit, die K lä ru n g  einiger noch s tr i tt ig e r  
F ra g e n  einzu leiten .

Schließlich  fan d en  sich  R eichsbahn  u n d  V erein  zu 
U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  F e d e r n  ebenfalls in  gem ein
sam er A rb e it zusam m en. D ie v o n  versch iedenen  Seiten  
v o rg eb rach ten  B ean stan d u n g en  gegen die F ed e rn  b ra ch ten  
keine k la re n  E rk en n tn isse , ob die U rsache  fü r gelegentliches 
V ersagen an  den  W erksto ffen  oder an  de r B a u a r t  h eg t. D ie 
T ä tig k e it des A usschusses, de r von  uns zusam m en m it dem  
V erein d eu tsch er Ingen ieu re  b e tre u t w ird , e rs treck te  sich  
infolgedessen n a ch  be iden  R ich tu n g en .

M it dem  Schiffbau w urden  au f versch iedenen  e insch lä
gigen G eb ieten  gem einsam e A rb e iten  e ingeleite t. E in m a l 
g ing  es u m  die K lä ru n g  v o n  K orrosionsschäden , eine A n
gelegenheit, die vom  G erm anischen  L lo y d  aufgegriffen 
w orden  w ar. D ie A u sw ertu n g  d er U n te rla g en  w ird  n a tu r 
gem äß e rs t in  einigen J a h re n  erfolgen können . N euerd ings 
w urde  die B eh an d lu n g  v o n  E ig en sp an n u n g en , besonders be i 
K olbenstangen , vo m  G erm anischen  L lo y d  a n g ereg t; die 
A rb e iten  stecken  n och  in  den  A nfängen.

A u ch  m it d e r L an d w irtsc h a ft s ta n d en  w ir ü b e r das 
R e i c h s k u r a t o r i u m  f ü r  T e c h n ik  i n  d e r  L a n d w i r t 
s c h a f t  u n d  die D e u t s c h e  L a n d w i r t s c h a f t s - G e s e l l 
s c h a f t  w e ite r in  en g ster V erb indung . D ie g ro ß en  U n te r
suchungen , die w ir zusam m en m it  dem  g e n an n ten  K u ra 
to r iu m  a u sg e fü h rt h a tte n , sind  zu m  Teil abgeschlossen, 
zum  Teil w erden  sie n o ch  fo rtg e fü h rt. Sie k o n n te n  den  
Beweis erb ringen , d aß  d e r deu tsch e  S ta h l dem  au sländ ischen  
du rch au s g leichw ertig  is t ,  u n d  d aß  es n ic h t am  W erk sto ff 
an  sich gelegen h a t, w enn h in  u n d  w ieder d ie d eu tsch en  
lan d w irtsch aftlich en  M aschinen d en  au sländ ischen  u n te r 
legen w aren . W ir s teh en  au ch  w e ite r S ch lü te r a n  S ch u lte r 
m it d e r L an d w irtsc h a ft u n d  w irken  in  den  ve rsch ied en sten  
A usschüssen d e r D eu tsch en  L an d w irtsch afts-G ese llsch aft 
b e ra te n d  m it be i B estreb u n g en , die lan d w irtsch aftlich en  
A rb e iten  s tä rk e r  zu  m o to risie ren . D aß  diese A rb e iten  die 
g rö ß te  B e ach tu n g  d er E isen in d u strie  finden  m üssen, lieg t 
au f d e r H a n d , w enn  m an  die h ie r  b esteh en d en  M öglichkeiten, 
den  E isen ab sa tz  zu  heben , b e rü ck sich tig t. M it aus diesem  
G runde  b e re iten  w ir fü r  die kom m en d e  lan d w irtsch aftlich e  
A u sste llu n g  zusam m en  m it dem  R e ich sk u ra to riu m  fü r  
T echn ik  in  d e r L an d w irtsc h a ft eine L eh rsch au  „ S ta h l“  v o r, 
d ie, au f die B edürfn isse  de r lan d w irtsch aftlich en  B elange 
z u g esch n itten , den  L a n d w ir t  fü r  die zw eckentsprechende 
V erw endung  v o n  S ta h l gew innen helfen , ih m  a b e r  au ch  
zeigen soll, w ie d er S ta h l oder die M aschinen rich tig  zu  b e 
h an d e ln  sind , w enn  sie ih m  das le is ten  sollen, w as e r e rw arte t. 
A u ch  d e r K o n s tru k te u r  d er L an d m asch in en  soll au f dieser 
L eh rsch au  W issensw ertes finden .

«•) S t .  u .  E .  5 0  (1 9 3 0 )  S . 1 5 6 7 /7 3 .
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M it d er B e r a t u n g s s t e l l e  f ü r  S t a h l v e r w e n d u n g  
d e s  S t a h l w e r k s - V e r b a n d e s  w urden  die freu n d sch aft
lichen B eziehungen w eiter gepflegt, d a  die Ziele dieser Stelle 
auf dem  W ege u n se rer eigenen A rbeiten  liegen.

N u r m it w enigen W o rten  w ollen w ir noch ü ber einige 
A rbeitsgebiete k leineren  U m fanges b erich ten , zunächst 
über die A u s k u n f t s - ,  B e r a t u n g s -  u n d  G u t a c h t e r 
t ä t i g k e i t  des Vereins, die sich auf den verschiedensten  
G ebieten des E isenhüttenw esens bew egte. Bei A rbeiten  
in  V erb indung  m it w irtschaftlichen  F rag en  h a tte n  w ir uns 
s te ts  der h ilfreichen M itw irkung der zuständ igen  Vereine 
u n d  V erbände u n d  ih rer techn ischen  Ausschüsse zu e rfreu en ; 
von ihnen  dürfen  w ir den V erein D eu tscher E isen- u n d  S tah l- 
Industrie lle r u n d  seine N ordw estliche G ruppe, den Stalil- 
w erks-V erband m it seinen U n te rv erb än d en , den R ö hren 
v erb an d , den Verein deu tscher S tahlform gießereien  u n d  den 
E delstah l-V erband  besonders nennen. A uch bei d er H e rau s
gabe von B üchern  u n d  V eröffentlichungen, bei A nfertigung 
von D o k to r- u n d  D ip lom arbeiten , in  G ü te rta rif-  u n d  Zoll
fragen w urde unsere  H ilfe häufig  in  A nspruch  genom m en. 
D as gleiche g ilt fü r die G ebiete de r S ta tik , der S ta tis tik , 
des P a ten tw esens u n d  des A usstellungs- u n d  K ongreß
wesens.

M it den uns b e f r e u n d e t e n  F a c h v e r e i n e n  und  
O rganisationen, von  denen in  e rster L inie der V erein d e u t
scher Ingen ieure  g en an n t sei, fanden  w ir uns häufig  in 
ersprießlicher G em einschaftsarbeit zusam m en, ü ber die im 
einzelnen zu berich ten  leider d er R au m  fehlt.

D ie B e z i e h u n g e n  z u  a u s l ä n d i s c h e n  F a c h v e r 
e in e n  u n d  F a c h g e n o s s e n  hab en  sich gerade in  dem  
le tz ten  Ja h re  sehr vertie ft. E in  Beweis d afü r is t der U m 
stan d , daß  sowohl auf den W erken als au ch  bei der G eschäfts
stelle  d er B esuch ausländ ischer H ü tten le u te  stän d ig  zu 
n im m t, die sich üb er b estim m te  F achfragen  u n terrich ten  
w ollen u n d  die V erm ittlung  des Vereins zur B esichtigung 
deu tscher H ü tten an lag en  in  A nspruch  nehm en. D en g röß teu  
Teil der ausländ ischen  B esucher s te llten  die V ereinigten 
S taa ten , Ja p a n  u n d  Schweden. D ie B esucher sprachen 
sich s te ts  seh r befried ig t ü b e r den freundlichen E m pfang  
aus, den  sie bei den W erken gefunden h a tte n . E s b rau ch t

n ich t besonders hervorgehoben  zu  w erden , wie seh r ge
rad e  diese B esuche dazu  an g e tan  sind , die B eziehungen 
zu den au sländ ischen  Fachgenossen  zu pflegen u n d  den 
zahlreichen deu tsch en  H ü tte n le u te n , die d en  S ta n d  des 
ausländ ischen  E isen h ü tten w esen s an  O rt u n d  S telle  s tu d ieren  
wollen, die P fo rte n  zu d iesen  W erk en  zu  öffnen.

H ingew iesen sei a n  d ieser S te lle  au ch  au f die zah lreichen  
A n k n ü p fungspunk te , die sich  aus d er im  v o rjä lirig en  G e
schäftsberich te  e rw äh n ten  S tud ien re ise  des gesch äfts
führenden  V orstandsm itg liedes 2)r.=3ng. O t t o  P e t e r s e n  
nach  A m erika u n d  J a p a n  ergeben hab en , e iner R eise, die, 
wie schon an g ed eu te t, d u rch  V o rträg e  v o r den  Fachgenossen  
bei verschiedenen T agungen  p ra k tisc h  au sg ew erte t w urde.

D er besonders s ta rk e  B esuch  d er A u slän d er in  diesem  
Ja h re  is t au f die im  Ju n i  in  B erlin  v e ra n s ta lte te  W e l t k r a f t 
k o n f e r e n z  zu rückzuführen , an  d er sich au ch  u n se r Verein 
du rch  die P a ten sch a ft fü r m ehrere  B erich te  sowie d u rch  die 
O rganisation  der S tud ien re isen  im  In d u str ieb e z irk  b e te ilig te . 
Die K onferenz se lbst i s t  a ls ein  g ro ß e r E rfo lg  zu  buchen , 
n ich t zu le tz t infolge d er d u rch  sie w iederum  e rm öglich ten  p e r
sönlichen F ü h lu n g n ah m e m it au sländ ischen  Fachgenossen .

Zum  Schlüsse dürfen  w ir n och  h inw eisen  au f die A rbeiten  
fü r die H e l m h o l t z - G e s e l l s c h a f t  z u r  F ö rd e ru n g  der 
physikalisch-technischen  F o rsch u n g  u n d  fü r  die G e s e l l 
s c h a f t  v o n  F r e u n d e n  d e r  A a c h e n e r  H o c h s c h u l e ,  
deren beider F ed erfü h ru n g  se it ih re r  G rü n d u n g  bei unserem  
Verein liegt.

U nser B erich t soll in  g roßen  Z ügen ein  B ild  von  d er 
T ätig k e it des V ereins auf den  ih m  zugew iesenen A rb e its 
geb ie ten  im  soeben abgelaufenen  Ja h re  geben. D en  b re i
tes ten  R au m  nah m en  in n erh a lb  d ieser T ätig k eit, en tsp re 
chend den Zielen des V ereins, n a tu rg em äß  w ieder die 
technisch-w issenschaftlichen A rb e iten  ein, von denen  w ir 
hoffen, daß  sie fü r das deu tsche  E isen h ü tten w esen  e rsp rieß 
lich gewesen sind. D aß  sie in  dem  gesch ilderten  A usm aße 
m öglich w aren, is t  w esen tlich  dem  bereitw illigen  u n d  opfer
bereiten  M itgehen u n se rer M itg lieder u n d  der angeschlossenen 
W erke bei der G em ein sch aftsa rb eit zuzuschreiben . D afü r 
sagen w ir an  d ieser Stelle allen B e te ilig ten  herzlichen D an k !

Z u r  P r ü f u n g  d e r  O b e r f l ä c h e n b e s c h a f f e n h e i t  v o n  B l e c h e n .

Von E r i c h  G e r o ld  in  D ortm und .

[Mitteilung aus dem Forschungsinstitut der Vereinigten Stahlwerke, A.-G., Dortm und.]

(Versuche, die Rauheit von Blechoberflächen mit Olanzmessern festzustellen. Verfahren als Abnahmeprüfung nicht geeignet.)

D as H a ften  von  L ack- u n d  F a rb an strich en  auf B lechen 
w ird  v ielfach m it dem  R au h eitsg rad  der B lechober

fläche in  V erb indung  geb rach t. H ie rd u rch  tau c h ten  A nre
gungen auf, ein M eßverfahren  zu r B estim m ung der R au h eit 
als A bnahm eprü fung  e inzuführen . E s  erschein t deshalb 
angebrach t, ü ber einige M eßverfahren  u n d  Versuche fü r 
diesen Zweck zu  be rich ten , w enngleich anderse its  ein we
sen tlicher E in flu ß  des R au heitsg rades auf die Läckierfähig- 
ke it n ich t gegeben ist.

Z ur F ests te llu n g  des Glanzes von  photograph ischen  
P ap ieren  oder ähn lichen  F läch en  d ien t ein von  d er F irm a  
S c h m id t  u n d  H a e n s c h ,  B erlin , h e rgeste llter A p p a ra t, der 
P o l a r i s a t i o n s g l a n z m e s s e r 1),H & & .Jgibteineschem atische 
D arste llung . D as von  einer L ich tquelle  m öglichst u n te r  
dem  d er P ro b e  eigenen Polarisationsw inkel auf das P rü f
s tü ck  auffa llende L ic h t is t  n ach  der R eflexion zum  Teil 
lin ea r p o larisie rt. B eo b ach te t w ird  m it dem  M artensschen

1) K .  K i e s e r :  Z . a n g e w . C h e m . 32  (1 9 1 9 )  S . 3 5 7 /5 8 .

P o la risa tio n sp h o to m eter, das den B e tra g  des p o laris ie rten  
A nteiles zu m essen g e s ta tte t . D ieser A n te il is t  e indeu tig  
der R a u h e it oder G lä tte  de r u n te rsu ch ten  O berfläche zu
geordnet, g ib t som it ein M aß fü r  die O b erflächenbeschaffen 
heit. D iese G esetzm äßigkeit t r if f t  fü r  M etallreflex ion , eine

< X
Abbildung 1. P o /M io £ / '^  
Polarisations- PPoZomefer 
glanzmesser.

{ f r
/  Z/i '

PohrisaZ/orJsm/7Ae/cK

Proöe

R eflexion an  s ta rk  ab so rb ierenden  S toffen , n ic h t zu. Dai 
re flek tie rte  L ich t is t teilw eise e llip tisch  p o la ris ie rt, so dal 
eine d irek te  A nw endung  des P o larisa tio n sg lan zm essers  f ü  
die vorliegenden Zwecke n ich t gegeben is t. Im m erh in  wa: 
auch  h ier eine A bhäng igkeit des S ch w in g ungszustandes de; 
re flek tie rten  L ich tes von  der O b erflächenbeschaffenheit zi
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erw arten . D ie M essungen m it einem  zu r V erfügung  steh en d en  
P o la risa tio n sg lan zm esser ergaben , d aß  d er p o laris ie rte  A n 
te il, d er sich au ch  h ie r zum  Teil w enigstens m essen lä ß t, 
v o n  de r B eschaffenheit der re flek tie ren d en  F läch e  im  w ei
te s te n  M aße u n a b h än g ig  is t. A uch  V ersuche, b e re its  lin ea r 
p o larisie rtes L ic h t au ffa llen  zu  lassen  u n d  d an n  die A en- 
derung  d er P o la risa tio n  m essend zu verfo lgen, fü h r te n  in  
d ieser A n o rdnung  zu k e inem  Erfolg .

D ie F irm a  S ch m id t u n d  H aen seh  s te llt  au ch  einen 
S t r e u g l a n z m e s s e r  n ach  A ngaben  von  K e m p f - F l ü g g e  
her. M it einem  V ersuchsm odell k o n n ten  einige V ersuche 
erfolgreich d u rch g efü h rt w e rd en 2). D ie W irkungsw eise des 
S treug lanzm essers is t  in  Abb. 2  w iedergegeben. E in  S p a lt

liegende Zwecke b ra u c h b a r  sein. D aß  das M eßergebnis 
e rs t n ach  E n tw ick eln  des lich tem p fin d lich en  P a p ie rs  oder 
F ilm es e rh a lte n  w ird , is t  ein N ach te il, den  die im  fo lgenden 
beschriebene, ganz  äh n lich  w irkende  A p p a ra tu r  u m g eh t.

D er A skan ia-G lanzm esser (A s k a n ia -W e rk e  A .-G ., B e r
lin ) g e s ta t te t ,  so fort eine A ngabe d er G lä tte  abzu lesen  
(A bb. 4 ). E s w ird  das u n te r  dem  R eflex ionsw inkel in  R ich 
tu n g  0  D  von d er P ro b e  ausgehende L ic h t m it  dem  in  R ich 
tu n g  0  B au sg estrah lten  verg lichen , w obei d ie H e llig k e its
g leichheit d u rch  V orschalten  v e rsch iedener A b so rp tio n s
p la t te n  A  sowie d u rch  V erschieben eines M eßkeils einge
ste llt  w ird . Z ur B eo b ach tu n g  d er bei C liegenden  scharfen  
T rennungslin ie  des zw eiteiligen G esichtsfeldes d ie n t die

S p a /f f/Ym oder
Promsr/derpap/er

¿/c/7fyue//e

ftv ä e
Abbildung 2. Streuglanzmesser.

w ird  d u rc h  ein L in sen sy stem  au f dem  P rü fs tü c k  
ab geb ildet. D as d o rt re fle k tie rte  L ic h t w ird  je  
n ach  d e r R a u h e it  d er P rob en o b erfläch e  z e rs tre u t 
u n d  g ib t au f dem  im  H a lb k re is  angeo rd n e ten  
F ilm  oder B ro m silb e rp ap ie r eine m eh r oder w eni
ger b re ite  Schw ärzung. E in e  v o lls tän d ig  stum pfe, 
m a tte  F läch e  z e rs tre u t das L ic h t n ach  allen 
R ich tu n g en  h in  g leichm äßig , e rg ib t som it eine 
fa s t  ü b e ra ll g leichm äßige S chw ärzung  d er l ic h t
em pfind lichen  Sch ich t, w äh ren d  b e i einer vo ll
kom m en sp iegelnden F läch e  h ingegen  ein  scharf 
begrenztes S p a ltb ild  a u f tr i t t .  A us d er größeren  
oder geringeren  B re ite  des S paltb ild es k a n n  som it 
ein Sch luß  au f d ie G lä tte  d er re flek tie ren d en  
S ch ich t gezogen w erden . D iese M eß a rt is t  em p
fin d lich ; sie g e s ta t te t  n och  geringe U ntersch iede  
in  de r R a u h e it  g u t m eß b a r au se in an d er zu 
h a lten . D ie A bb. 3  g ib t d ie L ic h ts treu u n g  a n  zwei S tah l
p ro b en  a  u n d  b  w ieder, d ie g leichzeitig  g e p rü ft w urden. 
P robe  a  is t  z u le tz t m it  S chm irge lpap ier 00, P ro b e  b  m it 
P a p ie r  0000 b e a rb e ite t  w orden. P ro b e  b , d ie  m it  dem  
feineren P a p ie r  b e h an d e lt w u rd e , g ib t d eu tlich  ein enger 
begrenztes S p a ltb ild . Als M aß fü r  die R a u h e it k a n n  die 
E n tfe rn u n g  zw eier gleich  s ta rk  g esch w ärz ter S te llen  von  
derjenigen S telle, an  de r das S p a ltb ild  bei scharfe r A bb ildung  
erscheinen w ürde , angenom m en  w erden . K o m m t an  Stelle 
des B ro m silberpap iers ein n o rm aler K inofilm  zu r A nw en
dung, so k ö n n en  be i g eeigneter A n o rd n u n g  d er A p p a ra tu r  
in  k ü rzes te r  Z eit n ach e in an d e r eine A n zah l A u fn ah m en  von  
versch iedenen  S te llen  d er zu p rü fen d en  O berfläche her- 
g este llt w erden . D ies is t  no tw en d ig , d a  im m er n u r  ein 
S tü ck  von  d er G röße des S p a ltb ild es g e p rü ft w erden  kan n . 
U m  von  d e r B e lich tu n g sze it u n d  B e leu ch tu n g ss tä rk e  v e r
h ä ltn ism äß ig  u n a b h än g ig  zu  se in ,w ird  m an  v o rte ilh a ft im m er 
eine N o rm alp ro b e , d ie m it dem  A p p a ra t fest v e rb u n d en  
is t, m it au fnehm en . B ei d er m it B ro m silb e rp ap ie r herge
s te llten  P ro b eau fn ah m e  b e tru g  die B e lich tu n g sze it 1 m in. 
E ine  zu lange  B e lich tu n g sze it v e rw isch t d ie U ntersch iede. 
B ei V erw endung  v o n  en tsp rech en d en  F ilm e n  w ird  die 
B e lich tu n g sze it w esen tlich  k ü rzer. A uf G ru n d  d er au s
g e fü h rten  V ersuche d ü rf te  d e r S treu g lan zm esse r fü r  vor-

2) Der F irm a Schm idt & Haenseh sei auch an  dieser Stelle 
für freundliche Ueberlassung der A pparate gedankt.

1/cM /ue/Ye

Abbildung 4.
Probe

Askania-Glanzmesser.

Abbildung 3. 
Prüfergebnisse m it dem 

Streuglanzmesser, 
a  =  zu le tz t beh an d e lt m it 

P ap ie r 00. 
b  =  zu le tz t beh an d e lt m it 

P ap ie r 0000.

Abbildung 5. Glanzmessung m ittels licht
elektrischer Zelle.

L u p e  N . D u rch  D reh en  des M eßkeils usw . is t 
diese T rennungslin ie  zum  V erschw inden zu 
bringen . D e r B e tra g  d er D reh u n g  is t  ein  M aß 
fü r  den  G lanzgrad , d e r aus dem  A p p a ra t b e i

gegebenen K u rv e n b lä tte m  abgelesen  w erden  k an n . E in  A s
k an ia-G lanzm esser s ta n d  n ic h t zu r V erfügung. E r  is t  ab er 
n ach  seiner W irkungsw eise, d ie derjen igen  des S treu g lan z 
m essers g leich t, ebenfalls zu r B lechprü fung  v erw endbar.

Z u le tz t fo lg t die B eschreibung  e iner V ersuchsanordnung , 
die im  F o rsch u n g s in s titu t der V erein ig ten  S tah lw erke , 
A .-G ., en tw ick elt w urde  u n d  sich  als seh r b ra u c h b a r  er
w iesen h a t. D u rc h  A nw endung  e iner l i c h t e l e k t r i s c h e n  
Z e l le  k a n n  die G lä tte  u n m itte lb a r  d u rch  d en  A usschlag  
eines e lek trischen  M eß in stru m en tes b e s tim m t w erden . D ie 
m it e iner so lchen A n o rd n u n g  au sg e fü h rten  M essungen 
lassen  sich schnell u n d  fre i v o n  persön lichen  E in s te llu n g s
feh lern  au sführen . In  einem  lic h td ic h ten  K a s te n  (A bb . 5) 
b e fin d e t sich die L ich tq u e lle , deren  L ic h t d u rch  ein  L in sen 
sy s tem  p a ra lle l g e fü h rt w ird  u n d  au f das P rü fs tü c k  fä llt. 
D as zurückgew orfene L ic h t g e lan g t zu  e iner lich te lek trisch en  
Zelle u n d  lö st d a r in  einen e lek trisch en  S tro m  aus, d er m it 
dem  G alv an o m ete r G gem essen w ird . D ie L ich tq u elle  m uß 
k o n s ta n te  H e llig k e it hab en . E s k a n n  d azu  z. B . eine n o r
m ale A u to lam pe, die b e i 12 V S p an n u n g  m it 2,5 A  b re n n t, 
v e rw en d e t w erden . J e  s tä rk e r  das L ic h t an  d er zu p rü 
fen d en  O berfläche z e rs tre u t w ird , um  so w eniger w ird  
d av o n  in  die P ho to ze lle  au f die d o rt  befind liche M etallsch ich t 
(K a liu m ) gelangen. D iese h a t  die E ig en sch aft, eine d er 
au ftre ffen d en  L ich tm en g e  p ro p o rtio n a le  A n zah l v o n  E le k 
tro n en  auszusenden , die infolge d er an  der k a th o d isch en
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M etallfläche und  der ringförm igen A node liegenden S pan
nung  einen m it einem  em pfindlichen G a lvanom eter m eß
baren  S trom  hervorrufen. Die M essung der R a u h e it einer 
Oberfläche is t som it auf die A blesung eines Zeigerausschlages 
zurückgefiihrt. Als besonderer V orteil is t  bei dieser A nord
nung zu erw ähnen, daß n ich t n u r ein k leiner spa ltfö rm iger 
A usschn itt aus dem  Blech gem essen w ird , sondern  daß  die 
beleuch tete  F läche  en tsprechend  dem  D urchm esser der op
tischen E in ric h tu n g  u n d  der Größe der P hotozelle  auch  
größer sein k an n  (z. B. eine k re isrunde  F läch e  von  4 cm 
D m r ). D as P rü fs tü c k  k a n n  in  k ü rzeste r Z eit m it  versch ie
denen Stellen an  die O effnung der A p p a ra tu r  angelegt 
w erden. Die M eßart is t sehr em pfindlich . B leche, die m it 
fein ab gestu ften  S ch leifm itteln  b eh an d e lt sind , geben eine 
eindeutige, ebenfalls ab g estu fte  R eihe v on  Ausschlägen, 
die rep roduzierbar sind. Z. B. ergeben die v o rh in  e rw ähn ten  
P roben  a  u n d  b  A usschläge von  38 u n d  54 E in h e iten . M it 
einer V ergleichsprobe k an n  die E m p fin d lich k eit der A ppa
r a tu r  durch  A enderung  der L ich ts tro m stä rk e  e ingestellt 
werden.

So einfach auch diese le tz te  P rü fa r t  vo r allem  gegenüber 
den vorher m itg e te ilten  M eßverfahren is t, so is t  sie als A b
n ahm eprü fung  fü r  B leche doch ebenfalls w enig geeignet. 
Alle G lanzm essungen g e s ta tte n  im m er n u r die B eschaffen
h e it eines geringen Bereiches der O berfläche auf einm al

zu m essen, so daß  zur B eu rte ilu n g  d e r G lä tte  eines B leches 
schon eine große Z ah l von  M essungen n o tw end ig  sind.

E s is t  d a rau f hinzuw eisen , daß  die A n o rd n u n g  m it  der 
P hotozelle  fü r  eine w issenschaftliche U n te rsu ch u n g , z. B. 
zu r P rü fu n g  des Z usam m enhanges zw ischen G lä tte  u n d  
H aftfe s tig k e it von  F a rb e n , als einzige b ra u ch b a re  M eß
ano rd n u n g  in  F rag e  k o m m t, d a  sich  d ie E m p fin d lich k e it 
der A p p a ra tu r  in  w e itesten  G renzen dem  V erw endungs
zweck anpassen  läß t.

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

Z ur B estim m ung  d er G lä tte  von  B lechen k ö n n en  der 
S treug lanzm esser nach  K em pf-F lügge  u n d  der A skan ia- 
G lanzm esser angew endet w erden.

E in e  A nordnung  m it lich te lek trisch er Zelle, w odurch  
die G lä tte  d u rch  den A usschlag  eines e lek trisch en  M eßin
stru m en tes angegeben w ird, h a t  sich seh r b ra u c h b a r  e r
wiesen. D och is t auch  sie, ganz abgesehen von  d er im m erh in  
verw ickelten  B a u a rt,  ebensow enig als A b n ah m ep rü fu n g  ge
eignet wie die anderen  V erfah ren , da  im m er n u r  ein k leines 
S tück  der O berfläche g e p rü ft w erden  k a n n  u n d  e rs t eine 
große Zahl von M essungen einen U eb erb lick  ü b e r die B e
schaffenheit eines B leches geben w ürden . F ü r  w issen
schaftliche U n te rsuchungen  is t  die A n o rd n u n g  m it der 
Photozelle  gegenüber den G lanzm essern  vorzuziehen .

D e r  E i n f l u ß  d e s  S i l i z i u m s  u n d  M a n g a n s  a u f  d i e  E r s t a r r u n g s a r t  v o n  

E i s e n - K o h l e n s t o f f - L e g i e r u n g e n .

Von 0 .  v. K e i l  u n d  F . K o t y z a  in  L eoben1).

D a  nach  0 .  v. K e i l 2) durch  die Lage des E rs ta rru n g s
p u n k tes u n d  d u rch  die A u sb ildungsart des G raph its 

s tab ile  G raph itausscheidung  sowie m eta stab ile  E rs ta rru n g  
m it nachfo lgender Z ersetzung an  G ußeisenlegierungen u n te r
schieden w erden können, w urde der E in flu ß  des Siliziums 
u n d  M angans auf E isen-K ohlenstoff-L egierungen m it ste i
gendem  K ohlenstoffgehalt bei A bkühlungsgeschw indig
k e iten  von  30 °/m in  fü r  die G ebiete der W eiß ers ta rru n g  
sowie der graupeligen  u n d  nadeligen  G raph itausb ildung  
durchgeführt. E s  zeigt sich, daß  inn erh a lb  der angew en
deten  A bkühlungsgeschw indigkeiten  das Silizium  n ich t s ta 
b ilisierend, sondern  ausschließlich k a rb idzersetzend  w irk t. 
D as u n te reu tek tisch e  G ebiet re in e r E isen-K ohlensto ff- 
S ilizium -Legierungen w ird  durch  ein weißes u n d  graupeliges 
F e ld  dargeste llt.

D urch  Z ugabe von  0,3 %  M n w ird  die weiße Zone auf 
K osten  der graupeligen  v e rb re ite rt, w ährend  bei nahezu 
eu tek tisch en  K oh lensto ffkonzen tra tionen  die s tab ile  Phase

—  also nadelige G rap h itau sb ild u n g  —  a u f tr i t t .  M it ste i
gendem  M angangehalt w ird  die nadelige  Zone v e rb re ite rt, 
so daß p rak tisch  bei 3,5 %  M n die g raupelige  Zone v er
schw indet. D anach  b eg ü n stig t also M angan  bei niedrigem  
K ohlenstoffgehalt die B estän d ig k e it des K arb ides, bei 
hohem  K ohlensto ffgehalt d ie s tab ile  P h ase .

In  der A usb ildung  der G rundm asse zeig t sich  die fe rrit
bildende W irkung  des Silizium s, u n d  g leichzeitig  w ird  
in E isen -K ohlenstoff-S iliz ium -M angan-L egierungen  festge
ste llt, daß  in  der Zone der g raupeligen  G rap h itau sb ild u n g  
d urch  die e inm al e ingeleite te  Z erse tzu n g sreak tio n  die Zer
legung bis zu r fe rritisch en  G rundm asse  bei geringeren  
S iliz ium gehalten  a u f tr i t t  a ls im  G ebiet de r s tab ilen  E r 
sta rru n g .

L Auszug aus Arch. Eisenhüttenwes. 4 (1930/31) S. 295/97 
(Gr. E : Nr. 140).

2) Arch. Eisenhüttenwes. 4 (1930/31) S. 245/50 (Gr. E: 
Nr. 135); vgl. St. u. E. 50 (1930) S. 1718/19.

U m s c h a u .

Festigkeitseigenschaften und Verhalten von Gußeisen in der 
Wärme und bei verschiedenen Spannungszuständen.

E. D ü b i1) untersuchte 35 schweizerische Gußeisensorten m it 
Zugfestigkeiten (oB) von 13 bis 42 und Biegefestigkeiten (a'B) 
von 29 bis 66 kg/mm 2. Die Höchstwerte sind als vorzüglich zu 
bezeichnen, auch die Durchschnittszahlen für den Perlitguß 
liegen sehr gut. Aus den Ergebnissen leitet Dübi die mittlere 
Beziehung a 'B =  1,77 • aB°>13 +  aB (Angaben in t/cm 2) ab; bei 
der Streuung der Einzelwerte genügt aber die einfachere Be
ziehung a'B =  1,2 • aB +  15 (Angaben in kg/m m 2), die auch auf 
die an  anderen Stellen gefundenen Ergebnisse gut zutrifft. Die 
Durchbiegung liegt meist zwischen 8 und 12 mm (Mittel 11 mm)

1) Eidgen. M at.-Prüf.-Anst. Techn. Hochsch. Zürich: Disk.- 
Ber. Nr. 37 (1928) S. 7/18.

und ist praktisch unabhängig von aB ; einzelne größere W erte 
(bis zu 23 mm) zeigen freilich besonders die Perlitgüsse. Die 
Festigkeitszahlen und der Elastizitätsm odul wachsen zwar durch
schnittlich m it abnehmendem G raphitgehalt; der erhebliche 
Einfluß der Verteilung des G raphits m acht jedoch eine K enn
zeichnung der Eigenschaften durch die Zusamm ensetzung allein 
unmöglich. Die Biegeschwingungsfestigkeit ergab sich für drei 
Gußeisensorten zu 0,47 bis 0,51 X oB. Im  anschließenden Mei
nungsaustausch wird darauf hingewiesen, daß Gußeisen m it 
Zugfestigkeiten bis 48 kg/m m 2 und Biegefestigkeiten bis 70 kg/m m 2 
schon länger von schweizerischen Gießereien hergestellt w ird1). 
Ueber den W ert von Scherversuchen zur Beurteilung von Guß
eisen fehlen noch ausreichende Unterlagen.

) H. F re i :  Herstellung von Grauguß im Elektroofen m it 
außerordentlich hoher Festigkeit und reinem Perlit-G raphit-G e
füge. G ieß .10 (1923) S. 287/89.
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E. H o n e g g e r1) führt kurz die w ichtigsten Ergebnisse 
früherer Untersuchungen über das W a c h s e n  d e s  G u ß e ise n s  
bei längerem Erwärm en auf, wonach Karbidzerfall und Oxydation 
die Grundursachen dieser unerwünschten Erscheinung sind, der 
Einfluß einzelner Faktoren aber noch nicht genügend geklärt ist. 
D ann berichtet Honegger über Glüh versuche bei 650° bis zu 
2200 h  an  elf Gußeisensorten m it Zugfestigkeiten von 14 bis 
35 kg/m m 5. Voll- und  Hohlproben von 60 mm Länge m it ver
schiedenen Durchmessern, die aus Biegestäben entnom m en 
wurden, ergaben folgendes: Die Verlängerung erfolgt zuerst 
rasch, dann immer langsamer (während die Gewichtszunahme 
stetig weitergeht); sie is t um so stärker, je größer die Oberfläche 
der Probe gegenüber ihrer Masse ist; die Gußhaut schützt nicht 
oder nur wenig (die Proben von 30 mm Dmr. h a tten  jedoch an  den 
Stirnflächen keine Gußhaut), dagegen hemm t eine Verhinderung 
des L uftzutrittes das W achsen; der weniger dichte Kernwerkstoff 
wächst stärker als die Randzone, wenn beide getrennt geglüht 
werden. Eine klare Abhängigkeit des Wachsens vom Gehalt an 
Silizium oder Silizium +  Kohlenstoff t r i t t  nicht zutage, auch die 
Abnahme des W achstums m it steigender Zugfestigkeit ist unregel
mäßig. Die Gefügeuntersuchung zeigt zwar die längs der G raphit
b lättchen eindringende Oxydation und den Karbidzerfall sowie 
Menge und Verteilung des Graphits; sie gibt aber ebensowenig 
wie die Zusammensetzung einen sicheren Aufschluß über die 
Neigung zum Wachsen. So zeigte der am stärksten  wachsende 
Guß den kleinsten Graphitgehalt in annähernd eutektischer Ver
teilung, während ein Elektroguß m it dem größten Siliziumgehalt 
nur wenig wuchs. Der Einfluß des Verhältnisses von Oberfläche 
zu Masse überdeckte bei den verwendeten Probenabmesssungen 
den Einfluß der Zusammensetzung völlig.

Sieben Gußeisensorten wurden überhitztem  Dampf von 500° 
ausgesetzt. Das deutliche W achsen kam  nach 3500 h noch nicht 
annähernd zum Stillstand. Karbidzerfall war nicht zu beobachten. 
Höherer Siliziumgehalt ergab auch durchschnittlich kein s tä r
keres W achsen; Honegger schließt hieraus, daß Silizium nur bei 
Tem peraturen, welche Karbidzerfall herbeiführen, schädlich 
wirkt. Jedenfalls darf m an Ergebnisse von Versuchen hei höherer 
Tem peratur nicht auf niedere Tem peraturen übertragen und um 
gekehrt. Die Ursache der aus Analyse und Gefüge nicht zu er
klärenden verschiedenen Neigung zum W achsen verm utet H o
negger in  Unterschieden der Herstellung (Schmelzüberhitzung
u. a.). Im  anschließenden Meinungsaustausch wird darauf hin
gewiesen, daß von anderer Seite eine Schutzwirkung der Guß
haut und auch bei Tem peraturen un ter 350° tro tz  geringem Zu
tr it t  von Luftsauerstoff (Turbinen) schon erhebliches W achsen 
beobachtet wurde.

Im  zweiten Teil seiner Arbeit bespricht Honegger die F e s t ig 
k e i t  v o n  G u ß e ise n  b e i h ö h e re n  T e m p e r a tu r e n  und  weist 
darauf hin, daß nur die Kriechgrenze praktische Bedeutung hat. 
E r berichtet dann über Dauerversuche, bei welchen in  Abständen 
von 24 h entweder bei konstanter L ast die Tem peratur oder bei 
konstanter Tem peratur die Belastung erhöht wurde. Aus den 
Dehnungs-Zeit-Kurven wurden die Kriechgeschwindigkeiten am 
Schluß der einzelnen Tem peratur- oder Laststufen entnom m en 
und in Abhängigkeit von Tem peratur oder Belastung aufgetragen. 
Als Dauerstandfestigkeit wurden die Beanspruchungen erm ittelt, 
für welche die Kriechgeschwindigkeit nach 24 h  eben noch gleich 
Null wird. Diese E xtrapo lation  is t aber ziemlich unsicher; auch 
der Fehler, den die Verwendung der gleichen Probe für die ver
schiedenen Last- oder Tem peraturstufen m it sich bringt, kann 
nach Versuchen von anderer Seite nicht unerheblich werden.

Zahlentafel 1. K r ie c h g re n z e  v o n  s ie b e n  G u ß e is e n s o r te n  
in  P r o z e n t  d e r  Z u g f e s t ig k e i t  b e i 20°.

Guß
Nr.

Zugfestig
keit bei 

20°
kg/m m 2

Kriechgrenze (in P r 

325--350° 350— 375°

ozen t'd e r Zugfestigkeit bei 20°) 
bei

375—400° 1 400— 425° ! 425—450°

1 13,9 62 _ __ __
2 16,6 — --- --- 36 —
3 21,3 — --- --- — 28
4 26,1 50 33 --- — —
5 33.2 54 39 --- — —
6 33,6 — 36 --- 26 —
7 34,9 43 — 24 — —

M ittel 52 36 24 31 28

Die bisherigen Ergebnisse sind in  Zahlcntafel 1 aufgeführt. Das 
Verhältnis zwischen Kriechgrenze und der Zugfestigkeit bei 20° 
scheint hiernach m it wachsender K altfestigkeit abzunehmen.

x) Eidgen. M at.-Prüf.-Anst. Techn. Hochsch. Zürich: Disk.- 
Ber. Nr. 37 (1928) S. 21/36.

Ueber d a s  V e r h a l t e n  v o n  G u ß e is e n  b e i e in - ,  zw ei- 
u n d  d r e ia c h s ig e n  S p a n n u n g s z u s t ä n d e n 1) wurden von 
M. R o s und A. E ic h in g e r 2) Untersuchungen ausgeführt. E in 
leitend wird auf das vom Stahl abweichende V erhalten des 
Gußeisens gegenüber mechanischen Beanspruchungen hinge
wiesen, dessen E igenart (wie die neueren Untersuchungen von 
Thum  anschaulich zeigen) auf den an  den Graphiteinlage
rungen auftretenden örtlichen Spannungen beruht, die frühzeitig 
bleibende Verformungen herbeiführen. Die Versuche wurden 
an  zwei Gußeisensorten m it etwa 27 bzw. 24 kg/m m 2 Zug
festigkeit durchgeführt; sie erstreckten sich auf Zug-, Druck- 
und Verdrehungsversuche an  Voll- und  H ohlstäben ohne und 
m it gleichzeitigem äußeren bzw. inneren hydraulischen Druck 
bis zu 2000 ari Die Hohlstäbe h a tten  2,5 mm W andstärke bei 
25 mm Innendurchm esser, so daß ohne wesentlichen Fehler mit 
den m ittleren Spannungen gerechnet werden konnte.

Beim einfachen Zugversuch zeigten Voll- und  H ohlstäbe 
gleiche Festigkeit, während beim Druckversuch die H ohlstäbe 
infolge W ulstbildung an den E nden nur 80 % der Druckfestigkeit 
der Vollstäbe erreichten. Mit steigender Beanspruchung nim m t 
die Querkontraktionszahl der elastischen Verformung beim Zug
versuch zu (hier von 3,5 auf 5,5 für Spannungen von 1 bis 
20 kg/m m 2), beim Druckversuch ab (von 3,7 auf etw a 2,1 für 
Spannungen von 1 bis 55 kg/m m 2); der E lastizitätsm odul nim m t 
dagegen in beiden Fällen ab, beim Druckversuch allerdings e r
heblich weniger als beim Zugversuch. Der aus abwechselnden 
kleinen Gleit- und  Trennungsbrüchen zusammengesetzte Bruch 
beim Druckversuch w ird als Verschiebungsbruch bezeichnet; er 
verläuft makroskopisch un ter 32 bis 37° zur Druckrichtung. Als 
Fließgrenze wurde die Beanspruchung erm itte lt, bei der bleibende 
und elastische Verformung gleich groß werden. Diese Fließ
grenzen für Zug und Druck stehen bei den untersuchten Guß
eisensorten im Verhältnis 1 : 1,7 (gegen 1 : 3,7 für die e n t
sprechenden Bruchfestigkeiten).

Zug- und  Druckversuche m it gleichzeitigem Innendruck e r
gaben, daß die Reißfestigkeit von den beiden anderen H au p t
spannungen praktisch ziemlich weitgehend unabhängig ist, 
während die Bruchdehnung ganz erheblich größer werden kann 
als beim einfachen Zugversuch. Bei Zugversuchen m it allseitigem 
äußeren Druck erhöhte sich der Unterschied der H auptspannungen 
beim Bruch in  weiten Grenzen fast um den B etrag der kleineren 
Hauptspannung, d. h. die Reißfestigkeit bleibt praktisch  kon
stan t, obwohl sich die größte Schubspannung beinahe verdoppelt. 
Auch beim Druckversuch wächst der Unterschied der auf den 
ursprünglichen Q uerschnitt bezogenen H auptspannungen beim 
Bruch erheblich durch allseitigen äußeren Druck un ter starker 
Zunahme der Bruchstauchung, während die auf den verform ten 
Querschnitt bezogene Bruchspannung nicht wesentlich zunahm. 
Biegeversuche m it kreuzförmigen Proben, die an  den E nden der 
vier Arme gestützt und in  der M itte an  vier sym m etrischen (bei 
den einzelnen Versuchen aber verschiedenen) Stellen belastet 
wurden, bestätigen, daß die Biegezugfestigkeit bei einachsiger und 
bei zweiachsiger (m it gleichen Hauptspannungen) Beanspruchung 
praktisch gleich groß ist. Verdrehungsversuche an  H ohlstäben 
ergaben Verdrehungsfestigkeiten, die etwa 95 % der Zugfestigkeit 
betragen; der Bruch erfolgte fast ausschließlich durch Zug
spannungen nach einer Schraubenlinie un ter etwa 50° zur Längs
richtung.

Die Ergebnisse wurden in  der Mohrschen Darstellungsweise 
aufgetragen. Da nicht alle wünschenswerten Spannungszustände 
erzeugt werden konnten, w ar eine einwandfreie W iderlegung der 
einen oder anderen Bruchhypothese nicht möglich. E in  großer 
Teil der Ergebnisse folgt aber jedenfalls m ehr der Hypothese 
von der K onstanz des Reißwiderstandes. F ü r die Beurteilung 
der Sicherheit bei allmählich wachsender einmaliger Belastung 
gibt hiernach die Mohrsche Theorie die beste Grundlage. Zur 
Festlegung der zulässigen Beanspruchungen für die Bedürfnisse 
der Praxis sind jedoch noch Dauerversuche m it verschiedenen 
Spannungszuständen und wechselnden Belastungen erforderlich 
in  Verbindung m it E rfahrungen über den Gefahrengrad. Die 
Schwingungsfestigkeit beim Dauerbiegeversuch wurde, wie in  
dem Bericht von E. Dübi erwähnt, zu rd . 50 % der Zugfestig
keit e rm itte lt; beim gewöhnlichen Zugversuch ergeben der
artige Beanspruchungen schon deutliche, bleibende Dehnungen, 
d. h. Gußeisen besitzt eine merkliche Dämpfungsfähigkeit. 
Statische Verdrehungsversuche an  Hohlstäben zeigten, daß 
bei Verdrehung zwischen Null und einem H öchstwert die

x) Teilbericht über „Versuche zur K lärung der Frage der 
Bruchgefahr“ ; vgl. Eidgen. M at.-Prüf.-A nst. Techn. Hochsch. 
Zürich, Disk.-Ber. Nr. 28 u. 34.

2) Eidgen. M at.-Prüf.-Anst. Techn. Hochsch. Zürich: Disk.-
Ber. Nr. 37 (1928) S. 39/64.
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Fläche der Hysteresisschleife nur wenige Prozent von der 
Schleifenfläche beträgt, die man bei wechselnder Verdrehung 
zwischen entgegengesetzten gleich großen Höchstwerten er
hält. Eine Bewertung der Dämpfungsfähigkeit für praktische 
Zwecke ist jedoch nach neueren Erfahrungen nur möglich, 
wenn auch die Veränderlichkeit der Dämpfungsfähigkeit m it 
der Zeit bekannt ist. Auch die von den Verfassern hervor
gehobene geringe Oberflächenempfindlichkeit von Gußeisen beim 
Dauerversuch m it wechselnder Belastung beruht, wie mehrfach 
von anderer Seite bemerkt wurde, nur darauf, daß die G raphit- 
einlagen selbst schon als Kerben wirken. R. Mailänder.

auf den Ofenrollgang geschafft, Diese besteht aus einer Katze 
m it klapp barem Tisch, die durch einen elektrisch betriebenen 
Seilzug verfahren wTerden kann; der Tisch wird gegen einen A n
schlag gefahren, wodurch der Block selbsttätig  auf den Rollgang 
abkippt.

Im  ersten Gerüst der Vorstraße wird der Block teils m echa
nisch durch feststehende Kantstem pel, teils von H and gekantet

Abbildung 2. Kontinuierliche Fertigstraße mit Gerüsten.

A bbildung 3. K an trin n en  h in te r der Y orstraße .

und verschoben. Im  zweiten Vorgerüst’ k an te t und verschiebt 
sich der Block vollkommen mechanisch, er wird h in ter der Straße 
durch eine Wippe gehoben und läuft vor der Straße in fest
stehenden K antrinnen, die in dem Arbeitsrollgang stehen, aus

(Abb. 3). In  diesen 
gleitet er hinunter und 
gelangt gekantet vor 
das nächste Kaliber 
der U nter walze, dem 
er durch den Arbeits
rollgang zugeführt 
wird. Eine mechani
sche und  elektrische 
Sperrvorrichtung hin
dert ihn  daran, daß 
er in die Kaliber der 
U nter walze eintritt, 
bevor die Wippe hin
ter der Straße in ihrer 
tiefsten Stellung steht. 

Vor dem letzten Stich des zweiten Vorgerüstes wird der 
Block geschöpft und einmal un terteilt; hierfür sind zwei 
Scheren innerhalb des Arbeitsrollganges angeordnet. Die bei
den Stücke durchlaufen nach Verlassen des letzten  Kalibers 
des zweiten Vorgerüstes dann nacheinander die viergerüstige 
kontinuierliche Straße.

Die hier auslaufenden fertigen P latinenstreifen werden durch 
die Schwinghebel und Klinkenschlepper einer Abschiebevorrich
tung den zu beiden Seiten des Auslaufrollganges angeordneten 
Scherenrollgängen zugeführt. Sie werden auf zwei Kaltscheren 
sofort auf die für das Feinblechwalzwerk erforderlichen fertigen 
Längen geschnitten. Die Scheren haben eine Messerlänge von 
750 mm, so daß stets drei Platinenstreifen nebeneinanderliegend 
geschnitten werden können. Zunächst fallen die P la tinen  auf 
eine Stapelvorrichtung, die je nach Höhe des Stapels gesenkt 
wird und den Stapel auf eine Förderkette  absetzt. Durch diese 
werden die Platinenstapcl seitlich herausgefahren und dann von 
dem K ran zum Lager- und Ausleseraum geschafft.

Zum Antrieb der Triovorstraße d ient ein M otor von 1440 kW 
und 88 U /m in; m it dem Motor is t ein Schwungrad von 65 t  ge
kuppelt. Die kontinuierliche Straße w ird über ein S tirn räder
vorgelege durch einen Motor von 1750 kW  bei 235 U /m in, m it 
dem ein Schwungrad von 20 t  gekuppelt ist, angetrieben; das 
Fertiggerüst der kontinuierlichen Strecke läuft m it 167 U /m in. 
In  19 Stichen wird der Block von 320 X 320 mm m ittlerem  Quer
schnitt in die P latine 200 X 6 mm umgewandelt.

Nach Inbetriebsetzung wurde die m it 600 t  in  24 h fü r dieses 
V alzwerk errechnete Leistung bald beträchtlich überschritten ; 
es werden durchschnittlich 700 bis 800 t  P la tinen  von 200 X 6 mm 
gewalzt; zeitweise wurden als H öchstleistung 1000 t  in  24 h  e r
reicht, was einer Stundenleistung von 41,5 t  entspricht.

Diese Zahlen sprechen aber nicht nur für die Anlage selbst, 
sondern auch besonders für die japanische Belegschaft." E s muß 
besonders anerkannt werden, m it welcher Schnelligkeit sich die

Platinen-Walzwerksanlage für ein japanisches Hüttenwerk.

Die Kawasaki Dockyard Co., L td., h a t im Zusammenhang 
m it ihren schon längere Zeit arbeitenden umfangreichen Fein
blechwalzwerken in den Fukiai Works zu Kobe, deren Leistung 
durch Erweiterungen nach und nach auf etwa 180 000 t  im Jahre 
gesteigert worden war, gegen Mitte 1929 ein neues großes P latinen
walzwerk in Betrieb genommen. Vorher wurden die erforderlichen 
Platinen teils aus dem Auslande bezogen, teils durch Zerschneiden 
großer Blechtafeln hergestellt, die auf einem in  diesem W erke eben
falls bestehenden Grob- und Mittelblechwalzwerk gewalzt worden 
waren. Wegen des großen Verbrauches an Platinen lag der Ge
danke nahe, ein eigenes Platinenwalzwerk zu errichten.

Bei Erteilung des Auftrages auf das neue W alzwerk an die 
Firm a Fried. K rupp Grusonwerk A.-G., Magdeburg-Buckau, 
wurde eine Jahresleistung von mindestens 200 000 t  Platinen vor
geschrieben, wovon 70 % in den Abmessungen 200 X 6 mm aus 
Blöcken von 1000 kg Gewicht und 300 X 300 mm m ittlerem 
Querschnitt gewalzt werden sollten. Zugleich galt es, sich bei der 
Ausführung dem vorhandenen Raum  anzupassen und alle Arbeits
vorgänge weitgehend zu mechanisieren. Gewählt wurde die in

Ba/fscdere

A bbildung 1. A nordnung der P la tin en straß e .

Abb. 1 schematisch dargestellte halbkontinuierliche Anordnung, 
die eine zweigerüstige Triovorstraße m it Walzen von 750 mm Dmr. 
und eine viergerüstige kontinuierliche Fertigstraße (Abb. 2) mit 
W alzen von 460 mm Dmr. umfaßt.

Blockdrücker /o rsfraße  

III III
vorge/ege

Aammwa/zen

y-SOerAont/nuier//c)re 
ferf/qsfraße

Fahrbare Elektrozüge legen die vom Stahlwerk kommenden 
Blöcke vor die Blockdrücker der zwei Oefen, die als Doppelstoß
öfen m it einer Leistung von 150 t  je H erd in 24 h ausgebildet sind 
und m it Generatorgas geheizt werden. Die vier Blockdrücker 
sind als Zahnstangenblockdrücker von 35 t  D ruckkraft ausgeführt. 
Nach dem Durchgang durch die Oefen werden die Blöcke durch 
ein Spill m it H aken ausgezogen und durch eine Fördervorrichtung
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japanischen Arbeiter, die an  ähnlichen W alzwerken noch nie 
gearbeitet h a tten  und' diese auch nicht kannten, m it den ver
schiedenen Arbeitsvorgängen und  Handgriffen ve rtrau t gemacht 
haben. Auch die Aufstellung der gesamten Anlage wurde von den 
Japanern  in  zwei M onaten vollständig durchgeführt.

B. B u rd e w ic k .

Neuerungen an amerikanischen Oefen.

G. R . M e D e rm o tt  be rich te t1) sehr ausführlich, aber ohne 
bauliche Einzelheiten zu erwähnen, über neue amerikanische 
Ofenbauarten. Zuerst beschreibt er Stoßöfen m it sehr großem 
Verbrennungsraum  über dem Schweißherd, bei denen auch die 
in  Amerika je tz t sehr verbreiteten  Schutzbrenner angebracht 
s in d ; das sind Brenner, die über die Blöcke eine schützende Gas
schicht legen, indem  sie m it Gasüberschuß, oder wie es in  Deutsch
land  hier und  da geschieht, m it Gas allein betrieben w erden. Die 
Anwendung dieser Schutzbrenner wurde auch in  Deutschland 
in  den letzten  Jah ren  unabhängig von Am erika entwickelt. Die 
Sehutzbrenner liegen etwas tiefer als die eigentlichen Heizbrenner. 
Bei allen vom  Verfasser beschriebenen Oefen werden In jek to r
brenner verwendet, die meistens das Gas durch Ventilatorluft 
ansaugen. W o R ekuperatoren benutzt werden, handelt es sich um 
Chapman-Steinsche Röhren-Rekuperatoren.

Die Leistungszahlen der von MeDermott beschriebenen 
Oefen sind recht hoch, z. B. ha t einer der Oefen eine Heizflächen
leistung von 585 kg/m 2 und einen W ärmewirkungsgrad von fast 
50 % . Als Brennstoff w ird Generatorgas von etwa 500° ver
wendet. Der Ofen w ärm t Knüppel, die 32 bis 75 m m  Dm r. und 
13 m  Länge haben. Der Kohlenverbrauch be träg t im W ochen
durchschnitt 57,5 k g /t Ausbringen entsprechend 52,3 kg /t 
E insatz, is t also recht günstig. Dabei muß allerdings berück
sichtigt werden, daß bei Berechnung des Kohlenverbrauchs die 
W ärm everluste des Generators scheinbar abgezogen worden sind.

M eDermott fü h rt die guten Ergebnisse des beschriebenen 
Ofens auf den großen Verbrennungsraum  und die dadurch e r
reichte niedrige Verbrennungsgasgeschwindigkeit zurück und 
erw ähnt, daß ein ganz ähnlich gebauter Ofen m it hoher Brenn
gasgeschwindigkeit, also niedrigem Brennraum , einen wesentlich 
höheren Kohlenverbrauch, näm lich 66,2 k g /t, gehabt hätte . 
Oefen der beschriebenen A rt sind schon für die verschiedensten 
Brennstoffe, nämlich für Generatorgas, Teer u nd  Koksofengas, 
gebaut worden, und  zwar sowohl als Stoßöfen als auch als Durch
stoßöfen.

E in  anderer Ofen w ird m it Teer durch U nterbrenner geheizt. 
Schutzbrenner sind hier nicht verwendet worden. Auch B ram 
menstoßöfen w urden in  dieser Weise gebaut.

W eiterhin beschreibt M eDermott neuartige Tieföfen, die 
m it Generatorgas oder Koksgas betrieben werden und  an  Stelle 
von R egeneratoren einfache Rekuperatoren aus Stein verwenden, 
und bring t davon ein Beispiel. Es handelt sich bei diesen Tief
öfen nur um  Vielblocktief Öfen, wie sie in  Am erika fast ausschließ
lich Verwendung finden. Die Flam m e t r i t t  aus In jektorbrennern 
oberhalb der Blöcke ein und  schlägt in  einem Hufeisen in  den 
Abzug, der in  der Nähe des Ofenherdes in  der Brennerwand ange
bracht is t und zum R ekuperator füh rt. Es soll ohne Schwierig
keiten möglich sein, Oefen dieser A rt für die verschiedensten 
Stahlsorten zu benutzen. Vor den R ekuperatoren is t eine kleine 
Schlackenkammer angebracht, dam it der R ekuperator nicht 
durch Ofenschlacke beschädigt wird. E s w ird behauptet, daß die 
Rekuperatoröfen länger warm  bleiben, wenn die Feuerung abge
stellt w ird, als Regenerativöfen, da sie n icht so s ta rk  auf den 
Ofen ausstrahlen.

Die von M eDerm ott angegebenen Betriebszahlen für Tief
öfen können als günstig gelten; sie sind  in  einem Schaubild zu
sammengefaßt. D anach w ird  bei einer Heizflächenbelastung 
von 390 kg /m 2 ein W ärm everbrauch von nu r 300 000 kcal/t 
erreicht.

Manche neuere Tieföfen werden s ta tt  m it R ekuperatoren m it 
R egeneratoren nach der Blaw-Knox-Anordnung ausgeführt, die 
sich in  Am erika wahrscheinlich wegen ihres geringen Platzbedarfs 
und der einfachen übersichtlichen B auart für Tieföfen einbürgert. 
R egeneratoren dieser A rt sind früher h ier2) beschrieben worden. 
Man m uß beim B etrieb dieser Luftvorw ärm er darauf achten, daß 
die Abgase keine brennbaren Bestandteile m ehr enthalten, dam it 
durch Nachverbrennung keine U ebertem peraturen entstehen. 
Zu diesem Zwecke w ird L uft in  die Abgase eingeblasen, bevor sie 
in den Vorwärm er e in treten . Außerdem w ird noch kaltes Abgas 
aus dem Schornstein zur Abgaskühlung hinzugesaugt. Der Ab
gasumlauf w ird hierbei durch einen Tem peraturregler gesteuert.

2) I r o n  S te e l  E n g .  7 (1 9 3 0 )  N r .  6 , S . X X V T I / X X X V .
2) V g l. S t .  u .  E .  4 8  (1 9 2 8 )  S . 1 0 5 3 /5 4 .

Man verw endet überhaupt an  den Tieföfen m ehr und  m ehr selbst
tätige  Regelvorrichtungen, vor allem Zugregler, stellenweise 
auch Mengenregler, die z. B. das V erhältnis von L uft und  Abgas 
regeln.

N euartige Tieföfen haben nach Angabe des Verfassers B renn
stoffersparnisse von 20 bis 25 % ergeben gegenüber Tieföfen, die 
nach dem gewöhnlichen Regenerativ-Verfahren arbeiten. Die 
neuen Tieföfen sollen auch weniger A bbrand als die a lten  haben 
und infolgedessen geringere Herdausbesserungen erfordern.

O. Bulle.

Ueber Verbrennungsgeschwindigkeiten von Gasgemischen.
Von G. T a m m a n n  und H . T h ie le 1) wurde der E in f lu ß  

d e r  V o r w ä r m u n g s te m p e r a tu r  auf die Verbrennungsge
schwindigkeit von Kohlenoxyd und  von Leuchtgas m it Luft 
untersucht. Aus den Ergebnissen heraus wurde eine E rklärung 
für die sogenannte „flammenlose Oberflächenverbrennung1' ver
sucht und Schlußfolgerungen über die Größe des O xydations
raumes vor den Blasformen des Hochofens gezogen.

Die Verbrennungsgeschwindigkeit wurde nach dem Ver
fahren von M ic h e lso n 2) gemessen, der fand, daß bei Gas
mischungen gleichbleibender Zusammensetzung die Fläche des 
inneren Flammenkegels der Strömungsgeschwindigkeit des Gases 
verhältnisgleich is t; der Bruch aus Strömungsgeschwindigkeit 
durch die Fläche des Innenkegels gibt die für das Gemisch kenn
zeichnende Verbrennungsgeschwindigkeit an. E s gilt also, wenn f 
die Mantelfläche des inneren Kegels, q die in z Sekunden ausge
ström te Gasmenge in  cm3 bedeuten, für die Verbrennungs
geschwindigkeit die Beziehung

Zur Bestimmung der Mantelfläche kann die Flamme photogra
phiert und die Rotationsfläche des inneren Kegels in  cm2 
bestim m t werden, und zwar für eine bestim m te Ström ungs
geschwindigkeit des brennbaren Gasgemisches.

Zur Bestim m ung des 
Einflusses der Vorwärm- 
tem peratur auf die Ver

brennungsgeschwindig
keiten der brennbaren 
Gasmischungen wurden 
diese durch ein auf eine 
bestim m te Tem peratur 
erhitztes Silberrohr ge
leitet. Die Flammengröße 
bei verschiedenen Vor- 
w ärm tem peraturen und 
gleichen ausströmenden 
Gewichtsmengen von Gas 
wird durch Abb. 1 wieder
gegeben. Aus den Flächen 
der inneren Kegel dieser 
Flamm en berechnen sich 
für die Verbrennungsge
schwindigkeiten von Koh- 
lenoxyd-Luft-Misehungen die 
in  Abb. 2 wiedergegebenen §
W erte; danach nim m t die 

Verbrennungsgeschwindig- ^  
keit durch Vorwärmen der ^
Gasgemische von 18 auf 700° 
um das Zehnfache zu. Der 
Einfluß des Mischungsver- ^ 
hältnisses der beiden Gase 
Kohlenoxyd und L uft auf die 

Verbrennungsgeschwindig- ^ 
keit geht aus Abb. 3 hervor. ^

Aus den Befunden dieser a  n _
Versuche läß t sich zwanglos |
die Erscheinung der f lam - _

1 r \ u  r i  •• u A bbildung  2. D ie V erb rennungs-m e n lo s e n  O b e r f lä c h e n -  geschw indigkeit von  K oh lensäu re -
V e r b re n n u n g 3) bei den SO- D utt-M ischungen in  A bhäng igke it
genannten Steinstrahlöfen er- von  der V o rw än n tem p era tu r.
klären. Bekanntlich wird
bei dieser Beheizungsart eine Mischung von Brenngas m it wenig 
überschüssiger Luft aus Düsen in  Schichten poriger, feuerfester 
Steine gepreßt. I s t  der Ofen kalt, so brennt das Gas über der 
ganzen Oberfläche der Steine m it einer hohen Flam m e; m it wach-

1) Z. anorg. Chem. 192 (1930) S. 65/89.
2) W iedemanns Annalen 37 (1889) S. 1.
3) Vgl. St. u. E . 41 (1921) S. 228/32.

A bbildung  1. F lam m engröße in  A bhängig
k e it v on  der V o rw ä rm tem p era tu r bei 

gleicher S tröm ungsgeschw ind igkeit 
(55 %  CO, 45 % L uft).

f? r IbCO

/ 4 t %C 9

16
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A bbildung 3. D ie V erbrennungsgescbw indigkeit in  A bhängigkeit Tom M ischungsverhältn is A bbildung 4. D ie G aszusam m ense tzung  in
von K ohlenoxyd u nd  L u ft. der F orm enebene n ac h  K. W üst.

sender Tem peratur der sich durch Strahlung erwärmenden Stein
schicht nimm t die Flamme an Höhe ab, und schließlich ver
schwindet sie in der Steinschicht, die weißglühend wird. Durch 
die Steine wird aber das Gas-Luft-Gemisch vorgewärmt und so 
die Verbrennungsgeschwindigkeit erhöht, wodurch sich die Fläche 
des inneren Flammenkegels verkleinert. Ebenso ist es verständlich, 
daß m it zunehmender Vorwärmung die Flamme durch die Stein
schicht gegen die strömende Gasmisehung wandert und sogar 
durch sie zurückschlägt; diesem Uebelstande kann sachgemäß 
durch Steigerung der Strömungsgeschwindigkeit des Gasge
misches entgegengearbeitet werden.

Die Ergebnisse über den Einfluß der Vorwärmungstempe
ra tu r auf die Verbrennungsgeschwindigkeit lassen sich auch auf 
den Hochofen übertragen. Bekanntlich ergab die vor 100 Jahren  
von Neilson eingeführte Vorwärmung des Hochofenwindes eine 
erhebliche Ersparnis an Koks. F. W üst*) erklärte als erster diese 
Tatsache m it dem Vorhandensein eines oxydierenden, freien 
Sauerstoff und Kohlendioxyd enthaltenden Raumes vor den Blas
formen, der bei kaltem  W ind größer als bei heißem W ind sei. 
Abb. 4 gibt einen schematischen Ueberblick über die Gaszusam
mensetzung in  die Windformenebene. Vor den Formrüsseln bilden 
sich umgekehrte Flammen, in  denen die Luft in  einer Kohlen- 
oxydatmosphäre verbrennt; im Innern  dieser Flamme is t Luft 
vorhanden, im äußeren Kegel ein Gemenge von Kohlensäure und 
Kohlenoxyd. In  der M itte des Herdes besteht das Gas nur aus 
Stickstoff und Kohlenoxyd. Man kann die Grenze zwischen dem

Zahlentafel 1. V e rs u c h s e rg e b n is s e  ü b e r  d ie  V e rk ü rz u n g  
e in e r  F la m m e  d u r c h  V o rw ä rm u n g  d e s  G a s -L u f t-  

G e m isch e s .

Vorwärmtemperatur
t  °C 18 100 200 300 400 500 600 700

Höhe des inneren 
Flammenkegels

ĥ . cm
1,16 1,00 0,83 0,70 0,57 0,53 0,54 0,37

*H2

n
0,16 0,28 0,40 0,51 0,54 0,61 0,68

Zylinders hat. Diese yeb/ef  yes fre ien  S a u ersto ffs
Annahme kann aber ggfref der Kohlensäure
nur in erster Annähe- ^  gg^-gfc/gs Kohlenoxyds
rung zutreffen, denn 
erstens wird der Quer
schnitt dieses Raumes 
in der Formenebene

Gebiet des Sauerstoffs und dem der Kohlensäure sowie die Grenze 
zwischen dem Raume der Kohlensäure und des Kohlenoxyds als 
Mäntel von Flammenkegeln betrachten, die sieh zwischen den 
Koksteilen befinden, und entsprechend die Erfahrungen über die 
Abhängigkeit der Verbrennungsgeschwindigkeit von der Tempe
ra tu r der vorerhitzten Gasgemische auf die Flammenzone im 
Hochofen übertragen. Wie m it wachsender Vorwärmtemperatur 
der brennbaren Gase beide Flammenkegel und dam it auch der 
Flammenraum sich verkleinern, so verkleinern sich auch in  der 
Formenebene die Zonen I  und I I  zugunsten der Zone U I; damit 
wächst auch die Tem peratur der Zone I I .  Durch diese Versuche 
im kleinen kann also die Anschauung von W üst gestützt werden.

Aus den Höhen der inneren Flammenkegel von Kohlenoxyd- 
Luft-Gemischen in Abhängigkeit von ihrer Vorwärmtemperatur 
läß t sich die anteilmäßige Vergrößerung des Querschnitts des 
Sauerstoff- und kohlensäurehaltigen Raumes in der Formenebene 
m it zunehmender Vorwärmtemperatur berechnen. Bei gleichen 
aus dem Brenner strömenden Kohlenoxyd-Luft-Mengen und bei 
gleichen durch die Formen eingeblasenen Windmengen sollten 
sich verhalten die_Kegelhöhen ht und ht wie dieJReichweiten

Ht  und Ht der sauerstoffhaltigen Schicht vor den Formrüsseln 

bei V orwärmung des W indes auf die Tem peraturen t x und 12. W enn 
bei einem Brenner m it dem Durchmesser 0,6 cm b+ =  1,16 cm ist,

so ergeben sich für die Vorwärm tem peraturen t  die gemessenen 
Längen der Innenkegel, die in Zahkntafcl 1 angegeben sind.

Hieraus ergeben sieh die Verhältnisse ----- =--------- ; da diese gleich

K t j - Vsein sollten den Verhältnissen ---- = -------  und diese gleich den
H ‘i

Bruchteilen des bei t  mehr als bei t 2 wiederoxydierten Eisens, so

ht 2
sollten die Verhältnisse     den ersparten Koksmengen

\
entsprechen. Diese Rechnung setzt voraus, daß der sauerstoff- 
und kohlendioxydfreie Raum  im Hochofen die Gestalt eines Kreis-

nicht kreisförmig sein, sondern eher die Gestalt des Quer
schnitts I I I  in  Abb. 4 haben, und zweitens wird der Raum  
nicht einem Zylinder über jenem Querschnitt gleichen. Es könn
ten  auch die Strömungsbedingungen des eingeblasenen Windes, 
die Neigung der Formrüssel zur Formenebene und die W eite 
des Gestells einen nicht unerheblichen Einfluß auf die ersparte 
Koksmenge haben.

Zur Darstellung der Verkürzung der Flamm e durch Vor
wärmung des brennbaren Gasgemisches kann m an durch ein Eisen
rohr m it einer geeigneten Brenneröffnung ein brennbares Gas
gemisch (Leuchtgas-Luft) leiten und das E isenrohr erhitzen. 
W enn vor dem Erhitzen die Flamme eine Länge von 3 cm hat, 
so nimm t ihre Länge bei unverändertem  Gasdruck durch Erhitzen 
des Rohres auf 600° um 1 cm ab.

G. Tam mann  und H. Thiele.

Erzvorkommen in Algerien.
Mit der derzeitigen Erschließung und N utzbarm achung der 

Erzvorkommen Algeriens beschäftigt sich ein Bericht von G. B6- 
t i e r 1). Auf Grund älterer K arten  Nordafrikas w ird zunächst 
eine kurze o ro g ra p h is o h e  u n d  g e o lo g is c h e  D a r s t e l l u n g  
d ie se s  G e b ie te s  gegeben. Es geht daraus hervor, daß Algier 
im eigentlichen Sinne, d. h. ohne den der Sahara zuzurechnenden 
Gebietsteil, verhältnismäßig wenig E ruptivgestein und paläo
zoische Schichtenglieder aufweist, während fast ein Viertel der 
Oberfläche von mesozoischem Gestein eingenommen wird. W eiter 
entfallen fast 40 % auf Schichten des Eozäns und Miozäns sowie 
beinahe ebensoviel auf quatärne Bildungen. F ü r die Erzführung 
von größter Bedeutung ist der an der algerischen K üste sich e n t
langziehende Höhenrücken des Kleinen Atlas, der bei starker 
I  altung auch den größten Teil der vorhandenen Eruptivgesteine 
aufweist. Der Sahara-Atlas is t dagegen ausgezeichnet durch 
zahlreiche Gips- und Salzgesteine, die infolge der großen Trocken
heit des Klimas erhalten geblieben sind. Kalisalze h a t m an bisher 
auch durch Bohrungen nicht feststellen können.

Der Bericht behandelt dann die Vorkommen der E rze und 
nutzbaren Mineralien, über deren A rt und E ntstehung, Zeit der 
Untersuchung und des Abbaues, Förderzahlen und Ausfuhrhäfen 
sowie technische Ausrüstung m ehr oder weniger vollständige 
Angaben gemacht werden. Eine ausführlichere Berücksichtigung

«) S t .  u .  E .  3 0  (1 9 1 0 )  S . 1 7 1 5 /2 2 . *) R e v .  I n d .  m i n .  (1 9 3 0 )  M ö m .,  S . 3 1 3 /7 1 .
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Zahlentafel 1. U e b e r s ic h t  ü b e r  d ie  im  A b b a u  b e f in d l ic h e n  
E is e n e r z v o r k o m m e n  A lg e r ie n s  u n d  ih r e  F ö rd e ru n g .

Name des 
Yorkommens Bezirk

Bisherige
Förderung

t
In  Betrieb seit

Förderung
1928

t

Ensemble des gîtes 
de Bénisaf . . . Oran 16 905 000 1868 536 479

• Aïn M okra . . . . Constantin 6 819 000 1867 __
O uen za ..................... Constantin 3 913 000 1920 750 053

1 Z a c c a r ..................... Algier 3 129 000 18751) 188 106
‘ B o u ïn a ..................... Algier 2 100 000 1905 131 769
i T i m e z r i t ................. Constantin 1 400 000 1903 58 185

Beni Felkaï . . . . Constantin 1 201 000 1908 45 458
! B r e l r a ..................... Algier 800 000 1910 31 820

B ar el Maden (Bab 
iTTeurba) . . . O ran 791 000 1898 15 502

E x is te l ..................... Oran 550 000 1905— 1914 —
Sebabna ................. Oran 529 000 1913 29 130
K arézas..................... Constantin 523 000 1853— 19031) —
Marouania . . . . Constantin 514 000 1906— 1914 —
Beni Aquil . . . . Algier 476 000 1912 26 654

j Oued Behane . . . Algier 403 000 1921 46 985
; Bou H am ra . . . Constantin 293 000 1873— 1922 —
i El M’Kimen . . . Constantin 280 000 1875— 1922 —

Beni Himmel . . . Constantin 279 000 1913 4 487
Temoulga . . . . Algier 262 000 1904—1914 —

1 Djebel Affalou . . Constantin 246 000 1913 1 615
| L a r r a t h ................. Algier 229 000 1909—19271) —
1 Ain Oudrer . . . . Algier 204 000 1900— 1912 —

Djebel H adid . . . Algier 182 000 1905— 1909 —
1 Goura y a ................. Algier 179 000 18591) 4 989
1 Aïn ben Merouane Constantin 153 000 1910 16 579

S o u m a ..................... Algier 100 000 1861— 1880 —
1 F e n d e c k ................. Constantin 83 000 1928 1850

Kef-N’Sour . . . Algier 78 000 1922 17 201
Djebel bou Amrane Constantin 74 000 1927 39 183
Bou Bached . . . Algier 33 000 1924 4115
Tadergount . . . . Constantin 29 000 1928 29 000
Aïn Sadouna . . . Algier 29 000 1905—1911 —

| Messelmoun . . . . Algier 27 000 1875— 1881 —
Oued Djer . . . . Algier 20 000 1905— 1912 —
Aïn Sedma . . . . Constantin 20 000 1879— 1884 —
T é b e l g a ................. Constantin 19 000 — —
F i l f i l a ..................... Constantin 14 000 — 3 204
La Méboudja . . . Constantin 11 000 — —
Chabet Baloute . . Constantin 1900 1928 1900
Bradem ah................. Constantin 850 1928 850

Summe 42 899 750 1985 114

*) Mit Unterbrechungen.

sollen im folgenden die Vorkommen von Eisenerzen und Phos
phatkalk finden.

Ueber die zur Zeit oder früher betriebenen E is e n e r z - V o r 
k o m m en  unterrichtet Zahlentafel 1, die eine Uebersicht über die 
bisherige Eisenerzförderung Algeriens bis 1928 und die Förderung 
dieses Jahres gibt. Erw ähnung verdient noch, daß im  laufenden 
Jahre Bou K adra m it wahrscheinlich 100 000 t  neu in  Förderung 
kommen wird. Der E isengehalt der Fördererze beträgt im Dureh-

Zahlentafel 2. U e b e r s ic h t  ü b e r  d ie  a lg e r is c h e  F ö r d e r u n g  
v o n  P h o s p h a tk a lk .

G esamtförderung 
Vorkommen bis 1928 

t

Förderung 1929 

t

Ca.,(P04)2

%

Djebel D yr . . . .  1070  000 __ —
Kissa-Diba . . . .  648 000 — —
K u i f ..........................  9 835 000 720 637 65— 70
Tocqueville . . . .  710000 5 725 58— 60
M’Z a i t a .................  1 019 000 76 831 58—63
Bordj-Bedir . . . 669 000 22 190 58—68

G esam t i 13 951 000 826 383 —

schnitt 50 % ; der Mangangehalt is t gering und überschreitet nur 
in  den Erzen von Sebabna und R ar el Maden 6 % . Der Kiesel
säure-, Schwefel- und Phosphorgehalt is t im allgemeinen sehr 
niedrig, jedoch weisen einige Vorkommen schädliche Gehalte an  
Phosphor und Arsen auf. Besondere Beachtung schenkt der Be
rich t dem Vorkommen von Ouenza, das seit 1921 Bahnverbindung 
besitzt und  augenblicklich die größte Jahresförderung aufweist. 
40,5 % der bisherigen Förderung sind an  deutsche H ü tten  ge
liefert worden.

Die E n t s te h u n g  d e r  V o rk o m m e n  ist teils hydrotherm al, 
teils m etasomatisch, teils magmatisch. Mit dem Vorrücken des 
Bergbaues in  größere Teufe wird vielfach m it dem A uftreten von 
Eisenspat, M agnetit und P y rit an Stelle von Rot- und  Brauneisen
erzen zu rechnen sein. Als einzige Lagerstätte sedimentärer E n t
stehung is t Aln Babouche zu nennen; dieses phosphorhaltige 
Brauneisenerz weist bei einer Mächtigkeit des Lagers von 8,15 m 
einen Gehalt von 32 bis 54 % Fe auf.
Ec Bei den P h o s p h a t l a g e r n  sind drei verschiedene A rten  zu 
unterscheiden: 1. Ablagerungen von Guano, 2. Gänge und  Lager 
von Phosphorit, 3. sedimentäre Schichten. Zahlentafel 2 un ter
rich te t über die Förderzahlen und den Gehalt der gelieferten 
Phosphate. An der Weltgewinnung ist Algier zur Zeit m it etwa 
10 % beteiligt. Es verfügt in  den L agerstätten  von Djebel Onk, 
Bled el H adba und M aadid jedoch noch über gewaltige V orräte 
(300 Mill. t ,  wovon 40 Mill. t  im Tagebau gewinnbar sind), so daß 
die Förderung sehr wesentlich gesteigert werden kann.

W. Luyken.

Metallographischer Ferienkursus an der Bergakademie Clausthal.

In  der Zeit vom 16. bis 28. März 1931 finden im  Metallo- 
graphischen In s titu t der Bergakademie Clausthal, un ter Leitung 
von Professor Dr. Merz, wieder metallographische Ferienkurse 
s ta tt. Die Kurse bestehen aus täglich drei Stunden Vorlesung 
und  vier Stunden praktischen Uebungen.

Anfragen sind an  das Metallographische In s titu t der Berg
akademie Clausthal (Harz), Clausthal-Zellerfeld I, zu richten.

P a t e n t b e r i c h t .

Deutsche Patentanm eldungen1).
(P a te n tb la tt  N r. 2 vom  15. J a n u a r  1931.)

Kl. l a ,  Gr. 31, K  103 408. Verfahren und V orrichtung zur 
Sortierung von stückigem Gut. Fried. K rupp Grusonwerk A.-G., 
Magdeburg-Buckau.

Kl. 7a, Gr. 3, N  29 982. Verfahren zum W alzen tiefer, 
trogförmiger Profile. K arl Nolte, D ortm und, Möllerstr. 34.

Kl. 7b, Gr. 12, H  123 738. D ornstangenführung für R ohr
stoßbänke (Rohrziehbänke). H ydraulik  G. m. b. H ., Duisburg.

Kl. 7f, Gr. 1, R  1.30. K om biniertes Preß- und Walzwerk 
zur Fertigstellung vorgeform ter Räder- und  Rollenrohlinge oder 
ähnlicher W erkstücke. Josef Rosenbaum, Gelsenkirchen 3, Am 
Dördelmannshof 5.

Kl. 10a, Gr. 22, K  169.30. E inrichtung zur Prüfung des 
Verhaltens von Kohlen w ährend der Verkokung. Heinrich 
Köppers A.-G., Essen, M oltkestr. 29.

Kl. 18a, Gr. 5, G 68 924. Verfahren -and Vorrichtung zur 
Verminderung des Brennstoff- und  W indbedarfs bei Hochöfen. 
Gutehoffnungshütte Oberhausen A .-G., Oberhausen (Rhld.).

Kl. 18 b, Gr. 14, T 30 576. Reversibler, regenerativ  beheizter 
Schmelzofen. Benjam in Talbot, M iddlesbrough (England).

Kl. 18b, Gr. 14, W  82 716; Zus. z. P a t .488 783. K ühlvorrich
tung für H üttenöfen. E .W idekind& C o., Düsseldorf, Breite Str.20.

Kl. 18b, Gr. 19, M 107 689. Verfahren zur H erstellung von 
Konverterböden. M annesm annröhren-W erke, Düsseldorf, und 
2ij)I.=3ing. Johannes P o s tin e tt, Hückingen.

x) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an  während zweier M onate für jederm ann zur E insicht und  E in 
sprucherhebung im P a ten tam t zu Berlin aus.

Kl. 18b, Gr. 20, S t 46 288. Verfahren zur Verarbeitung von 
m anganhaltigen W olframerzen auf Ferrowolfram. Herm ann 
Starck A.-G., Berlin W 9, Bellevuestr. 13.

Kl. 18 b, Gr. 21, A 54 623. E lektrische Kippofenanlage. 
Samuel Arnold, P ittsburgh, Pa. (V. S t. A.).

Kl. 18b, Gr. 21, D 56 757; Zus. z. P a t . '503 010. Vorrichtung 
zur Beschickung von Elektroschmelzöfen m it abnehmbarem 
Deckel. Demag A .-G., Duisburg, W erthauser S tr. 64.

Kl. 21h, Gr. 15, H  99 723. E lektrisch beheizter Glühofen. 
Heraeus-Vacuumschmelze A.-G. u nd  Dr. W ilhelm Rohn, 
H anau  a. M.

Kl. 21h, Gr. 18, H  118 641. Schmelztiegel für Induktions
öfen ohne Eisenkern. Hirsch, Kupfer- und  Messingwerke A.-G., 
Messingwerk b. Eberswalde.

Kl. 21h, Gr. 24, F  68 271. Vorrichtung zur Regelung der 
Stellung der E lektroden in kippbaren elektrischen Oefen. Flodin- 
je m  Aktiebolag, Stockholm.

Kl. 31a, Gr. 1, F  64 087; Zus. z. P a t. 478 849. Kupolofen 
m it beheizbarem Nebeuherd. Max Felder, Bochum, Oskar - 
H offm ann-Str. 17.

Kl. 31 c, Gr. 15, M 102 156. Verfahren zur H erstellung fehler
freier Gußblöcke. Metallgesellschaft A.-G., F rankfu rt a. M., 
Bockenheimer Anlage 45.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen,
(P a te n tb la tt  N r. 2 vom  15. J a n u a r  1931.)

Kl. 7 a, N r. 1 153 097. Oberflächenkühlung der W alzen von 
Walzwerken. Faradit-Isolierrohrw erke Max H aas A.-G., Chemnitz- 
Reichenhain i. S.

Kl. 10a, Nr. 1 153 486. Koksofenfüllwagen. Vereinigte 
Oberschlesische Hüttenw erke A.-G., Gleiwitz 2.
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D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .

Kl. 31a, Gr. 1, Nr. 511 242, vom
4 .  J a n u a r  1 9 3 0 ;  a u s g e g e b e n  a m  2 9 .  O k 

t o b e r  1 9 3 0 .  Z u s a t z  z u m  P a t e n t  4 6 9  7 0 4 .  

P e t e r  M a r x  i n  H e n n e f ,  S i e g .  K u 
polofen mit Veredlungsherd.

D e r  a l s  s e l b s t ä n d i g e r  K u p o l o f e n  

a u s g e b i l d e t e  S c h a c h t  a  i s t  a u s  ' d e m  

V e r e d l u n g s h e r d  b  h e r a u s g e z o g e n .  E r  

h a t  k e i n e n  B o d e n ,  i s t  m i t  W i n d m a n t e l  

u n d  D ü s e n  v e r s e h e n  u n d  ü b e r  d e m  V e r 

e d l u n g s h e r d  i n  u n m i t t e l b a r e r  V e r b i n 

d u n g  m i t  d i e s e m  a n g e o r d n e t .

Kl. 12 e, Gr. 5, Nr. 512 129, v o m

3 1 .  O k t o b e r  1 9 2 5 ;  a u s g e g e b e n  a m

6 .  N o v e m b e r  1 9 3 0 .  S i e m e n s - S c h u k -  

k e r t w e r k e  A . - G .  i n  B e r l i n - S i e 

m e n s s t a d t .  ( E r f i n d e r :  ® i j3 l .= Q t ig .

R i c h a r d  H e i n r i c h  i n  B e r l i n - S ü d e n d e . ) 

Vorrichtung zur gleichmäßigen Verteilung 
des in  einer elektrischen Gasreinigungs
kammer aufsteigenden Gasstromes.

D a s  G a s z u f ü h r u n g s r o h r  r a g t  i n  e t w a  

w a a g e r e c h t e r  R i c h t u n g  i n  d i e  K a m m e r  

h i n e i n  u n d  i s t  i n  d e r  L ä n g s r i c h t u n g  

d e r a r t  s c h l i t z a r t i g  g e ö f f n e t ,  d a ß  s i c h  d e r  s c h m ä l s t e  T e i l  d e s  

S c h u t z e s  i n  d e r  N ä h e  d e r  Z u f ü h r u n g s ö f f n u n g ,  d e r  b r e i t e s t e  d a 

g e g e n  a m  E n d e  d e s  R o h r e s  b e f i n d e t .

Kl. 80 b, Gr. 5, Nr. 512 779,
v o m  7 .  A u g u s t  1 9 2 7 ;  a u s g e 

g e b e n  a m  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 3 0 .  

Z u s a t z  z u m  P a t e n t  4 3 5  2 1 0  

f r ü h e r e s Z u s a t z p a t e n t 4 3 7  3 9 9 .  

V e r e i n i g t e  S t a h l w e r k e  

A . - G .  i n  G e l s e n k i r c h e n .  

Schleudermühle zum Trocken
körnen flüssiger Schlacke. 
f&n D i e  S c h l a c k e  f ä l l t  ü b e r  

e i n e  R e i h e  v o n  T e l l e r n  a ,  d i e  

s o  b e m e s s e n  s i n d ,  d a ß  ü b e r  
d i e  T e l l e r r ä n d e r  h i n a u s  v e r 

s e t z t  g e g e n e i n a n d e r  u n d  u n 

t e r e i n a n d e r  S c h l a g l e i s t e n  b  

a n g e b r a c h t  s i n d .  V o n  d i e s e n  L e i s t e n ,  d i e  d i e  T e l l e r r ä n d e r  

ü b e r r a g e n ,  w i r d  d i e  S c h l a c k e  u n m i t t e l b a r  e r f a ß t  u n d  g e g e n  

d i e  T r o m m e l w a n d  c  g e s c h l e u d e r t .

Kl. 21h, Gr. 18, Nr. 512 819, 
v o m  9 .  A u g u s t  1 9 2 7 ;  a u s g e g e h e n  

a m  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 3 0 .  H e r a e u s -  

V a c u u m s c h m e l z e  A . - G .  i n  H a 

n a u  a .  M .  Eisenloser Hochfrequenz
ofen zum  Betrieb unter Vakuum oder 
mit Schutzgas.

D i e  P r i m ä r s p u l e  u n d  d a s  

S c h m e l z g e f ä ß  b e f i n d e n  s i c h  i n n e r 

h a l b  d e s  v a k u u m d i c h t e n  O f e n m a n 

t e l s  b ,  d e r  a u s  e i n e m  t e m p e r a t u r 

e m p f i n d l i c h e n  S t o f f ,  z .  B .  S t e i n 

z e u g ,  b e s t e h t .  Z w i s c h e n  d e n  O e f f -  

n u n g e n  d e r  I n d u k t i o n s s p u l e  a  u n d  

d e m  O f e n m a n t e l  b  s i n d  e l e k t r i s c h  

n i c h t  g e s c h l o s s e n e ,  v o n  K ü h l w a s s e r  

d u r c h s t r ö m t e  K u p f e r r o h r s c h l a n g e n ,  

z .  B .  i n  z u r  A c h s e  d e r  I n d u k 

t i o n s s p u l e  a n n ä h e r n d  s e n k r e c h t e n  

E b e n e n  a n g e o r d n e t .

Kl. 10a, Gr. 4, Nr. 512 797,
v o m  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 2 9 ;  a u s g e g e h e n  

a m  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 3 0 .  H e i n r i c h  

K ö p p e r s  A . - G .  i n  E s s e n .  Ver
bund-Regenerativkoksofen mit Zugrichtungswechsel in  Zwillings
heizzügen und mit Regeneratoren, die in  Kammerrichtung unterhalb 
der Ofensohle angeordnet sind.

J e d e r  g e r a d z a h l i g e  G e n e r a t o r  i n  d e r  e i n e n  O f e n h ä l f t e  u n d  

j e d e r  u n g e r a d z a h l i g e  R e g e n e r a t o r  i n  d e r  a n d e r e n  O f e n h ä l f t e  

i s t  d u r c h  e i n e  m i t t l e r e ,  i n  K a m m e r r i c h t u n g  v e r l a u f e n d e  T r e n n 

w a n d  i n  z w e i  A b t e i l u n g e n  u n t e r t e i l t .  D u r c h  e i n e n  a n  s e i n e m  

o b e r e n  i n n e r e n  E n d e  a h z w e i g e n d e n ,  u n t e r  d e r  O f e n s o h l e  i n  d e r  

a n d e r e n  H e i z w a n d h ä l f t e  h e r l a u f e n d e n  S o h l k a n a l  s t e h t  j e d e r  

u n g e r a d z a h l i g e  R e g e n e r a t o r  i n  d e r  e i n e n  O f e n h ä l f t e  u n d  j e d e r

g e r a d z a h l i g e  R e g e n e r a t o r  i n  d e r  a n d e r e n  O f e n h ä l f t e  m i t  d e n  

n i c h t  u n m i t t e l b a r  ü b e r  i h m  l i e g e n d e n  z u g e h ö r i g e n  H e i z z ü g e n  

i n  V e r b i n d u n g .

Kl. 18 C, Gr. 7, Nr. 512 888, v o m  2 2 .  D e z e m b e r  1 9 2 6 ;  a u s 

g e g e b e n  a m  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 3 0 .  R e g n i e r  E i c k w o r t h  i n  
D o r t m u n d .  Verfahren zum Glühen von Blechen, die in  Glühgefäßen 
verpackt sind.

D i e  G l ü h g e f ä ß e  w e r d e n  a u f r e c h t  g e s t e l l t  u n d  v o n  o b e n  m i t  

w a a g e r e c h t  l i e g e n d e n  B l e c h e n ,  z .  B .  d u r c h  M a g n e t e  b e s c h i c k t .  

D a n n  w e r d e n  d i e  G e f ä ß e  u m  9 0 °  o d e r  a n n ä h e r n d  9 0 °  g e k i p p t  u n d  

i n  d i e s e r  S t e l l u n g  a l s o  m i t  a u f r e c h t  s t e h e n d e n  B l e c h e n  g e g l ü h t .

Kl. 42 k, Gr. 27, Nr. 512 915, v o m  1 7 .  A p r i l  1 9 2 9 ;  a u s g e g e b e n  

a m  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 3 0 .  A l f r e d  J .  A m s l e r  i n  S c h a f f  h a u s e n ,  

S c h w e i z .  Torsionsmaschine, besonders fü r  Prüfzwecke, m it 
einem drehbaren und 
einem nicht drehbaren

Einspannkopf 
zum Fassen des Probe
körpers.

D e r  d r e h b a r e  E i n 

s p a n n k o p f  a  i s t  m i t  
e i n e m  Z a h n k r a n z  b  

v e r s e h e n ;  a n  d i e s e m  

g r e i f e n  S c h a l t z ä h n e  

t a n g e n t i a l  a n ,  d i e  

d u r c h  h y d r a u l i s c h e  
P r e ß t ö p f e  b e w e g t  w e r d e n .  D e r  n i c h t  d r e h b a r e  E i n s p a n n k o p f  c  

i s t  a u f  d e r  M a s c h i n e  i n  d e r  S t a b r i c h t u n g  v e r s c h i e b b a r .

Kl. 18a, Gr. 18, Nr. 513110, v o m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 2 6 ;  a u s 

g e g e b e n  a m  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 3 0 .  A l l g e m e i n e  E l e k t r i c i t ä t s -  

G e s e l l s c h a f t  i n  B e r l i n .  Verfahren zur immittelbaren Gewin
nung von Metallen, besonders Eisen.

E i n  E i s e n r e d u k t i o n s v e r f a h r e n  w i r d  m i t  e i n e m  T i e f t e m p e r a t u r  - 

E n t g a s u n g s v e r f a h r e n  d e r a r t  v e r b u n d e n ,  d a ß  d i e  A b w ä r m e  d e r  

m i t  S c h w e i e r z e u g n i s s e n  d u r c h g e f ü h r t e n  H e i z u n g  u n d  R e d u k t i o n  

d e r  E r z e  z u r  B e h e i z u n g  d e r  S c h w e l a n l a g e  b e n u t z t  w i r d .

Kl. 40a, Gr. 11, Nr. 513 112, v o m  1 . S e p t e m b e r  1 9 2 3 ;  a u s 

g e g e b e n  a m  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 3 0 .  J e a n  D e b u i g n e  i n  P a r i s .  

Herstellung von siliziumarmen und kohlenstofffreien Metallen und  
Legierungen, besonders von Mangan.

Z u r  D ä m p f u n g  e i n e r  ü b e r m ä ß i g e n  T e m p e r a t u r e r h ö h u n g  b e i  

d e r  a l u m i n o t h e r m i s c h e n  R e a k t i o n  w e r d e n  d e m  G e m i s c h  Z u 

s c h l ä g e  i n  s o l c h e r  M e n g e  b e i g e g e b e n ,  d a ß  e i n e  T e m p e r a t u r 

e r n i e d r i g u n g  e r z i e l t  w i r d ,  d i e  a u s r e i c h t ,  u m  d i e  R e d u k t i o n  v o n  

K i e s e l s ä u r e  z u  v e r h ü t e n .

Kl. 49 c, Gr. 13, Nr. 513 455, v o m  1 7 .  F e b r u a r  1 9 2 7 ;  a u s g e 

g e b e n  a m  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 3 0 .  J .  B a n n i n g ,  A . - G . ,  i n  H a m m  i .  W .

Vorrichtung zum Zerschneiden von sich bewegendem Walzgut.

D i e  S c h n e i d v o r r i c h t u n g  a  i s t  i n  d e r  B e w e g u n g s r i c h t u n g  d e s  

W a l z g u t e s  v o r  d e r  l e t z t e n  F e r t i g w a l z e  o r t s f e s t  a n g e o r d n e t  ,  u n d  d i e  

d a v o r  b e f i n d l i c h e n  T r e i b r o l l e n  b  w e r d e n  d e r a r t  g e s t e u e r t ,  d a ß  s i e  

w ä h r e n d  d e s  S c h n e i d v o r g a n g e s  u n w i r k s a m  s i n d .

Kl. 10 a, Gr. 5, Nr. 513 593, v o m  3 0 .  M a i  1 9 2 8 ;  a u s g e g e h e n  

a m  2 9 .  N o v e m b e r  1 9 3 0 .  D r .  C .  O t t o  &  C o m p . ,  G .  m .  b .  H . ,  i n  

B o c h u m .  Regenerativ- Verbundkoksofen.
D i e  S c h w a c h g a s -  u n d  L u f t z u f ü h r u n g  j e d e s  H e i z z u g e s  m ü n 

d e n  i n  e i n  D o p p e l r o h r ,  d a s  i n  d e n  H e i z z u g  h i n e i n r a g t  u n d  i n  v e r 

s c h i e d e n e n  H ö h e n l a g e n  m e h r e r e  A u s t r i t t s s t e l l e n  h a t .  I n  d e m  

D o p p e l r o h r  s i n d  d i e  S c h w a c h g a s -  u n d  L u f t k a n ä l e  s o  a n g e o r d n e t ,  

d a ß  e i n e  M i s c h u n g  b e i d e r  G a s e  s c h o n  v o r  d e m  A u s s t r ö m e n  a u s  

d e n  e i n z e l n e n  A u s t r i t t s s t e l l e n  s t a t t f i n d e t .
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S t a t i s t i s c h e s .

Die Leistung der Walzwerke einschließlich der mit ihnen verbundenen Schmiede- und Preßwerke 
im Deutschen Reiche im Dezember 1930J).

l n  T o n n e n  z u  1 0 0 0  k g .

Sorten
Rheinland

und
W estfalen

t

Sieg-, Lahn-, 
Dillgebiet u. 
Oberhessen 

t

Schlesien

t

Nord-, Ost- 
und M ittel
deutschland 

t

Land
Sachsen

t

Süd
deutschland

t

Deutsches Reich insgesam t

1930
t

1929
t

M o n a t D e z e m b e r  1930: 24 Arbeitstage, 1929: 24 Arbeitstage

A. W a lz w e r k s f e r t ig e r z e u g n is s e 1 1 1

E ise n b a h n o b e rb a u s to ffe ..................... 53 151 | — | 5 668 | 8 010 66 829 111 004
Form eisen über 80 mm H öhe und 

U niversaleisen .......................... 33 816 15 806 1 169 50 791 61782

Stabeisen und kleines Formeisen . . 111 553 4191 1 6 030 11123 \ 6 663 | 3 735 143 295 213 806

B a n d e i s e n ............................................... 23 024 | 882 | 173 24 079 32 487

W a l z d r a h t ............................................... 63 706 | 4 3762) | —  | 3) 68 082 84 216
U niversaleisen.......................................... 7 6635) j -  | -  | -  | -  | - 7 663 15 517

Grobbleche (4,7G mm und darüber) . 27 925 2 117 6 154 666 36 862 81 038
M ittelbleche (von 3 bis un te r 4,76 mm) 8 969 1 1 048 I 4140 | 119 14 276 15 816
Feinbleche (von über 1 bis unter 

3 m m ) ................................................... 9 674 6 909 3 208 1 281 21 072 30 017

Feinbleche (von über 0,32 bis 1 mm) 8 066 4 803 4 536 17 405 35 974

Feinbleche (bis 0,32 m m )..................... 4 618 1 261 4) 1 —  1 — 4 879 7 606

W eiß b lec h e ...............................................
--------------- ----------------- I

7 227 —  | —  1 —  1 — 7 227 12 334

R ö h re n ........................................................ 3" 1 — | 2 127 39 458 61 977

Rollendes E isenbahnzeug ...................... 6 840 — 1 394 | 1575 8 809 13 442

S chm iedestücke ....................................... 10 380 1330 1 888 186 12 784 16 041

Andere F ertigerzeugn isse..................... 8 424 1094 9 518 11 542
Insgesam t: D ezem ber 1930.................

davon g e s c h ä tz t ..................................
418 345 

4 700
23 843 16 819 46 888 12 588 14 546 

1 000
533 029 • 

5 700
-

Insgesam t: D ezem ber 1929 . . . .  
davon g e s c h ä tz t ..................................

621 077 
6 350

40 246 22 360 70 717 32 366 17 733
—

804 499 
6 350

Durchschnittliche arbeitstägliche Gewinnung 22 210 33 521

B. H a lb z e u g  z u m  A b s a tz  b e 
s t im m t  . . . .  D ezem ber 1930 86 419 1 119 2 721 103 ......... _ 90 362

D ezem ber 1929 ! 91 538 803 2 430 | 1123 165 — 96 059

J a n u a r  b is  D e z e m b e r  1930: 303 A rbeitstage, 1929: 305 A rbeitstage

A. W a lz w e rk s f e r t ig e r z e u g n is s e

E ise n b a h n o b e rb a u s to ffe ..................... 738 037 __1 49 666 92 522 880 225 1 442 031
Formeisen über 80 mm H öhe und 

U niversaleisen ...................................... 432 725 --- 274 210 45 975 752 910 994 444

Stabeisen und kleines Formeisen . . 1 654 548 43 449 82 836 221 045 128 303 | 85 956 2 216137 3 042 651

B a n d e i s e n ............................................... 336 595 19 424 7 785 363 804 481 626

1 W a lz d r a h t ............................................... 805 118 58 6762) — - 3) 863 794 1170 683
| U niversaleisen ........................................... 149 5175) — 1 — — —  1 — 149 517 204 745

' Grobbleche (4,76 mm und darüber) . 575 039 48 056 114 506 9 344 746 945 1072 865
M ittelbleche (von 3 bis un te r 4,76 mm) 108 397 17 011 33 081 4 647 163 136 220 910

: Feinbleche (von über 1 bis unter 
3 m m ) .................................................... 140 499 123 872 56 456 20 624 341 451 437 964

Feinbleche (von über 0,32 bis 1 mm) 167 492 125 434 74 266 367 192
|

468 815

Feinbleche (bis 0,32 m m )..................... 53 305 4 542 ‘ ) 57 847 81 568

W eiß b lech e ............................................... 126 496 | —  | — | — 126 496 143 978

j R ö h re n ........................................................ 582 972 50 774 633 746 905 913

Rollendes E isenbahnzeug ...................... 118 501 — 1 9127 1 16 668 144 296 169 570

S ch m ied estü ck e ....................................... 151 143 19 860 1 13191 | 4 233 188 427 254 738

Andere F ertigerzeugn isse ..................... 139 410 13 670 1 2 118 155 198 199 467

Insgesam t: Januar/D ezem ber 1930 . 
davon g e s c h ä tz t ..................................

6 214 443 
69 450

426 223 254 686 767 178 I 266 067 222 524 
1 000

8 151 121 
70 450

Insgesam t: Januar/D ezem ber 1929 . 
d avon  g e s c h ä t z t ..............................

8 703 715 
76 200

566 452 385 032 916 748 | 472 982

-  1 -

247 039 11 291 968 
76 200

D u rch sch n ittlich e  arbeitstäg liche G ew innung | 26 901 37 023

B . H a l b z e u g  z u m  A b s a t z  b e 
s t i m m t  Januar/D ezem ber 1930 838 320 j 17 959 25 694 36 509 1 027 919 509 —

Jan u a r/D ez em b e r 1929 1077 449 | 17 226 | 34 381 | 34 934 | 3 444 1 167 434

>) N ach den E rm ittlungen des Vereins D eutscher Eisen- und Stahl-Industrieller. 2) Einschließlich Süddeutschland und Sachsen. s) Siehe Sieg-, Lahn-, 
Dillgebiet und Oberhessen. 4) Ohne Schlesien. 6) Einschließlich Schlesien, Nord-, Ost- und M itteldeutschland und Sachsen.
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Die Saarkohlenförderung im November 1930.
N a c h  d e r  S t a t i s t i k  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  B e r g w e r k s v e r w a l t u n g  

b e t r u g  d i e  K o h l e n f ö r d e r u n g  d e s  S a a r g e b i e t e s  i m  N o v e m b e r  

1 9 3 0  i n s g e s a m t  1 0 2 5  8 8 6  t ;  d a v o n  e n t f a l l e n  a u f  d i e  s t a a t l i c h e n  

G r u b e n  9 8 9  7 1 4  t  u n d  a u f  d i e  G r u b e  F r a n k e n h o l z  3 6  1 7 2  t .  
D i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  T a g e s l e i s t u n g  b e t r u g  b e i  2 2 , 8 7  A r b e i t s 

t a g e n  4 4  8 5 8  t .  V o n  d e r  K o h l e n f ö r d e r u n g  w u r d e n  9 4  4 4 5  t  i n  d e n  
e i g e n e n  W e r k e n  v e r b r a u c h t ,  2 8  7 7 0  t  a n  d i e  B e r g a r b e i t e r  g e l i e f e r t  

u n d  3 7  0 7 1  t  d e n  K o k e r e i e n  z u g e f ü h r t  s o w i e  8 9 3  3 7 4  t  z u m  V e r 
k a u f  u n d  V e r s a n d  g e b r a c h t .  D i e  H a l d e n b e s t ä n d e  v e r m i n d e r t e n  

s i c h  u m  2 7  7 7 4  t .  I n s g e s a m t  w a r e n  a m  E n d e  d e s  B e r i c h t s m o n a t s  

2 7 0  2 6 1  t  K o h l e  u n d  8 0 7 2  t  K o k s  a u f  H a l d e  g e s t ü r z t .  I n  d e n  
e i g e n e n  a n g e g l i e d e r t e n  B e t r i e b e n  w u r d e n  i m  N o v e m b e r  1 9 3 0  

2 5  4 2 4  t  K o k s  h e r g e s t e l l t .  D i e  B e l e g s c h a f t  b e t r u g  e i n s c h l i e ß 

l i c h  d e r  B e a m t e n  6 0  7 4 8  M a n n .  D i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  T a g e s 

l e i s t u n g  d e r  A r b e i t e r  u n t e r  u n d  ü b e r  T a g e  b e l i e f  s i c h  a u f  8 4 8  k g .

Die Ergebnisse der Bergwerks- und Hüttenindustrie Deutsch- 
Oberschlesiens im November 19301).

Gegenstand
Oktober

1930
t

November
1930

t

S teinkoh len ...............................................................
Koks ........................................................................
B r i k e t t s ...................................................................
Rohteer. . ...............................................................
Teerpech und T e e r ö l ..........................................
Rohbenzol und H om ologen.................................
Schwefelsaures A m m o n ia k .................................
R o h e ise n ...................................................................
F lu ß s ta h l...................................................................
Stahlguß (basisch und s a u e r ) .............................
Halbzeug zum V e r k a u f ......................................
Fertigerzeugnisse der Walzwerke einschließlich

Schmiede- und P re ß w e rk e .............................
Gußwaren II . S ch m e lzu n g ..................................

1 693 691 
116 338 

26 2432) 
5 542 

47 
1 851 
1 776 
4 904 

20 825 
560 

1 115

19 827 
1 723

1 503 621 
96 588
22 877 

4 721
54 

1 543 
1462 
4 999

23 024 
412

1 657

17 099 
1 553

*) Oberschi. W irtsch. 6 (1931) S. 65 ff. 
2) Berichtigte Zahl.

Großbritanniens Roheisen- und Stahlerzeugung im Monat 
Dezember 1930.

D i e  Z a h l  d e r  i m  B e t r i e b  b e f i n d l i c h e n  H o c h ö f e n  b e l i e f  s i c h  

E n d e  D e z e m b e r  a u f  7 6 ,  o d e r  1 6  w e n i g e r  a l s  z u  B e g i n n  d e s  M o n a t s .  

A n  R o h e i s e n  w u r d e n  i m  D e z e m b e r  3 5 5  4 0 0  t  g e g e n  3 9 0  2 0 0  t  

i m  N o v e m b e r  1 9 3 0  u n d  6 5 3  3 0 0  t  i m  D e z e m b e r  1 9 2 9  e r z e u g t .  

D a v o n  e n t f a l l e n  a u f  H ä m a t i t  9 2  9 0 0  t ,  a u f  b a s i s c h e s  R o h e i s e n  

1 2 4  7 0 0  t ,  a u f  G i e ß e r e i r o h e i s e n  1 0 7  0 0 0  t  u n d  a u f  P u d d e l r o h e i s e n  

1 8  6 0 0  t .  D i e  H e r s t e l l u n g  v o n  S t a h l b l ö c k e n  u n d  S t a h l g u ß

b e t r u g  3 4 2  6 0 0  t  g e g e n  4 4 0  7 0 0  t  i m  N o v e m b e r  1 9 3 0  u n d  6 7 1  8 0 0  t 
i m  D e z e m b e r  1 9 2 9 .

I m  J a h r e  1 9 3 0  w u r d e n  i n s g e s a m t  6  2 9 5  9 0 0  ( 1 9 2 9 :  7  7 1 0  7 0 0 )  

t  R o h e i s e n  u n d  7  4 1 5  3 0 0  ( 1 9 2 9 :  9  7 9 0  4 0 0 )  t  S t a h l  h e r g e s t e l l t .

Belgiens Hochöfen am 1. Januar 1931.
Hochöfen

vor
handen

unter
Feuer

außer 
Betrieb 

und im Bau 
befindlich

Erzeugung 
in  24 h

Hennegau und Brabant :
1750Sambre e t Moselle . . . 7 7 —

M o n c h e re t .......................... 1 1 — 70
T h y -le -O h ä tea u ................. 4 3 1 495
H a i n a u t .............................. 4 2 2 500
La Providence..................... 5 5 — 1200
C l a b e c q .............................. 4 3 600
B o ë l ...................................... 3 2 1 400

zusammen 28 23 5 5015
Lüttich:

1189C o c k e r il l .............................. 7 6 1
O u g ré e .................................. 10 6 4 1200
A n g le u r -A th u s ................. 9 6 3 800
E s p é r a n c e .......................... 4 3 1 475

zusammen 30 21 9 3664
Luxemburg:

1 80H a l a n z y .............................. 2 1
M usson .................................. 2 2 — 165

zusammen 4 3 1 245

Belgien insgesam t 62 47 15 8924

Frankreichs Eisenerzförderung im Oktober 1930.

Bezirk

Förderung
V orräte 

am Ende 
des 

Monats 
Okto

ber 
1930 

t

Beschäftigte
Arbeiter

M onats
durch
schnitt

1913
t

Okto
ber
1930

t

1913
Oktor

ber
1930

(  Metz, Dieden- 
j hofen . . . .  

Loth- 1 Briey e t Meuse \ 
ringen i Longwy . . . / 

I Nanzig . . . .  
V Minières . . . .

N o rm a n d ie ..........................
Anjou, Bretagne . . . .
P y re n ä e n ..............................
A ndere B e z irk e .................

1761 250 
1 505 168 

159 743

63 896 
32 079 
32 821 
26 745

1 704 728 
1 745 112 

288 736 
120 487 

35 115 
180 823 

35 002 
18 097 
8 530

1472 325 
1 599 663 

178 916 
202 074 

11 216 
249 104 

94 489 
11 711 
17 918

17 700 
115 537 

2 103

2 808 
1471 
2 168 
1 250

14 864 
14 423 

1948
1 584 

326
2 985 
1 223

894
338

zusammen |3 581 702 4136 630 3 837 516 43 037 38 585

W i r t s c h a f t l i c h e  R u n d s c h a u .

D i e  S e n k u n g  d e r  E i s e n p r e i s e .

I n  d e r  E r k e n n t n i s ,  d a ß  d i e  g e s a m t e  d e u t s c h e  W i r t s c h a f t  
s i c h  i n  e i n e r  S e l b s t k o s t e n k r i s e  b e f i n d e  u n d  d e r  d e u t s c h e  P r e i s 

s t a n d  i n  s e i n e r  G e s a m t h e i t  u n h a l t b a r  s e i ,  h a t t e  d i e  E i s e n i n d u s t r i e  

i m  J u n i  d e s  v e r g a n g e n e n  J a h r e s  i h r e  P r e i s e  ü b e r  d a s  A u s m a ß  

d e r  e r s p a r t e n  L o h n -  u n d  G e h a l t s b e t r ä g e  h i n a u s  e r m ä ß i g t  u n d  

e i n  s i c h t b a r e s  Z e i c h e n  z u m  P r e i s a b b a u  a u f  b r e i t e r  F r o n t  g e g e b e n .  

D i e  E i s e n i n d u s t r i e  h a t t e  d a m a l s  g l e i c h z e i t i g  b e t o n t ,  d a ß  a u c h  

a n d e r e  W i r t s c h a f t s g r u p p e n  d i e s e m  B e i s p i e l  f o l g e n  m ü ß t e n ,  

d i e s e n  M a ß n a h m e n  d e r  P r i v a t w i r t s c h a f t  j e d o c h  n u r  d a n n  e i n  

n a c h h a l t i g e r  E r f o l g  b e s c h i e d e n  s e i n  k ö n n e ,  w e n n  d i e  ö f f e n t l i c h e  

H a n d  d i e  E r f o l g s m ö g l i c h k e i t e n  n i c h t  d u r c h  z u s ä t z l i c h e  B e 

l a s t u n g e n  d u r c h k r e u z e ,  s o n d e r n  s i e  d u r c h  t a t k r ä f t i g e  I n a n g r i f f 

n a h m e  d e r  s e i t  J a h r e n  v e r l a n g t e n  A u s g a b e n s e n k u n g e n  u n t e r 

s t ü t z e .

E r s t  a l s  s i c h  e i n i g e  Z e i t  s p ä t e r  a u c h  d i e  R e i c h s r e g i e r u n g  f ü r  

e i n e n  a l l g e m e i n e n  P r e i s a b b a u  e i n s e t z t e ,  b e g a n n e n  a u c h  a n  a n d e r e n  

S t e l l e n  S e l b s t k o s t e n  u n d  P r e i s e  n a c h z u g e b e n .

A u s m a ß ,  S c h n e l l i g k e i t  u n d  W i r k u n g  d e r  b i s h e r i g e n  P r e i s 

s e n k u n g e n  k o n n t e n  u m  d e s w i l l e n  n i c h t  a l l e n  E r w a r t u n g e n  g e r e c h t  

w e r d e n ,  w e i l  d i e  v o n  d e r  ö f f e n t l i c h e n  H a n d  b e s t i m m t e n  U n k o s t e n 

a n t e i l e  f a s t  a u s n a h m s l o s  u n v e r ä n d e r t  g e b l i e b e n  o d e r  g a r  g e s t i e g e n  

s i n d .  D a s  g i l t  f ü r  S t e u e r n  u n d  W e r k s t a r i f e ,  w i e  a u c h  f ü r  S o z i a l 

l a s t e n  u n d  F r a c h t e n .  U n t e r  d i e s e n  U m s t ä n d e n  u n d  a u c h  i m  

H i n b l i c k  a u f  d i e  u n v e r ä n d e r t e n  T r i b u t v e r p f l i c h t u n g e n  v e r b l i e b  

f ü r  d i e  n o t w e n d i g e  S e l b s t k o s t e n e n t s p a n n u n g  n u r  e i n  b e s c h r ä n k t e r  

S p i e l r a u m .

D i e  e r f o r d e r l i c h e n  L o h n s e n k u n g e n  k o n n t e n  n u r  u n t e r  g r ö ß t e n  

S c h w i e r i g k e i t e n  u n d  u n z u r e i c h e n d  d u r c h g e f ü h r t  w e r d e n .  A u c h  

d i e  K o h l e n l ö h n e  s i n d  z u r  E n t t ä u s c h u n g  d e r  I n d u s t r i e  n i c h t  i n  

e i n e m  d e r  v o r a u f g e g a n g e n e n  e r h e b l i c h e n  K o h l e n p r e i s - S e n k u n g  

e n t s p r e c h e n d e n  U m f a n g e  h e r a b g e s e t z t  w o r d e n .  D a m i t  w u r d e

d e r  E i s e n i n d u s t r i e  d i e j e n i g e  E n t l a s t u n g  i h r e r  S e l b s t k o s t e n  v o r  

e n t h a l t e n ,  d i e  f ü r  d i e  a n g e s t r e b t e  E i s e n p r e i s - S e n k u n g  E r f o r .  
d e r n i s  w a r .

W e n n  s i c h  d i e  E i s e n i n d u s t r i e  j e t z t  d e n n o c h  e n t s c h l i e ß t ,  

i n n e r h a l b  e i n e s  h a l b e n  J a h r e s  i h r e  P r e i s e  z u m  z w e i t e n  M a l e ,  

u n d  z w a r  e r h e b l i c h  z u  e r m ä ß i g e n ,  s o  g e s c h i e h t  d a s  a u s  d e r  E r 

w ä g u n g  h e r a u s ,  p r e i s l i c h  d a s  M ö g l i c h s t e  z u r  W i e d e r b e l e b u n g  

d e r  W i r t s c h a f t  z u  t u n .  D i e  E i s e n p r e i s e  l i e g e n  n u n m e h r  

t r o t z  d e r  s e i t  1 9 2 5  d u r c h  s t a a t l i c h e  M a ß n a h m e n  b e 

w i r k t e n  s t a r k e n  S e l b s t k o s t e n s t e i g e r u n g e n  d u r c h w e g  

u n t e r  d e n j e n i g e n  P r e i s e n ,  d i e  b e i  d e r  N e u g r ü n d u n g  

d e r  S y n d i k a t e  n a c h  d e r  S t a b i l i s i e r u n g  d e r  W ä h r u n g  
f e s t g e s e t z t  w u r d e n .

D i e  E i s e n p r e i s - S e n k u n g  i s t  g ü l t i g  f ü r  a l l e  A b s c h l ü s s e  a b
1 . J a n u a r  1 9 3 1 .

D i e  P r e i s e  w e r d e n  w i e  f o l g t  a b g e b a u t :

F ü r  F orm eisen  (F rach tg ru n d lag e  O berhausen)
„ (F rach t grund lage N eunkirchen)

S tabe isen  (F rach tg ru n d lag e  O berhausen)
„  (F rach tg ru n d lag e  N eunkirchen)

G robbleche (F rach tg ru n d lag e  E ssen) . .
M ittelbleche (F rach tg ru n d lag e  E ssen) . . . .
H andelsfeinb leche (F rach tg ru n d lag e  Siegen) .
Q ualitä tsfe inb leche  (F rach tg ru n d lag e  Siegen)
B ande isen : fü r  nördliche A bsa tzgeb ie te  . . .

„  fü r  SU ddeutschland ........................
W alzd rah t:

(T hom asgü te , F rach tg ru n d lag e  O berhausen )
(T hom asgü te , F rach tg ru n d lag e  N eunk irchen )

D i e  H a l b z e u g p r e i s e  s i n d  u m  4 , 5 0  b i s  5  3 U I  e r m ä ß i g  

w o r d e n .  E s  k o s t e n :  R o h b l ö c k e  9 6  ( b i s h e r  1 0 0 , 5 0 )  J IM ,  v o r g e  

w a l z t e  B l ö c k e  1 0 3 , 5 0  ( 1 0 8 )  W M , K n ü p p e l  1 1 0 , 5 0  ( 1 1 5 , 5 0 )  J iJU w n  
1  l a t i n e n  1 1 5 , 5 0  ( 1 2 0 , 5 0 )  . f i .  V ,  a l l e s  i n  T h o m a s g ü t e  a b  S c h n i t t p u n k
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D o r t m u n d  o d e r  R u h r o r t  b e i  L i e f e r u n g  ü b e r  2 0 0  t .  B e i  L i e f e r u n g  

v o n  1 b i s  1 0 0  t  e r h ö h t  s i c h  d e r  P r e i s  u m  2  J i M ,  b e i  L i e f e r u n g  

v o n  1 0 0  b i s  2 0 0  t  u m  1 J I M .

D e r  U n i v e r s a l e i s e n - V e r b a n d  b e s c h l o ß ,  d e n  P r e i s  f ü r  

U n i v e r s a l e i s e n  v o n  1 4 2  a u f  1 3 4  J I M  j e  t  f ü r  a l l e  A b s c h l ü s s e  

a b  1 . J a n u a r  1 9 3 1 ,  F r a c h t g r u n d l a g e  O b e r h a u s e n  o d e r  D i l l i n g e n ,  

z u  e r m ä ß i g e n .

D e r  D r a h t  v e r b a n d  h a t  s e i n e  P r e i s e  u m  1 0  M M  j e  t  h e r a b 

g e s e t z t .  E s  k o s t e n  d e m n a c h  a b  1 .  J a n u a r  1 9 3 1 ,  F r a c h t g r u n d l a g e  

O b e r h a u s e n :  G e z o g e n e r  b l a n k e r  H a n d e l s d r a h t  2 0 1 , Ö 0  J i M ,  v e r 

z i n k t e r  H a n d e l s d r a h t  2 4 2 , 5 0  J I M  u n d  D r a h t s t i f t e  2 1 2 , 5 0  J I M .

A u c h  d e r  R ö h r e n v e r b a n d  h a t  e i n e  E r m ä ß i g u n g  d e r  P r e i s e  

e n t s p r e c h e n d  d e r  v o n  d e n  a n d e r e n  E i s e n v e r b ä n d e n  v o r g e n o m 

m e n e n  a l l g e m e i n e n  E i s e n p r e i s - S e n k u n g e n  v o r g e n o m m e n .

N e b e n  d e n  v o r s t e h e n d e n  E r m ä ß i g u n g e n  d e r  G r u n d p r e i s e  

s i n d  e r h e b l i c h e  N a c h l ä s s e  a u f  d i e  U e b e r p r e i s e  b e s c h l o s s e n  

w o r d e n .  Z u  e r w ä h n e n  s i n d  h i e r  v o r  a l l e m  d i e  U e b e r p r e i s e  f ü r  

S t a b e i s e n ,  W a l z d r a h t  u n d  B a n d e i s e n .  B e i  S t a b e i s e n  w u r d e n  d i e  

P r o f i l ü b e r p r e i s e  u n d  d i e  Q u a l i t ä t s a u f p r e i s e  f ü r  d i e  h a u p t s ä c h 

l i c h s t e n  S o r t e n  s t a r k  h e r a b g e s e t z t .  A u s  d i e s e n  U e b e r p r e i s -  

e r m ä ß i g u n g e n  e r g i b t  s i c h  e i n e  w e i t e r e  S e n k u n g  d e r  S t a b 

e i s e n p r e i s e ,  a u f  d i e  G e s a m t l i e f e r u n g e n  b e z o g e n ,  u m  2 , 5 0  b i s  3  J I M .  

D e m n a c h  w i r d  a b  1 .  J a n u a r  1 9 3 1  d e r  S t a b e i s e n p r e i s  

d u r c h s c h n i t t l i c h  i n s g e s a m t  u m  1 1 , 5 0  b i s  1 2  J I M  e r m ä ß i g t .  

D i e  S t ä r k e a u f p r e i s e  f ü r  W a l z d r a h t  w u r d e n  f ü r  d i e  v e r s c h i e 

d e n e n  A b m e s s u n g e n  i m  A u s m a ß  v o n  0 , 5 0  b i s  2 , 5 0  J L K  h e r a b 

g e s e t z t .  D u r c h  d i e  E r m ä ß i g u n g  d e r  B a n d e i s e n ü b e r p r e i s e  e r g i b t  s i c h  

f ü r  B a n d e i s e n ,  a u f  d i e  G e s a m t l i e f e r u n g e n  b e z o g e n ,  e i n e  H e r a b 

s e t z u n g  d e r  B a n d e i s e n p r e i s e  v o n  d u r c h s c h n i t t l i c h  b i s  z u  i n s 

g e s a m t  1 8  J i M .

D e r  I n l a n d s a u f p r e i s  f ü r  S i e m e n s - M a r t i n - G ü t e  b e 

t r ä g t  u n v e r ä n d e r t  6  J iM .  j e  t .

Herabsetzung der Roheisenpreise. —  D e r  R o h e i s e n - V e r b a n d  

i n  E s s e n  h a t  m i t  W i r k u n g  a b  1 .  J a n u a r  d i e  I n l a n d s - V e r k a u f s -  

p r e i s e  w i e  f o l g t  e r m ä ß i g t :  H ä m a t i t r o h e i s e n  u m  2 , 5 0  b i s  4  J L H ,  

f .  d .  t  j e  n a c h  A b s a t z g e b i e t ,  G i e ß e r e i r o h e i s e n  N r .  1 u m  3  b i s  4  J i M  

j e  t ,  g l e i c h f a l l s  j e  n a c h  A b s a t z g e b i e t ,  G i e ß e r e i r o h e i s e n  N r .  3  

s o w i e  a l l e  ü b r i g e n  S o r t e n  u m  5  J i M  j e  t .  D i e  n e u e n  P r e i s e  

s t e l l e n  s i c h  w i e  f o l g t :

_ A b i .  J a n u a r  
BlsL,' r  1931 

in  JU l je  t

G i e ß e r e i r o h e i s e n

N r .  I  1 8 6 , 5 0 8 3 , 5 0

N r .  I H  > a b  O b e r h a u s e n  . . . . 8 3 , — 7 8 , —

H ä m a t i t  j 8 8 , 5 0 8 5 , 5 0

K u p f e r a r m e s  S t a h l e i s e n  a b  S i e g e n  . 8 5 , — 8 0 , —

S i e g e r l ä n d e r  S t a h l e i s e n  a b  S i e g e n  . 8 5 , — - 8 0 , —

S i e g e r l ä n d e r  Z u s a t z e i s e n ,  a b  S i e g e n :
w e i ß ............................................................................ 9 7 , — 9 2 , —

m e l i e r t ...................................................................... 9 9 , — 9 4 , —

g r a u ............................................................................ l O l - 9 6 , —

K a l t  e r b l a s e n e s  Z u s a t z e i s e n  d e r  k l e i n e n  

S i e g e r l ä n d e r  H ü t t e n ,  a b  W e r k :
w e i ß ....................................................................... l O S — 9 8 , —

m e l i e r t ................................................................ 1 0 5 , — 1 0 0 , —

g r a u ...................................................................... 1 0 7 , — 1 0 2 , —

S p i e g e l e i s e n ,  a b  S i e g e n :

6 —  8  %  M n ................................................... 9 9 , — 9 4 , —

8 — 1 0  %  M n ................................................... 1 0 4 , — 9 9 , —

1 0 — 1 2  ° 0  M n ................................................... 1 0 9  — 1 0 4 , -

L u x e m b u r g e r  G i e ß e r e i r o h e i s e n  I I I ,

a b  A p a c h ................................................................. 7 3 , - 6 8 , —

Vereinigte Stahlwerke, Aktiengesellschaft, Düsseldorf. —
N a c h  d e m  B e r i c h t  ü b e r  d a s  1 .  G e s c h ä f t s v i e r t e l j a h r  1 9 3 0 / 3 1  

( O k t o b e r  b i s  D e z e m b e r  1 9 3 0 )  w u r d e n  i m  V e r g l e i c h  z u  d e m  v o r 

h e r g e h e n d e n  V i e r t e l j a h r  g e f ö r d e r t  o d e r  e r z e u g t :

1. G eschäfts- 4. G eschäfts 1. G esch äfts
v ie rte ljah r v ie r te lja h r v ie r te lja h r

1930/31 1929/30 1929/30
(O k t. bis ( J u l i  bis (O k t. bis
Dez. 1930) S ept. 1930) Dez. 1929)

t t t
K o h l e ................... 5 765 610 7 350 730
K o k s ................... . . . .  1 730 567 2 088 900 2 657 190
Roheisen . . . . . . . .  947 788 1 020 762 1 657 442
R o h s tah l . . . . 1 083 101 1 705 006

D i e  Z a h l  d e r  A r b e i t e r  u n d  A n g e s t e l l t e n  h a t  s i c h  w i e  

f o l g t  e n t w i c k e l t :

A r b e i t e r am  31. 12. 30 am  30. 9. 30 am  31. 12. 29
V er. S tah lw erke  insges. . 120 954 134 708 173 852
d avon  S teinkoh lenbergbau 57 314 65 244 86 086

A n g e s t e l l t e
V er. S tah lw erke insges. . 15 8541) 16 3591) 15 404
d av o n  S te inkoh lenbergbau 4  792 4 916 4 967

D e r  U m s a t z  m i t F r e m d e n  b e l i e f  s ic h :
im l .  G eschäfts- im  4. G eschäfts im  1. G eschäfts

V ierteljahr v ie r te lja h r v ie r te lja h r
1930/31 1929/30 1929/30

(O kt. bis ( J u l i  bis (O k t. bis
Dez. 1930) S ept. 1930 D ez. 1929)

(vorl. Zahlen) (endg. Zahlen) (endg . Zahlen)
JUC JUC JUC

a u f 2 3 1 3 9 5  0 0 0 2 7 6  4 4 6  5 8 2 3 5 6  2 9 5  2 9 7

D avon  entfallen  auf
A bnehm er im  In la n d e  . . 129 579 000 168 461 260 219 285 992
A bnehm er im  A uslande . 101 816 000 107 985 322 137 009 305

I n  d e n  o b i g e n  Z a h l e n  i s t  d e r  U m s a t z  z w i s c h e n d e n  e i n z e l n e n
A b t e i l u n g e n  d e r  V e r e i n i g t e n  S t a h l w e r k e  u n d  d e r  U m s a t z  d e r  z u m  

K o n z e r n  d e r  V e r e i n i g t e n  S t a h l w e r k e  g e h ö r e n d e n  B e t e i l i g u n g e n  

n i c h t  e n t h a l t e n .

D i e  s p e z i f i z i e r t e n  A u f t r a g s b e s t ä n d e  d e r  H ü t t e n w e r k e  

u n d  V e r f e i n e r u n g s b e t r i e b e  a n  E i s e n -  a n d  S t a h l e r z e u g n i s s e n ,  d i e  

a m  3 1 .  D e z e m b e r  1 9 3 0  i n  d e n  B ü c h e r n  d e r  V e r e i n i g t e n  S t a h l w e r k e  

s t a n d e n ,  m a c h t e n  e t w a  5 9 , 4  %  d e s  e n t s p r e c h e n d e n  A u f t r a g s 

b e s t a n d e s  i m  M o n a t s d u r c h s c h n i t t  d e s  G e s c h ä f t s j a h r e s  1 9 2 9 / 3 0  a u s .

Die Lage des deutschen Maschinenbaues im Dezember 1930. — 
D i e  L a g e  d e r  d e u t s c h e n  M a s c h i n e n i n d u s t r i e  f a n d  a u c h  i m  l e t z t e n  

M o n a t  d e s  J a h r e s  1 9 3 0  k e i n e  E r l e i c h t e r u n g .  D a s  I n l a n d s g e 

s c h ä f t  v e r h a r r t e  a u f  d e m  a u ß e r o r d e n t l i c h e n  T i e f s t a n d  d e r  

l e t z t e n  M o n a t e .  D i e  i m  N o v e m b e r  f e s t g e s t e l l t e  Z u n a h m e  d e r  

A u s l a n d s a u f t r ä g e  e r w i e s  s i c h  a l s  n u r  v o r ü b e r g e h e n d .  D i e  

D e z e m b e r a u f t r ä g e  d e s  A u s l a n d e s  b e w e g t e n  s i c h  w i e d e r  a u f  d e r  

g e r i n g e r e n  H ö h e  d e s  O k t o b e r s t a n d e s .

E i n  R ü c k b l i c k  a u f  d a s  J a h r  1 9 3 0  z e i g t  d u r c h  d e n  

V e r g l e i c h  m i t  d e m  d o c h  e b e n f a l l s  s c h o n  k r i s e n h a f t e n  J a h r  1 9 2 9  

a m  b e s t e n  d i e  g a n z e  S c h w e r e  d e r  g e g e n w ä r t i g e n  L a g e .  D a s  

J a h r e s e r g e b n i s  d e r  I n l a n d s a u f t r ä g e  l a g  u m  3 7  %  u n t e r  1 9 2 9  

u n d  u m  v o l l e  5 0  %  u n t e r  d e m  g ü n s t i g s t e n  J a h r e s e r g e b n i s  ( 1 9 2 7 )  

n a c h  d e r  l e t z t e n  N i e d e r g a n g s z e i t .  D a ß  d e r  G e s a m t a u f t r a g s 

e i n g a n g  d e s  J a h r e s  1 9 3 0  n i c h t  g a n z  s o  s t a r k  ( 2 7  % )  g e g e n  d a s  

V o r j a h r  a b f i e l ,  i s t  e i n  E r f o l g  d e r  u n a b l ä s s i g e n  B e m ü h u n g e n  d e r  

d e u t s c h e n  M a s c h i n e n i n d u s t r i e  u m  d e n  A u s l a n d s a b s a t z .  S i e  

f ü h r t e n  d a z u ,  d a ß  t r o t z  d e r  i m  L a u f e  d e s  J a h r e s  i m m e r  s t ä r k e r  

f ü h l b a r  w e r d e n d e n  W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e  d i e  A u f t r ä g e  d e s  

A u s l a n d e s  a u f  d e u t s c h e  M a s c h i n e n  u m  n i c h t  v i e l  m e h r  a l s  

1 5  %  h i n t e r  d e m  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  g ü n s t i g e n  S t a n d e  d e s  J a h r e s  

1 9 2 9  z u r ü c k b l i e b e n .

W e n n  d i e  g r ö ß e r e  W i d e r s t a n d s f ä h i g k e i t  d e s  A u s l a n d s g e 

s c h ä f t e s  a u c h  d i e  V e r s c h l e c h t e r u n g  d e r  L a g e  d e r  d e u t s c h e n  

M a s c h i n e n i n d u s t r i e  i m  a b g e l a u f e n e n  J a h r e  e t w a s  m i l d e r n  k o n n t e ,  

s o  m a c h t e  s i c h  d o c h  d e r  i m m e r  g e r i n g e r  w e r d e n d e  A u f t r a g s b e s t a n d  

b e s o n d e r s  i n  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  d e s  J a h r e s  v o n  M o n a t  z u  M o n a t  

d r ü c k e n d e r  b e m e r k b a r .

D e r  B e s c h ä f t i g u n g s g r a d  g i n g  v o n  d u r c h s c h n i t t l i c h  6 8  %  

i m  J a h r e  1 9 2 9  a u f  n u r  n o c h  w e n i g  ü b e r  4 2  %  b i s  E n d e  1 9 3 0  

z u r ü c k .  D i e  A r b e i t s z e i t  s a n k  v o n  4 8 %  S t u n d e n  w ö c h e n t l i c h  i m  

J a h r e s d u r c h s c h n i t t  1 9 2 9  a u f  w e n i g e r  a l s  4 2  S t u n d e n  i m  D e z e m 

b e r  1 9 3 0 :  m e h r  a l s  7 5  %  a l l e r  A r b e i t e r  d e r  M a s c h i n e n i n d u s t r i e  

s t e h e n  z u r  Z e i t  i n  K u r z a r b e i t .  T r o t z d e m  m u ß t e n  v o n  J a n u a r  

b i s  D e z e m b e r  1 9 3 0  n o c h  m e h r  a l s  2 5  %  d e r  B e l e g s c h a f t e n  e n t 

l a s s e n  w e r d e n .

1 )  D i e s e  A n g e s t e l l t e n - Z a h l e n  s i n d  w e g e n  A e n d e r u n g  d e r  

E r h e b u n g s g r u n d l a g e  m i t  f r ü h e r e n  n i c h t  v e r g l e i c h b a r .

B u c h b e s p r e c h u n g e n .

Industrie-Kartelle, I n t e r n a t i o n a l e .  E i n e  w i r t s c h a f t l i c h e  S t u d i e  

( I  ö l k e r b u n d s - D e n k s c h r i f t )  v o r b e r e i t e t  f ü r  d e n  W i r t s c h a f t s 

a u s s c h u ß  d e s  V ö l k e r b u n d e s  v o n  A n t o n i o  S t .  B e n n i  ( I t a l i e n ) ,  

C l e m e n s  L a m m e r s  ( D e u t s c h l a n d ) ,  L o u i s  M a r l i o  ( F r a n k r e i c h ) ,  

A l o y s  M e y e r  ( L u x e m b u r g ) .  ( V o r g e l e g t  v o n  C .  L a m m e r s ,  

B e r l i n . )  B e r l i n :  C a r l  H e y m a n n s  V e r l a g  1 9 3 0 .  ( 2  B l . ,  1 4 0  S . )  

8 ° .  1 0  M M ,  g e b .  1 2  J i M .

D a s  B u c h  e n t h ä l t  d i e  d e u t s c h e  A u s g a b e  e i n e r  D e n k s c h r i f t ,  d i e  

v o n  d e m  H e r a u s g e b e r  C .  L a m m e r s ,  a l s  d e m  V e r t r e t e r  D e u t s c h 

l a n d s ,  g e m e i n s a m  m i t  d r e i  a n d e r e n  f ü h r e n d e n  I n d u s t r i e l l e n ,  i m  

A u f t r ä g e  d e s  V ö l k e r b u n d e s  a u f  V e r a n l a s s u n g  d e r  W e l t w i r t s c h a f t s 

k o n f e r e n z  v e r f a ß t  w o r d e n  i s t .
E i n l e i t e n d  w i r d  d i e  N o t e  d e s  V ö l k e r b u n d s s e k r e t a r i a t s  ü b e r  

d i e  E n t s t e h u n g  d e r  S t u d i e  w i e d e r g e g e b e n .  D e r  s a c h l i c h e  T e i l
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e n t h ä l t  z e h n  a u s g e z e i c h n e t e  E i n z e l d a r s t e l l u n g e n  ü b e r  d i e  w i c h 

t i g s t e n  i n t e r n a t i o n a l e n  I n d u s t r i e k a r t e l l e ,  u n d  z w a r  ü b e r  d i e  
V e r e i n b a r u n g e n  d e r  H ü t t e n i n d u s t r i e  ( d i e  I n t e r n a t i o n a l e  R o h s t a h l 
g e m e i n s c h a f t ,  d a s  d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h - l u x e m b u r g i s c h e  K o n t i n 

g e n t s a b k o m m e n  u n d  d e n  I n t e r n a t i o n a l e n  S c h i e n e n v e r b a n d ) ,  

d i e  V e r e i n b a r u n g e n  i n  I n d u s t r i e n  n i c h t e i s e n h a l t i g e r  M e t a l l e  

( Z i n k ,  K u p f e r ,  Z i n n ,  B l e i ) ,  d a s  e u r o p ä i s c h e  A l u m i n i u m k a r t e l l ,  

d a s  e u r o p ä i s c h e  Q u e c k s i l b e r k a r t e l l ,  d a s  d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e  
K a l i a b k o m m e n ,  d i e  d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h - s c h w e i z e r i s c h e  T e e r 

f a r b e n v e r e i n b a r u n g ,  d e n  i n t e r n a t i o n a l e n  V e r b a n d  d e r  K n o c h e n 

l e i m f a b r i k a n t e n  „ E p i d o s “ ,  d i e  Z u s a m m e n s c h l u ß b e s t r e b u n g e n  d e r  

K u n s t s e i d e n i n d u s t r i e ,  d e n  e u r o p ä i s c h e n  L i n o l e u m t r u s t  u n d  d a s  

i n t e r n a t i o n a l e  A b k o m m e n  d e r  G l ü h l a m p e n i n d u s t r i e n .  I n  e i n e m  

A n h a n g  s i n d  a l l e  B e s c h l ü s s e  u n d  E m p f e h l u n g e n  d e r  O r g a n e  d e s  
V ö l k e r b u n d e s  s e i t  d e r  W e l t w i r t s c h a f t s k o n f e r e n z  v o n  1 9 2 7  s o w i e  

d i e  N i e d e r s c h r i f t e n  ü b e r  d i e  E n t s t e h u n g  d i e s e r  i n t e r n a t i o n a l e n  

S t u d i e  z u s a m m e n g e s t e l l t .
D i e  E i n z e l d a r s t e l l u n g e n  b e f a s s e n  s i c h  v o r z u g s w e i s e  m i t  d e r  

E n t w i c k l u n g  u n d  d e r  O r g a n i s a t i o n  d e r  b e t r e f f e n d e n  i n t e r n a t i o n a l e n  

K a r t e l l e ,  m i t  d e n  E r z e u g u n g s - ,  A b s a t z -  u n d  P r e i s v e r h ä l t n i s s e n  

s o w i e  m i t  d e m  e r r e i c h t e n  W i r t s c h a f t s e r f o l g e .  S i e  z e i c h n e n  s i c h  

b e i  s e h r  k l a r e r  P a s s u n g  d u r c h  r u h i g e  u n d  n ü c h t e r n e  A b w ä g u n g  
d e r  T a t s a c h e n  a u s  u n d  z e i g e n  u n t e r  a b s i c h t l i c h e m  V e r z i c h t  a u f  

E i n z e l h e i t e n  d i e  g r o ß e n  L i n i e n  d e r  E n t w i c k l u n g  u n d  i h r e r  A u s 

w i r k u n g .
U e b e r  d i e  I n t e r n a t i o n a l e  R o h s t a h l g e m e i n s c h a f t  

( I .  R .  G . )  u r t e i l t  A l o y s  M e y e r ,  d e r  G e n e r a l d i r e k t o r d e s , , A r b e d “ - 

K o n z e r n s ,  L u x e m b u r g ,  d a ß  i h r e  T ä t i g k e i t  u n d  d i e  F ü h l u n g ,  d i e  
s i e  z w i s c h e n  d e n  F ü h r e r n  d e r  I n d u s t r i e  h e r g e s t e l l t  h a t ,  d a z u  b e i 

g e t r a g e n  h a b e n ,  d i e  E r z e u g u n g  z u  r e g e l n  u n d  m e h r  O r d n u n g  a u f  
d e m  w i r r e n  N a c h k r i e g s m a r k t e  z u  s c h a f f e n .  D a  d i e  I .  R .  G .  a b e r  

n i c h t  d i e  F e s t s e t z u n g  d e r  E i s e n p r e i s e  z u m  Z i e l e  h a t t e ,  k o n n t e  s i e  

k e i n e n  u n m i t t e l b a r e n  u n d  e n t s c h e i d e n d e n  E i n f l u ß  a u f  d e n  P r e i s 

s t a n d  a u s ü b e n .  I h r  Z w e c k  w a r  v i e l m e h r ,  d e n  S t a h l m a r k t  d u r c h  
d i e  R e g e l u n g  d e r  E r z e u g u n g  z u  o r d n e n ,  u m  a u f  m i t t e l b a r e m  

W e g e  a l l z u  g r o ß e  P r e i s s c h w a n k u n g e n  a u s z u s c h a l t e n .  D i e  A u s 

w i r k u n g e n  d e r  W e l t k r i s e  s e i t  A n f a n g  1 9 3 0  h a t  d i e  I .  R .  G .  j e d o c h  

w e d e r  m i l d e r n ,  n o c h  g a r  b e s e i t i g e n  k ö n n e n .  D i e  B e s t r e b u n g e n ,  

i n t e r n a t i o n a l e  V e r k a u f s v e r b ä n d e  z u  s c h a f f e n ,  h a b e n  n u r  w ä h r e n d  

d e r  e r s t e n  d r e i  M o n a t e  d e s  J a h r e s  1 9 3 0  e i n e  F e s t i g u n g  d e r  P r e i s e  

e r r e i c h e n  k ö n n e n .  N a c h  d e m  1 . A u g u s t  1 9 3 0  i s t  e s  n i c h t  g e l u n g e n ,  

d i e  V e r s t ä n d i g u n g  ü b e r  d i e s e  V e r k a u f s v e r b ä n d e  z u  v e r l ä n g e r n ,  

d a  d i e  B e s t i m m u n g e n  d e r  V e r t r ä g e  i n f o l g e  u n z u l ä n g l i c h e r  O r g a n i 

s a t i o n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  G r u p p e n  n i c h t  g e n a u  a n g e w a n d t  w u r d e n .  

D i e  V e r k a u f s p r e i s e  s i n d  d a h e r  b e t r ä c h t l i c h  g e s u n k e n  u n d  s t e h e n  

t i e f e r  a l s  d e r  S e l b s t k o s t e n p r e i s .  D i e s e  L a g e  i s t  u n n a t ü r l i c h  u n d  

u n h a l t b a r ,  d a  s i e  i n  d e n  E i s e n m a r k t  e i n e  v o l l s t ä n d i g e  U n s i c h e r h e i t  

t r ä g t ,  d i e  f ü r  V e r b r a u c h e r  u n d  E r z e u g e r  n a c h t e i l i g  i s t .
H i n s i c h t l i c h  d e s  I n t e r n a t i o n a l e n  K o n t i n g e n t s a b k o m 

m e n s  k o m m t  M e y e r  z u  d e m  E r g e b n i s ,  d a ß  e s  d e n  A b s c h l u ß  d e s  
d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e n  H a n d e l s v e r t r a g e s  e r l e i c h t e r t  u n d  e r m ö g 

l i c h t  h a t .
U e b e r  d a s  I n t e r n a t i o n a l e  S c h i e n e n k a r t e l l  u r t e i l t  

M e y e r ,  d a ß  e s  a u f  d e m  S c h i e n e n m a r k t e ,  d e r  s i c h  e i n i g e  J a h r e  

h i n d u r c h  i n  e i n e m  b e s o n d e r s  z u s a m m e n h a n g l o s e n  Z u s t a n d  b e f a n d ,  

e i n e  a u ß e r o r d e n t l i c h e  G l e i c h m ä ß i g k e i t  z u r  F o l g e  g e h a b t  h a t .  

D i e  B e h a n d l u n g  d e r  g r o ß e n  S c h i e n e n b e s t e l l u n g e n  e r f o l g t  j e t z t  

r e g e l m ä ß i g  o h n e  d a s  D a z w i s c h e n t r e t e n  v o n  V e r m i t t l e r n .

V o n  b e s o n d e r e r  W i c h t i g k e i t  s i n d  d i e  w i r t s c h a f t s p o l i t i 

s c h e n  F e s t s t e l l u n g e n ,  d i e  i n  d e m  a l s  „ V o r b e m e r k u n g e n “  

g e k e n n z e i c h n e t e n  R a h m e n b e r i c h t e  d e r  v i e r  i n d u s t r i e l l e n  S a c h 

v e r s t ä n d i g e n  e n t h a l t e n  s i n d .  E i n e  s c h a r f e  A b s a g e  e r h a l t e n  d i e  

K a r t e l l j u r i s t e n  D e c u g i s ,  O l d s  u n d  d e r  d e u t s c h e  K a r t e l l 

g e r i c h t s r a t  T s c h i e r s c h k y ,  d i e  v o m  W i r t s c h a f t s - K o m i t e e  d e s  

V ö l k e r b u n d e s  b e a u f t r a g t  w a r e n ,  e i n e  j u r i s t i s c h e  S t u d i e  ü b e r  d a s  

i n t e r n a t i o n a l e  K a r t e l l r e c h t  z u  v e r ö f f e n t l i c h e n  u n d  d a b e i  i n  

i h r e m  S c h l u ß e r g e b n i s  z u  e i n e r  g r u n d s ä t z l i c h e n  B e j a h u n g  d e s  

G e d a n k e n s  e i n e r  S t a a t s a u f s i c h t  ü b e r  d i e  i n t e r n a t i o n a l e n  K a r t e l l e  

g e k o m m e n  w a r e n ,  w o b e i  s i e  d i e  A u f f a s s u n g  v e r t r a t e n ,  d a ß  e i n e  

A n g l e i c h u n g  d e r  s t a a t l i c h e n  A u f s i c h t s a r t e n  d u r c h f ü h r b a r  e r s c h e i n t .  

I m  G e g e n s a t z  h i e r z u  v e r t r e t e n  d i e  S a c h v e r s t ä n d i g e n  d i e  A n s i c h t ,  

d a ß  h e u t e  d i e  S t u n d e  f ü r  s o  w e i t r e i c h e n d e  E n t s c h e i d u n g e n  w i e  

d i e  ö f f e n t l i c h e  U e b e r w a c h u n g  d e r  K a r t e l l e  n o c h  k e i n e s w e g s  

g e k o m m e n  i s t .  U e b e r e i n s t i m m e n d  h a l t e n  s i e  s c h o n  d i e  D u r c h 

f ü h r u n g  e i n e r  n a t i o n a l e n  S t a a t s a u f s i c h t  ü b e r  d i e  z a h l r e i c h e n  

G e b i l d e  p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r  Z u s a m m e n a r b e i t  n u r  i n  ä u ß e r s t  

l ü c k e n h a f t e r  F o r m  f ü r  m ö g l i c h .  „ I n t e r n a t i o n a l  g e s e h e n ,  g e w i n n t  

d i e  F r a g e  e i n e n  h o c h p o l i t i s c h e n  C h a r a k t e r .  O h n e  e i n e n  A u s g l e i c h  

d e r  s t a a t s p o l i t i s c h e n  u n d  ö k o n o m i s c h e n  I n t e r e s s e n  d e r  v e r 

s c h i e d e n e n  N a t i o n e n  w i r d  e s  n i c h t  m ö g l i c h  u n d  a n g ä n g i g  s e i n ,  

i r g e n d e i n e r  S t e l l e  e i n  K o n t r o l l r e c h t  o d e r  g a r  d i e  M ö g l i c h k e i t  

e i n e r  p r a k t i s c h e n  E i n f l u ß n a h m e  a u f  d i e  T ä t i g k e i t  d e r  i n t e r 

n a t i o n a l e n  Z u s a m m e n s c h l ü s s e  e i n z u r ä u m e n . “  D i e  S a c h v e r s t ä n 

d i g e n  g l a u b e n  a u c h  n i c h t ,  d a ß  e i n e  n u r  f ö r m l i c h e  A n g l e i c h u n g  

d e r  n a t i o n a l e n  G e s e t z g e b u n g e n ,  s o w e i t  s i e  t e c h n i s c h  m ö g l i c h  s e i n  

s o l l t e ,  e i n e n  b e d e u t s a m e n  S c h r i t t  z u  d e m  v o n  m a n c h e n  S e i t e n  

e r s t r e b t e n  Z i e l  d a r s t e l l e n  w ü r d e .  „ D e n n  d a s  E n t s c h e i d e n d e  i m  

B e r e i c h  j e d e r  W i r t s c h a f t s g e s e t z g e b u n g  i s t  d e r  G e i s t ,  i n  w e l c h e m  

s i e  z u r  A n w e n d u n g  g e l a n g t .  D i e s e r  a b e r  i s t  n a c h  d e n  i n n e r p o l i 

t i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  d e r  W i r t s c h a f t s s t r u k t u r  u n d  d e n  g e s a m t e n  

T r a d i t i o n e n  d e r  e i n z e l n e n  L ä n d e r  n o t w e n d i g  e i n  g r u n d v e r s c h i e 

d e n e r . “  I n  e i n e r  z u t r e f f e n d e n  U n t e r r i c h t u n g  d e r  O e f f e n t l i e h k e i t  

ü b e r  d i e  E n t w i c k e l u n g  d e r  D i n g e  e r b l i c k e n  d i e  S a c h v e r s t ä n d i g e n  

d a s  b e s t e  M i t t e l ,  u m  i r r t ü m l i c h e n  A u f f a s s u n g e n  u n d  u n g e r e c h t 

f e r t i g t e n  A n g r i f f e n  g e g e n  d i e  z u s a m m e n s t r e b e n d e  W i r t s c h a f t  z u  

b e g e g n e n .
D i e  S c h r i f t  i s t  g r u n d l e g e n d  n a c h  F o r m  u n d  I n h a l t  u n d  f ü r  

d i e  Z u k u n f t  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  K a r t e l l b e w e g u n g  r i c h t u n g w e i s e n d .  

D i e j e n i g e n  S t e l l e n  i n  D e u t s c h l a n d ,  d i e  s i c h  i n  d e r  V e r f o l g u n g  d e r  

n a t i o n a l e n  u n d  i n t e r n a t i o n a l e n  K a r t e l l e  n i c h t  g e n u g t u n  k ö n n e n ,  
s o l l t e n  d a s  B u c h  r e c h t  g e n a u  l e s e n .  V i e l l e i c h t  w i r d  d a n n  d i e Z ü g e l -  

l o s i g k e i t  d e r  A n g r i f f e  g e g e n  d i e  K a r t e l l e  i n  Z u k u n f t  e t w a s  g e h e m m t ,  

D ü s s e l d o r f .  D r .  E .  B u c h m a n n .

Schutz d e r  B a u w e r k e  g e g e n  c h e m i s c h e  u n d  p h y s i k a l i 

s c h e  A n g r i f f e .  H r s g .  v o n  O t t o  G r a f ,  P r o f e s s o r  f ü r  B a u 

s t o f f k u n d e  u n d  B a u s t o f f p r ü f u n g  a n  d e r  T e c h n i s c h e n  H o c h 

s c h u l e  S t u t t g a r t ,  u n d  H e r m a n n  G o e b e l ,  S i p l . ^ t t g . ,  O b e r 

i n g e n i e u r  d e r  I . - G .  F a r b e n - I n d u s t r i e ,  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  L u d 

w i g s h a f e n  a .  R h .  u n t e r  M i t w i r k u n g  v o n  $ r . * Q t i g .  O t t o  D e w a l d  

[ u .  a . ] .  M i t  2 4 3  T e x t a b b .  B e r l i n :  W i l h e l m  E r n s t  &  S o h n  1 9 3 0 .  

( X ,  2 2 4  S . ) ,  8 ° .  2 0  J U t - ,  g e b .  2 2  J U l .
D a s  W e r k  s t e l l t  e i n e  G e m e i n s c h a f t s a r b e i t  d a r  v o n  I n g e n i e u r e n  

u n d  C h e m i k e r n  u n d  s o l l  d i e  v e r s t r e u t e n  E i n z e l h e i t e n  a u f  d e m  G e 

b i e t e  d e s  S c h u t z e s  d e r  B a u w e r k e  f ü r  d i e  b e t e i l i g t e n  K r e i s e  z u 

s a m m e n f a s s e n .
D i e  e i n z e l n e n  M i t a r b e i t e r  h a b e n  i h r e  S o n d e r a b s c h n i t t e  o f f e n 

b a r  t e i l w e i s e  r e c h t  u n a b h ä n g i g  v o n e i n a n d e r  v e r f a ß t ,  s o  d a ß  d e r  

A u f b a u  n i c h t  ü b e r a l l  g l e i c h  i s t ,  w a s  a n d e r s e i t s  a b e r  z w e i f e l l o s  

a u c h  s c h w i e r i g  z u  e r r e i c h e n  w a r .  D i e  G e s a m t a n l a g e  d e s  W e r k e s  

i s t  r e c h t  g e s c h i c k t .  E i n m a l  w e r d e n  b e s p r o c h e n  d i e  B a u s t o f f e  a n  

s i c h ,  u n d  z w a r  d i e  n a t ü r l i c h e n  B a u s t e i n e ,  d i e  B i n d e m i t t e l  ( K a l k  
u n d  Z e m e n t ) ,  M ö r t e l  u n d  B e t o n ,  s ä u r e f e s t e  M a u e r s t e i n e  u n d  f e u e r 

f e s t e  B a u s t o f f e ,  M e t a l l e  u n d  H o l z .  D a n e b e n  w e r d e n  i n  b e s o n d e r e n  

A b s c h n i t t e n  b e h a n d e l t  d i e  B a u w e r k e  a u s  B e t o n ,  E i s e n b e t o n  u n d  

M a u e r w e r k  s o w i e  d i e  e i s e r n e n  B r ü c k e n .  I n  d e n  A b s c h n i t t e n  ü b e r  

d i e  B a u s t o f f e  g e h e n  d i e  A u s f ü h r u n g e n  t e i l w e i s e  n o c h  e t w a s  ü b e r  d e n  
d u r c h  d e n  G e g e n s t a n d  g e s t e c k t e n  R a h m e n  i n s o f e r n  h i n a u s ,  a l s  a u c h  

a u s f ü h r l i c h e  A n g a b e n  g e m a c h t  w e r d e n  ü b e r  d e n  A u f b a u ,  d i e  E i g e n 

s c h a f t e n  u n d  d i e  P r ü f u n g  d e r  B a u s t o f f e ,  A n g a b e n ,  d i e  j a  a u c h  f ü r  d i e  

S c h u t z m a ß n a h m e n  b e d e u t s a m  s i n d .  I m  w e s e n t l i c h e n  w e r d e n  

d a n n  b e s p r o c h e n  d i e  d u r c h  n a t ü r l i c h e  u n d  i n d u s t r i e l l e  V e r h ä l t 

n i s s e  b e d i n g t e n  A n g r i f f e  u n d  d i e  S c h u t z m a ß n a h m e n  g e g e n  e i e .  

Z u  d e n  f ü r  d e n  E i s e n h ü t t e n m a n n  w i c h t i g e n  A b s c h n i t t e n  w ä r e  

z u  s a g e n ,  d a ß  d i e  A u s f ü h r u n g e n  ü b e r  d e n  A n g r i f f  d e r  f e u e r f e s t e n  

B a u s t o f f e  s e h r  k n a p p  g e h a l t e n  s i n d .  B e i  d e r  B e h a n d l u n g  d e s  

E i s e n s  e r s c h e i n e n  d i e  a l l g e m e i n e n  A u s f ü h r u n g e n  ü b e r  E i s e n s o r t e n  

u s w .  n i c h t  i n  a l l e n  P u n k t e n  s e h r  g l ü c k l i c h ,  w a s  a b e r ,  a l s  w e n i g e r  

z u m  G e g e n s t ä n d e  g e h ö r e n d ,  n i c h t  z u  s e h r  i n s  G e w i c h t  f ä l l t .  D a 

g e g e n  m u ß  l e i d e r  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  d a ß  d i e  B e d e u t u n g  d e s  g e -  

k u p f e r t e n  S t a h l e s  a u s  d e n  A u s f ü h r u n g e n  ü b e r  d i e s e n  W e r k s t o f f  

d u r c h a u s  n i c h t  g e n ü g e n d  k l a r  h e r v o r g e h t .  S t a r k  b e t o n t  w i r d  d e r  

h ö h e r e  K o r r o s i o n s w i d e r s t a n d  d e s  g e k u p f e r t e n  S t a h l e s  g e g e n  S a l z -  

u n d  S c h w e f e l s ä u r e  —  d i e  v i e l  w i c h t i g e r e  E r h ö h u n g  d e s  K o r 

r o s i o n s w i d e r s t a n d e s  v o n  S t a h l  g e g e n  d i e  E i n w i r k u n g  d e r  A t m o 

s p h ä r e  d u r c h  e i n e n  Z u s a t z  v o n  K u p f e r  w i r d  a b e r  n i c h t  i n  d e m  

M a ß e  g e w ü r d i g t ,  w i e  e s  d e r  t a t s ä c h l i c h e n  E n t w i c k l u n g  e n t s p r i c h t  , 

l ’ e r n e r  i s t  d e r  S c h u t z  d e s  E i s e n s  d u r c h  m e t a l l i s c h e  U e b e r z ü g e  

d o c h  w o h l  e t w a s  k n a p p e r  b e h a n d e l t  a l s  e s  a m  P l a t z e  g e w e s e n  

w ä r e ;  d a s  H a u p t g e w i c h t  i s t  h i e r  a u f  d i e  B e h a n d l u n g  d e r  F a r b 
a n s t r i c h e  g e l e g t .

S e h r  z u  b e g r ü ß e n  i s t  d e r  A b s c h n i t t  ü b e r  d e n  S c h u t z  d e r  

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

w e i s e  d a r a u f ,  d a ß  a u c h  b e i  d e r  K o n s t r u k t i o n  w e i t g e h e n d  a u f  d i e  

R o s t g e f a h r  u n d  d i e  R o s t v e r h ü t u n g  R ü c k s i c h t  g e n o m m e n  w e r d e n  
k a n n  u n d  m u ß .

D i e  A u s s t a t t u n g  d e s  B u c h e s  i s t  i m  g a n z e n  r e c h t  g u t ;  e i n i g e  

K l e i n g e f ü g e b i l d e r  k ö n n t e n  e t w a s  d e u t l i c h e r  s e i n .  E .  H .  S c h u h .

Diesem Hefte liegt das Inhaltsverzeichnis zum zweiten Halbjahresbande 1930 bei.


