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B e r i c h t
uber die

1 2 .  V e r s a m m l u n g  d e u t s c h e r  G i e f i e r e i f a c h l e u t e

am Sam stag, den 30. April 1910, abends 7 U hr, 

in der  S t ad t i schen  To nh a l l e  zu Dusse l dor f .

A bw eichend von  dem B rauc li, e in ige gro fiere  Y o rtra g e  au f  die T ag eso rd n u n g  der nunm elir se it 
sechs J a h re n  regelmitfSig Tom A ussclm fi zu r  F o r d e r u n g  d e s  G i e f i  e r e i w e s e n s  ein- 

berufenen V ersam m lungen  d eu tsch e r G ieB ereifach leu te*  zu  se tzen , so llte  dieses M ai d e r A bend 
zw ang loser g e s ta l te t  und d e r Y ersuch  gem ach t w erden , dadurch  eine lebhafte  A ussp rache  u n te r  
den T eilnehm ern  auszu losen , dafi p rak tisch e  F ra g e n  aus dem G iefiere ibetrieb  z u r  E ro r te ru n g  
g e s te llt w u rden . DaB m it diesem  P la n  dem W unsche v ie le r F ach leu te  nachgekom m en w urde , 
bew eist d e r iiberaus in te re ss a n t yerlau fen e  A bend. In  lieb en sw u rd ig s te r W eise  h a tte n  m ehrere  
H erren  die A u fgabe  iibernom m en, zu  den zu behandelnden F ra g e n  ein le itende  W o r te  in  F o rm  von 
kurzeń B e rich ten  an die V ersam m lung  zu sprechen.

D ie T ag e so rd n u n g  z a h ite  nachstehende B e rich te :
1. G ieliereichef © ip l.^ n g . H. A d a m  m e r  (H engelo): „E ntm ischung von Gu(5eisen“.
2. O beringenieur C. H e n n i n g (Heidelberg): „D er K ohlenstaub im Form sand und seine B ew ertung".
3. O beringenieur O. H e n n i n g  (M agdeburg): „Die Frage eines E rsatzes von K iefernscheitholz zum 

A nheizen der K upolofen".
4. O beringenieur C. H u r a p e r d i n c k  (T angerh iitte): „W elche Mittel und Wege gibt es, das 

K rum m ziehen grofier GuBstiicke (Hobel- und D rehbankbetten usw.) beim Erkalten im vor- 
aus m oglichst genau zu b estim m en ?“

5. Dr. F. W e s t h o f f  (D usseldorf): „U eber den Begriff »handelsub!ich verzinnte K ernstiitzen* 
und einige V ersuche mit bleihaltigen K ernstiitzen".

6. D erse lbe: „U eber K orrosionserscheinungen an Gu(5eisen-Ventilen und schm iedeisernen  Rohren 
bei H eifidam pfleitungen“.

D en Y o rs itz  f iih rte  D ire k to r  R i e m e r  (D usseldorf), d e r die von rund  25 0  H e rre n  besuch te  
Y ersam m lung m it n ach steh en d er A nsprache  e ro ffn e te :

„M. H . ! Ich  eroffne die h eu tige  T ag u n g  und danke fiir  das so zah lre iche  E rsche inen , w elches 
mir die H offnung g ib t, daB d e r V ersuch , den w ir heu te  un ternehm en , von E rfo lg  sein  w ird . E in  
Y ersuch b le ib t es im m er, eine solche groBe S itzu n g  e inzuberu fen , ohne dafi ein g ro f ie re r  V o r tra g  
au f der T ag eso rd n u n g  s te h t. E s haben sich ein ige H e rre n  b e re it gefunden , du rch  V o rtra g e
unsere heu tig e  T a g u n g  e inzu le iten . Ich  hoffe, daB die iib rigen  H e rren  n ich t m it ih ren  A nsich ten
zuriickhalten  w erden . Insbesondere  b itte  ich d iejen igen  H e rren , die dam it e tw a  begangene  F e lile r
eingestehen miiBten, sich aus diesem G runde n ich t ab h a lten  zu lassen , an  dem M einungsaustausch  
teilzunehm en. F e h le r  w erden  iiberall gem acht, und F e lile r begehen w ir im m er w ieder. M anche 
von uns haben  a b e r aus den gem achten  F eh le rn  die besten  E rfa h ru n g e n  geschop ft, w enn sie auch 
manchmal re c h t b i t te r  und re c h t te u e r  w aren . W ir  w ollen le rnen  auch  aus den E rfa h ru n g e n
von A nderen. W ir  w ollen  also  zum  B esten  unseres G ew erbes b illig  zu  den E rfa h ru n g e n  kom m en 
und w enig L eh rg e ld  d azu  bezahlen . Ich  b it te  desh a lb : „ F r i s c h  g e f r a g t  u n d  f l o t t  g e a n t -  
w o r  t  e t ! “

A lsdann kam en der R eihe  nach die P u n k te  1, 2, 3 und 5 d e r T ag eso rd n u n g  z u r  Y er- 
handlung. D ie B e rich te  sind nebst anschlieB ender B esprechung  in  dem vorliegenden  G ieB ereilieft 
yon „S tah l und E ise n “ ab g ed ru ck t. P u n k t 4 (B erich t von O beringen ieur C. H u m p e r d i n c k )  m uBte

* Y gl. „ S ta h l a n d  E is e n ” 1009, 13. J a n u a r ,  S. 49.
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zu riick g es te llt w erden , da d e r H r. B e r ic h te rs ta tte r  du rch  K ra n k h ę it y e rh in d e rt w a r, an d e r Y e r
sammlung; te ilzunehm en . E benso  w urde  P u n k t G der T a g eso rd n u n g  (2. B e ric h t von  D r. F . W e s t -  
h o f f )  w egen der b e re its  zu w eit v o rg e sc h ritte n e n  Z e it a u f  eine n iichste  G elegenhe it verschoben.

A n die V erh an d lu n g en  schlofi sich die V orfiih ru n g  e in e r R eihe  k in em ato g rap h isch e r A uf- 
nahm en aus dem G ieB erei- und  v e rw an d ten  B e trieb en  durcli D ire k to r  A l f r e d  G u t m a n n  (H am - 
bu rg -O tten sen ) an , w o ra u f bei e iner gein iitlichen  N ach s itzu n g  in  den oberen  R iium en d e r  S tad tisch en  
T o n h a lle  die g rofie  M ehrzah l d e r T e iln eh m er noch e in ige S tunden  zusam m enblieb.

U e b e r  E n t m i s c h u n g  v o n  G u B e i s e n .

B e ric h t von  © ip{.=^ng. H . A d i i m m e r  (H engelo).

M. H . ! Zu dem T hem a, uber das ich  an 
dem h eu tig en  A bend red en  w ill, m ochte  ich Ihnen  
ein ige B eispiele aus der P ra x is  m itte ilen .

D e r e r s t e  F a l i  b e triff t eine H a r t g u f i -  
b i i c h s e ,  zum  E ing ieB en  in  die N abe sch w ere r 
W a g e n ra d e r  bestim m t. MaBe uud G ew icht be
tru g e n : H ohe 245  mm, m itt le r e r  D urchm esser 
60  mm, W a n d s ta rk e  16 b is 17 mm, G ew icht
4 ,6  kg . D ie A n fo rderungen , die an die B iichse 
g e s te ll t  w urden , w aren  die, dafi sie auBen am 
R an d  g la s h a r t, innen fe in k o rn ig g rau  und seh r 
zah  sein  m uB te, um den T em p era tu rw ech se l beim 
U m giefien der N abe zu e r tra g e n . A is Mafi fiir 
die Z ah ig k e it fiih re  ich  an . dafi eine solche Biichse 
in  d e r M itte , m it einem schw eren  H am m er be
a rb e ite t , e tw as oval w urde , ehe sie sp ran g .

D as E isen  dazu  w urde  in  einem a lte n  d eu t
schen K upolofen m it v ie r  D iisen geschinolzen, ohne 
Y o rh e rd ; D urchm esser d e r Schm elzzone 6 5 0  mm. 
E s w urde  m it iiber 15 °/o S a tzk o k s  geschm olzen  
und re ich lich  K a lk s te in  zugesch lagen . D e r  W in d - 
d ru ck  b e tru g  u n g e fa h r  50 cm W asse rsau le . D ie 
M ischung w a r, w ie fo lg t, z u sa m m e n g e s e tz t:

M i s c h u n g :  C S1 Mn p  8% % % % %
Schienon8tahl . . 0,30 0,15 0,80 0,07 0,050
Ilam atit . . . .  4,00 1,48 1,09 0,04 0,029
50 o/o Stahl . . . 0,15 0,07 0,40 0,03 0,025
50 %  H am atit. . 2,00 0,74 0,55 0,02 0,014
ohne A bbrand. . 2,15 0,81 0,95 0,05 0,039
geschStzt* . . . 3,00 0,90 0,80 0,07 0,100

B eim  GieBen d iese r B iichsen s te ll te  sich 
e in ige M ałe h e rau s , dafi sie versch ieden  h a r t  
ausfielen . E in es T a g e s  w u rd e  beo b ach te t, dafi 
das e rs te  E isen  aus der P fa n n e  v ie l zu w eich, 
das m itt le re  g u t und das u n te re  y ie l zu h a r t  
w a r. D ie P fan n e  w a r  ro tg liih en d  g es to ch t und 
das E isen , um es w arm  zu h a lte n , m it H o lz- 
kohlen losche b ed eck t. E s w urde  m it g u t yor- 
g ew arm ten  G abelp fannen  y e rg o ssen . D ie U n te r
suchung  d e r B iichsen, die in  d e r M itte  an g eb o h rt 
w urden , e rg ab  die fo lgenden  Z a h le n :

A n a l y s e :  C Si Mn P  S
Erstea EiBan aus % % % % %

Pfanne . . . 3,82 0,S5 0,84 0,09 0,130
letztes Eisen aus

Pfanne . . . 3,61 0,66 0,73 0,07 0,098
ErBtes E isen: Graphit 3,00 °/o, geb. C 0,82 °/o 
letztes E isen: „ 2,32 o/U) „ „ 1,29°/o

* Nach fruheren Erfahrungen.

D ieH arteb es tim m u n g , w elche au f  d e r  L o e w e -  
sc lienH artep riifungsm asch ine  yorgenom m en w urde , 
e rgab , dafi die V erh a ltn isz ah len  der H a r tę  yon 
w eich zu h a r t ,  d. h . die E in d rin g tie fe  des Boh- 
r e r s ,  sich y e rh ie lten  w ie 20  : 2 , so dafi eine 
B iichse zehnm al h a r te r  au sg e fa llen  w a r  ais die 
an d eren . B eide B iichsen w urden  in  d e r M itte 
an g eb o h rt. D e r ab g esch reck te  R and  der Biichsen 
b e tru g  bei den w eichen 10 mm und bei den 
h a r te n  43 mm.

Um den U ebelstand  beim G iefien zu  be- 
se itig en , w urde  das E isen  in  d e r P fan n e  mit 
einem  e ise rn en , m it S cham otte  und G raph it 
a rm ie rten  R iih re r g u t d u rc h g e a rb e ite t. V on der 
Z e it an lielen die B iichsen g u t und gleich- 
m afiig  aus.

S ch ienenstah l von o b ig er Z usam m ensetzung, 
in  dem selben K upolofen  uingeschm olzen, e rg ab : 

2,97 %  C, 0,45 7o Mn, 0,149 °/o Si.

D e r z w e i t e  G e g e n s t a n d ,  den ich  behaD- 
deln  w ill, b e triff t ein D r e h b a n k b e t t ,  8 5 0 0  kg  
scliw er. D as E isen  w urde  in  einem Doppel- 
diisenofen ohne V o rh e rd  geschm olzen  (D urch
m esser in  d e r Schm elzzone 8 0 0  min, durch- 
sch n ittlich e  stiind liche L e is tu n g  7 5 0 0  k g , Koks- 
m enge 9 °/o, K a lk s te in zu sc lilag  2 °/o, W in d d ru ck  
70 cm W asse rsau le ). D as aus dem Ofen kom- 
m ende E isen  e n th ie lt d u rch sch n ittlich  
3,3 °/o C, 1,9 o/0 Si, 0,6 °/o Mn, 1,2 %  P und 0,08 °/o S.

D er S te ig e r  des G ufistiickes w a r  seh r s ta rk  
e ingefa llen , ab e r sonst g an z  d ich t. In  der Hoh- 
lu n g  befanden  sich  S c h w i t z k u g e l n  von folgen
d e r A n a ly se :
2,37 >  C, 1,88 °/o Si, 0,53 %  Mn, 2,79 °/o P, 0,028 %  S.

D e r d r i t t e  G e g e n s t a n d ,  iiber den ich 
red en  w ill, w a r ein H e i  fid  a m p f  z y  1 i n d e r  
m it e in e r W a n d s ta rk e  von  22  bis 25  mm, in 
d e r B o h ru n g  w a r  e r  45  mm und an  den F lanschen 
60 mm s ta rk . E r  w og  3 6 0 0  k g  und w urde ohne 
y e rlo ren en  K opf gegossen . V on dem GuBstiick 
w urde  v e rla n g t, daB es seh r zahe  sein  so lle ; da
geg en  w urde  w en ig er W e r t  au f  eine seh r hohe 
Z u g fe s tig k e it g e le g t. D eshalb  w u rd e  ohne Stahl- 
z u sa tz  und  ohne hohen M an g an g eh a lt g a ttie r t.

D ie M ischung w urde  geschm olzen  in  einem 
a lten  K r i g a r o f e n  m it Y o rh e rd , zw ei engea
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Zahlentafel 1. Y e r w e n d o t e a  I l o k e i a o n .

C
%

Si
%

Mn
%

p
%

s
%

H a m a ti t .......................... 3,66 1,19 0,70 0,10 0,044
l l i im a t i t ..........................
Schottiachea Zylinder-

3,89 2,61 0,89 0,10 0,023

o i s e n .......................... 3,20 1,00 1,05 0,50 0,070
Feinkorn-Hiimatit . . 3,14 0,93 0,67 0,08 0,019
Zylinderbruch . . . . 3,55 1,32 0,86 0,34 0,112
Gewohnlicher Brnęli 3,40 1,87 0,75 0,75 0,075

Mischung enthielt: kg k? kg
Hamatit . . . .  25 kg 0,91 0,30 0,18 0,025 0,011
Hamatit . . . .  75 n 
Schottisches Zv-

2,91 1,95 0,66 0,075 0,018

lindereisen . . 100 „ 
Foinkorn-Ha-

3,20 1,00 1,05 0,50 0,070

matit . . . .  100 „ 3,14 0,93 0,67 0,08 0,049
Zylinderbruch. . 100 „ 3,55 1,32 0,86 0,34 0,112
Gewolinl. Bruch 100 „ 3,40 1,87 0,75 0,75 0,075

500 kg 17,11 7,37 4,17 1,77 0,335
5 5 5 5 5

in % ..............................
Mittol aus fiinf Ab-

3,42 1,48 0,83 0,35 0,067

s t i c l i e n ...................... 3,47 1,25 0,61 0,32 0,085
Zunahme oder Abbrand 
in %  der ursprunglichen

+  0,05 — 0,23 — 0,22 — 0,03 +  0,018

G e h a l to ..................... +  1,5 — 18,4 — 28,6 - 9 , 4 -f- 27,0

D usen, sch rilg  im W in k e l von  4 5 °  
nach u n ten  blasenil. D er D urch- 
m esser in  d e r F orm ebene b e tru g  
750 m m , d e r  S a tzk o k s  9 ° /0 , die 
W indm enge 6 6 ,5  cbm m inutlich , der 
D ruck  60 bis 65 cm W asse rsau le .
Die S chm elz le istung  des Ofens belief 
sich im D urc lisc lin itt a u f  stiind lich  
3500  k g , in  unserem  F a lle  a b e r n u r 
au f 3 2 0 0  k g  w egen der sc liw erer 
schm elzbaren  M ischung. D er K alk - 
zusch lag  b e tru g  3 %  voin R oheisen- 
gew ich t. D e r  ven v en d e te  K oks 
stam m te a u sN ied e rsch le s ien (W a ld en - 
b u rg e r R e v ie r ) ; e r  e n th ie lt 9 ,4 2  °/0 
Asche, 7 ,52  ° /0 F e u c h tig k e it, 1 ,39  ° /0 
Schw efel, h ie rvon  0 ,2 3  ° /0 durch  
Sauren  a u s tre ib b a r. D e r K ohlenstoff 
des w asse rfre ien  K oks w urde  zu 
87 °/0 angenom m en.

D ie angegebenen  W e r te , um ge- 
re ch n e t, e rg a b e n , dafi au f  1 k g  
K ohlenstoff in  d e r M inutę 16 ,2  cbm 
W ind yon norm alem  D ru ck  kam en.
Diese W indm enge is t  dem K ohlenstoff 
gegeniiber seh r hoch. JD er Ofen w a r 
vo r J a h re n  von K r ig a r  g eb au t und von ihm 
selbst au f  d iese W indm enge e in g es te llt w orden. 
Die M ischung w a r fo lgende (s. Z ah len tafe l 1).

D ie e inze lnen  A bstiche  e rgaben  folgende 
A n a ly se : c  si Mn p s

% % % % %
Probestab 1 3,51 1,18 0,57 0,38 0,081

2 3,37 1,26 0,59 0,33 0,082
„ 3 3,39 1,12 0,59 0,29 0,122
„ 4 3,57 1,31 0,62 0,27 0,061

5 3,50 1,38 0,67 0,31 0,078
Mittel 8,47 1,25 0,61 0,32 0,085

D er m ittle re  P h o sp h o rg eh a lt d e r einzelnen 
Abstiche is t  e tw as  g e r in g e r  a is  b e rechne t. D ieses 
hat seinen G rund  d a rin , dafi d e r P h o sp h o rg eh a lt 
des B ruches z u r  S ich e rh e it e tw as h oher ange
nommen w urde  a is  e r  in W irk lic h k e it w ar.

D as fe r tig e  S tiick  e rg ab  an  folgenden S te llen  
die A n a ly s e : c si Mn p s

% % % % %
EinguB.................  3,59 1,31 0,86 0,37 0,072
oberer Flansch . 3.53 1,45 0,73 0,46 0,144
unterer „ . 3,29 1,22 0,65 0,36 0,101

Mittel 3.47 1,33 0,73 0,40 0,106
An S c h l a c k e  ko n n ten  2 0 5  kg  abgestochen  

" 'erden (spezilisches G ew ich t —  2 ,7 8 ). Ih re  Z u
sam m ensetzung w a r :

44,78o/0 S i0 2, 10,89%  FeO , 3,79o/o MnO, 
n , 1 0 o/0 A120 3, 27,56 %  Ca O, 2,30%  MgO,

0,26 0/0 S (hioryon 0,12%  ais Sulfid).
A uf eins m ochte  ich bei der A nalyse der 

einzelnen A bstiche  aufm erksam  m achen. Sie 
finden bei A bstich  3, dafi der S iliz ium gehalt 
sta rk  s in k t, dagegen  d e r S chw efelgehalt s ta rk  
steig t. D iese E rfa h ru n g  habe ich  bei den a lten  
K rigar-O efen haufiger gem ach t, nachdem  der

Ofen e in ige Z eit geschm olzen h a tte . Ich  er- 
k la re  m ir dies dadurch , dafi, nachdem  d er F iill- 
koks te ilw eise  verschw unden  is t, eine s ta rk e re  
O xydation des E isens e in tr i t t .

D ie P ro b e s ta b e  2 und 5 e rgaben  bei 30 mm <£> 
und 600  mm L a n g e :

kb 41,44 kg/qmm, Durchbiegung 11,9 mm 
kb 39,96 „ „ 15,2 „

Sie beobach ten  beim y ie r te n  A bstich  w ied er 
eine Zunahm e des K ohlenstoff- und  S ilizium - 
g eh a lte s , w ahrend  d e r Schw efel w ieder s in k t. 
D ies is t  dadurch  e in g e tre te n , dafi inzw ischen  eine 
besondere K o k sg ich t von 35 k g  g e se tz t w orden  
w a r, dereń  Einflufi sich  bei A bstich  4 und 5 
deu tlich  hem erk b ar m ach t. D e r Z y linder w a r beim 
B earb e iten  d ich t, fe inko rn ig , b lasen fre i und von 
m itt le re r  H a r tę . D ie e inze lnen  A bstiche w aren  
seh r heifi, beim  Giefien w a r das E isen  noch ziem - 
lich w arm , doch w a r es Z eit, um es zu yergiefien .

D er v i  e r  t e  G e g e n s t a n d ,  den ich  be- 
handeln  w ill, w a r ein b a l k e n f o r m i g e r  H o  h 1 - 
k i j r p e r  im G ew ich t von  70 0 0  k g  und von 
150  mm W a n d s ta rk e . D as E isen  h ie rzu  w urde  
geschm olzen  in  einem  a lten  deu tschen  Ofen m it 
v ie r  in  e iner R eihe  liegenden  D iisen, ohne y o r 
herd . D e r Ofen h a tte  doppelten  M antel. D er 
D urchm esser des Ofens in  d e r F orm ebene w a r 
8 5 0  mm. D er W in d  w urde  oben eingeblasen  
und zw ischen dem D oppelm antel v o rg ew arm t, 
w odurch  er te ilw eise  eine T e m p e ra tu r  b is zu  
8 0 °  C e rre ich te .

D er S a tzk o k s  b e lie f sich a u f  1 6 % ;  fiir diese 
spezielle  Schm elzung  w urden  4°/o  K a lk s te in  au f
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die R o heiseng ich t genom m en. D er W in d d ru ck  
b e tru g  70 cm W a sse rsa u le , die S chm elz le istung  
d u rch sch n ittlich  4 5 0 0  k g  stiind lich , in  unserem  
F a lle  ab er n u r  4 0 0 0  kg . D ie W indm enge w a r 
m inu tlich  8 5 ,5  cbm, also au f 1 k g  K ohlenstoff 
1 0,1 cbm von norrnalem  D ruck . D e r K oks 
s tanim te  aus dem R u h rre v ie r , h a t te  8 7 ,7 0  °/o 
K ohlenstoff, 7 ,87  °/o A sche, 1 ,10  °/o Schw efel 
und  2 ,2  o/o F eu c litig k e it. D as E isen  w a r  seh r 
heifi, seine W arm e  b e tru g  du rch sch n ittlich  14 0 0  0 C. 
D e r GuB des K o rp e rs  e rfo lg te  von  oben. D ie 
M ischung h a t te :

Zahlentafel 2.

C SI Mn P s
% % % % %

ohno Abbrand 
Proben ( 

aus Strabl \
3,81
3,71

0,44
0,54
0,56

3,48
2,77
2,86

0,30
0,32
0,32

0,035
0,053
0,056

Mittol aus 
Proben aua 
Strahl . . . 3,76 0,55 2,82 0,32 0,055

Abbrand odor 
Zunahme . . +  0,11 — 0,67 +  0,02 +  0,020

In °/o dor ur- 
spriinglichen 
Gehalto . . — +  25 — 19,2 +  6,6 +  57,1

F e r t i g e s  S t u c k :  B ohrlocker in  A uCenw and
% % % % %

Oben . . . .  3,46 0,63 3,02 0,55 0,192
.Mitte. . . . 3,39 0,63 3,05 0,46 0,142
Unten . . . 3,41 0,63 3,08 0,46 0,080

Mittel 3,42 0,63 3,05 0,49 0,138

Beim  A ussch lagen  des K ernes fand  sich , daB 
im u n te ren  T e ile  des K ern es  eine Schulpe ein- 
g ed ru n g en  w a r. S ie w a r  handgroB  und  8 inm 
s ta rk . B ei d e r  U n te rsu ch u n g  ze ig te  
sich h ie r  ein  seh r h oher P h o sp h o r- 
g e lia lt. D ie A nalyse  e rg a b :

3,41 °/o C, 0,42 o/o Si, 3,48 o/0 Mn,
1,72 o/0 p , 0,028 o/o S.

D e r f i i n f t e  G e g e u s t a n d ,  d e r 
z u r  Y erh an d lu n g  s te h t, w a r  ein Z y 
l i n d e r  d e c k e l  im G ew ichte  von 
u n g e fah r 21 0  k g . D ie W a n d s tS rk e  
b e tru g  20  mm, a b e r an v e rd ick ten  
S te ilen  50  bis 70 m m ; d e r  D eckel 
h a t te  s ta rk ę  R ippen  zw ischen  den 
W an d en . D a d e r D eckel g an z  d ich t 
sein  m uBte und einen S clile ifrand  in  
d e r B o h ru n g  besaB , w urde  e r  m it 
k ra f tig e n  S te ig e rn  verseh en  und diese 
g u t du rchgegossen . D as E isen  w urde 
in  einem  D oppeldiisenofen m it V or- 
h e rd  geschm olzen , dessen D urchm es- 
se r  in  d e r F orm ebene 70 0  mm und 
dessen S chm elz le is tung  6 5 0 0  k g  w a r ; 
in  diesem  F a lle  sclim olz e r  ab er 
w egen der sch w ere r schm elzbaren  
M ischung n u r  6 0 0 0  k g  stiindlich .

D ie W indm enge b e tru g  93 cbm m inutlich , der 
D ru ck  65 cm W a ss e rsa u le ; 11 °/0 S a tzk o k s  w u r
den gegeben und 4 ° /0 K a lk s te in zu sc h lag  von der 
R oheiseng ich t. A u f 1 k g  K ohlenstoff kom m en also 
10 ,7  cbm W iu d  von  norm alem  D ruck . D e r K oks 
h a t t e 8 8 ,1 5  °/0 K ohlenstoff, 8 ,5 0  °/0 A sche, 1 ,10  °/0 
Schw efel und  4 °/0 F eu c litig k e it. D ie Z usam m en
se tzu n g  de rM isch u n g w ar fo lgende (s .Z ah len ta fe l 3).

D er A bbraiu l von S ilizium  und M angan  is t 
g e r in g e r  ais no rm al, h e rv o rg e ru fe n  durch  den 
ziem lich  hohen S a tz k o k s ; seh r w ahrscliein lich  
m ach t sich auch nocli d e r EinfluB des F iillkoks 
e tw as  b em erk b a r.' D as E isen  w a r  seh r heiB und 
w urde  ziem lich  w arm  vergossen .

E tw a  fiinf M inuten , nachdem  d er Z ylinder- 
deckel gegossen  w orden  wra r , w urde  beobach te t, 
daB aus dem einen S te ig e r  E isen  h e rau sd ran g  
und K ugeln  b ilde te . E in ige  davon  habe ich h ier 
au f  den T iscli z u r  A nsic lit n ied e rg e leg t. Die 
g roB te  w a r u n g efah r so groB w ie eine W alnufi, 
das G ew ich t d e r S ch w itzk u g e ln  zusam m en be tru g  
25 0  g. D e r S te ig e r  w og 9 bis 10 k g , h a tte
un ten  5 0  mm 0 ,  oben 100 mm (]) und w ar
25 0  mm hoch. U n ten  w a r e r  liom ogen, im
oberen  D r it te l  ab e r z e ig te  e r  deu tlich  R and- und 
K e rn z o n e ; le tz te re , 40  mm im 0 ,  h a tte  v ie l gro- 
be res  G eftige. D ie G ren ze  zw ischen  R and- und 
K ern zo n e  w a r seh r deu tlich  au sg e p ra g t.

B ei der U n te rsu ch u n g  e rg ab en  sich  folgende 
Z a h le n :

c st Mn i* s
A n a l y s e :

% % % % %
Schwitzkugel . . . 3,84 1,19 0,72 0,58 0,029
Trichter unten . . 3,27 1,35 0,77 0,46 0,096

„ obonRa-nd 3,40 1,35 0,83 0,48 0,104
„ „ K o m  3,41 1,35 0,77 0.43 0,106

Zahlentafel 3. Y o r w e n d e t e s  R o h e i s e n .

c Si Mn p S
% % % % %

H i im a t i t ............................... 4,00 1,62 1,07 0,08 0,031
S io g e r la n d e r ...................... 3,29 1,19 1,92 0,18 0,067;
Doutsch Feinkorn . . . . 3,24 1,65 0,55 1,34 0,017!
Manganarmea Hiimatit . . 3,79 1,57 0,18 0,03 0,065
FluBoisenabfalle.................. 0,10 — 0,50 0,05 0,050;
Z y linderbruch ...................... 3,5 1,23 0,80 0.26 0,090
Gowohnlicher Bruch . . . 3,5 1,90 1,00 0,73 0,080, ' [

Dio Mischung en th ie lt: kg kfr k ? kg .. k "  !

i HSmatit . . . .  100 kg 4,00 1,62 1,07 0,08 0,031
I Siegerliinder . . 75 _ 2,46 0,90 1,44 0,13 0,051
Deutscli Feinkorn 100 „ 3,24 1,65 0,55 1,34 0,017i

i Manganarmea Ila-
m a t i t .................  25 „ 0,95 0,40 0,04 0,01 0,0161

j FluBeiaenabfiille . 35 . 0,03 — 0,16 0,02 0,016;
: Zylinderbruch . . 75 2,63 0,92 0,60 0,19 0,068’
| Gewohnl. Bruch . 90 3,15 1,71 0,90 0,66 0,072

500 kg 16,46 7,20 4,76 2,43 0,271
5 5 5 5 5

in ° / ° ................................... 3,29 1,44 0,95 0,48 0,054
Probe aua Strahl . . . . 3,55 1,32 0,86 0,44 0,085
Zunahme odor Abbrand . +  0,26 — 0,12 — 0,09 — 0,04 +  0,031
In 7° der urspriinglichou

G ehalte .............................. +  8,0 — 8,3 - 9 , 5 — 8,3 +  57,4
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Zu Versuchszwecken erliielt ich eine Probe 
eines englischen, sehr gr obkornigen H a m a tit-  
r o h e ise n s , genannt Eason’s Weil Home Pig 
Iron. Die Analyse ist wie folgt:

A n a l y s e :

oben
unten

3,86
3,71

Si
%

1.74
1.74

Stn
%

1,01
0,99

s
%

0,116
0,081

0,033 
0,031

Bei diesem Eisen scheidet sich Graphit in 
sehr grofien. glanzenden, sternformigen, cha- 
rakteristischen Schuppen aus, die stellenweise 
einen Durchmesser von 4 bis 5 mm haben. Die liier 
auf dem Tische liegende Massel ist 100 mm hocli, 
davon ist der untere Teil (75 mm) sehr grob- 
kornig, der obere dagegen sehr feinkornig 
und hellgrau und zeigt die bekannten Locher, 
wie sie schwefelhaltiges Roheisen haufig zeigt. 
Dabei war die Massel sehr zali und vertrug 
20 Schlage mit einem schweren Masselhammer, 
ehe sie s p r a n g .__________

Es iiel mir unlangst ein Rundschreiben 
eines grofieren Hochofenwerkes vom Jahre 1901 
wieder in die Hande. Darin wird, nachdem die 
amerikanische Giefiereipraxis weit iiber Gebiihr 
gelobt worden ist, gesagt: „Ebenso ist dem
Amerikaner langst bekannt, dafi sich phosphor- 

Z ahlen tafel 4. Y e r w e n d o te s  ItohoiBon.

C SL Mn P s

% % % % %

H i t m a t i t .............................. 3 , 6 6 0 , 7 3 0 , 0 7 0 , 0 2 6 |

Deutscii  1 1 1 .................... - s  5 2 , 0 2 1 , 0 1 0 , 4 3 0 , 0 2 6

L u x e m b u rg e r  . . . . o 1 , 7 2 0 , 4 9 1 , 7 0 0 , 0 3 0 |

S p i e g e l e i s e n ....................
S ccO 0 , 4 0 7 , 0 0 0 , 0 8 0 , 0 2 5 1

E ig e n e r  B ru c l i  . . . . 1 , 9 0 1 , 0 0 0 , 7 0 0 , 0 8 0

MiBchung en th ie l t :

... ke kp

H a m a t i t  . . .  1 0 0  k g 3 , 6 6 0 , 7 3 0 , 0 7 0 , 0 2 6

D eutsch  I I I  .  1 0 0  „
-4-J •—

2 , 0 2 1 , 0 0 0 , 4 3 0 , 0 2 6

L u x e m b u rg e r  7 5  „
o . ~ 1 , 2 9 0 , 3 6 1 , 3 0 0 , 0 2 3

Spiegeleisen  .  2 5  „ o 0 , 1 2 1 , 7 5 0 , 0 2 0 , 0 0 6

E igoner  B ruc l i  200  „ 3 , 8 0 2 , 0 0 1 , 4 0 0 , 1 6 0

5 0 0  k g 1 0 , 8 9 5 , 8 5 3 , 2 0 0 , 2 4 1

5 5 5 5

in °/o ................................. ___ 2 , 1 8 1 , 1 7 0 , 6 4 0 , 0 4 8

Mittel aus  seclis Ab-
s t ichen  . ----- 1 , 8 8 1 , 0 0 0 , 6 4 0 , 0 8 9

Zunahm e o d e r  A b b ra n d — —  0 , 3 0 —  0 , 1 7 —  0 , 0 0 +  0 , 0 4 1

in o/o d e r  u r sp ru n g l ic h e n
G e h a l t o ......................... — - 1 3 , 8 - 1 4 , 5 —  0 , 0 +  8 5 , 4  j

c Si 51 n l* S
% % % °/0 °;o

1. Abstich 3,68 1,90 0,99 0,63 0,085
2. n 3,73 1,88 1,01 0,66 0,080
3. „ 3,58 1,88 1,00 0,62 0,093
4. ?> 3,61 1,87 1,00 0,62 0,089
5. n 3,58 1,88 0,99 0,65 0,094
6. y, 3,65 1,85 1,01 0,63 0,096

M ittel 3,64 1,88 1,00 0,64 0,089

GroBte Schwankung vom Mittel:

in Prozenten
0,09
2,5

0,03
1,6

0,01
1

0,02
3,1

0,009
10,1

armes Hamatitroheisen mit phospliorreichein Roh
eisen in der Zusammensetzung, z. B. des Luxem- 
burger Giefiereieisens, durch einfaches Zu- 
sammenschmelzen im Kupolofen nicht geniigend 
mischt.“ Ferner wird darin gesagt: „Hieraus 
resultiert, dafi die obere Schicht und die 
weiter vom Eingufi entfernt liegenden Gufiteile 
hoheren Phosphorgehalt aufweisen, das Gufistiick 
daher ungleiche Ausdehnung bekommt und Span- 
nungen erzeugt werden, die sodann in den 
meisten Fallen ein Zerspringen der Gufiteile zur 
Folgę haben. Der Amerikaner legt daher auf 
die Mischung der einzelnen Eisensorten den 
groBten Wert.“

Da mir diese Ausfiihrungen in ihren Folge- 
rungen ais zu weitgehend vorkamen und mit 
m einen Beobachtungen im Betriebe nicht in Ein- 
klang zu bringen waren, liefi ich einen Abstich 
aus einem Vorherdofen auf Gleichmafiigkeit 
untersuchen. Es waren 2500 kg Eisen im Vor- 
herd angesammelt, dariiber stand eine dicke 
Schlackenschicht. Untersucht wurden 1200 kg 
ungefahr aus der Mitte des Abstiches. Das 
Eisen war fiir besseren und allgemeinen Ma- 
schinengufi bestimmt, der die Bedingungen des 
Vereines deutscher Eisengiefiereien fiir den Gufi 

von hoher Festigkeit erfiillen mufite. 
Die Biegungsfestigkeit belief sich 
auf 34 kg/qmm und dariiber, die 
Durchbiegung auf 10 mm und mehr. 
Der Ofen war derselbe wie bei dem 
GuB des Zylinderdeckels. Er schmolz 
in der betreffenden Stunde 7000 kg.

Der Satzkoks betrug 10 °/o, er 
hatte 5 °/o Feuchtigkeit, seine iibrige 
Zusammensetzung war wie in Fali 5. 
Die Windmenge betrug minutlich 
103 cbm bei 64 cm Druck, also 
kamen auf 1 kg Kohlenstoff 11,6 cbm 
Wind von normalem Drucke. Die 
Mischung ist aus Zahlentafel 4 zu 
ersehen.

DerWarmegrad der Abstiche be
trug 1413 bis 1426 0 C. Es handelt 
sich also um ein sehr warm nieder- 
geschmolzenes Eisen.

* **
Um nun zu den F olgerungen  

aus den angefiihrten Beispielen zu 
kommen, so bemerke ich, dafi sich die Unter
suchung des Kupolofenabstiches deckt mit friiher 
von mir yorgenommenen Untersuchungen, ebenso 
mit den Untersuchungen, die W iist in „Stalli 
und Eisen“ 1903, 1. Oktober, S. 1078 yer
offentlicht hat.

Bei der Schwitzkugel im Falle 2 zeigt sich 
gegeniiber dem Muttereisen hauptsachlich eineYer- 
schiedenheit in Kohlenstoff, Phosphor und Schwefel 
derart, daB die Ausseigerung weniger Kohlenstoff 
und Schwefel, dagegen mehr Phosphor enthalt.
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Im Falle 4, die Scluilpe betreffend, zeigt 
sich auch die Zunahme yon Phosphor sowie die 
Abnahme des Schwefelgehaltes, wiihrend der 
Kohlenstoff wider Erwarten ungefahr gleich ge- 
blieben ist. Dieses erklart sich wahrscheinlich 
aus dem hohen Mangangehalt, der den Kohlen
stoff in gebundener Form halt. Dieses Ver- 
halten von Kohlenstoff und Schwefel stimmt mit 
den Angaben von Ledebur in seinem „Hand- 
buche der Eisen- und StahlgieBerei", S. 34/36, 
iiberein.

In den Fallen 1, 3, 6 zeigt sieli, daB 
Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Phosphor und 
Schwefel nach oben steigen. Auch im Falle 6 
ist dieser Vorgang an Kohlenstoff und Schwefel 
deutlich zu sehen.

DaB im Falle 4 der Kohlenstoff nicht gleich 
dem Schwefel nach oben gewandert ist, findet 
wohl seine Erklarung, wie schon gesagt, in dem 
hohen Mangangehalt. Eigentiimlich ist es, daB 
das Mangan nicht mit dem Schwefel nach oben 
gegangen, sondern so sehr gleichmaBig im Stiick 
■yerteilt is t .' Dieses Verhalten von Mangan und 
Schwefel konnte ich bei ahnlichen Eisensorten 
liaufig feststellen. In den Untersuchungen yon 
W iist* wird mitgeteilt, daB die Entmischung 
sich hauptsachlich auf Schwefel und Mangan 
erstreckt.

Was nun den Fali 5, die Schwitzkugeln 
auf dem Steiger des Zylinderdeckels, angeht, so 
ist der hohe Kohlenstoffgehalt auffallend, der 
mit den anderen Beobachtungen in Widerspruch 
steht, wahrend der Schwefelgehalt sehr deut
lich, der Phosphorgehalt weniger auffallend der 
Kegel folgt.

Wie die Schwitzkugeln in diesem Falle ent
standen sind, dafur fehlt mir die Erklarung, 
um so mehr, ais es sich um ein dichtes, an 
Freindkorpern armes Eisen handelt, das zu 
schwierigen Stiicken, die unbedingt diclit sein 
miissen, aber nicht mit HeiBdampf in Beriihrung 
kommen —  dafiir ist der Phosphorgehalt etwas 
hoch —, verg'ossen wird und sich dazu bewahrt hat.

Am fraglichen Tage wurden leider keine 
Probestabe von dem Eisen gegossen. Am GieB- 
tage zuyor betrug die Festigkeit des Eisens bei 
einer ahnlichen Analyse von

C SI Mn p  s
3,62 1,23 0,89 0,45 0,Ó°83

und einem Probestabe von 600 mm Lange und 
30 mm 0 , kb =  45,2 kg/qinm bei einer Durch
biegung yon 12,4 mm, kr =  23,0 kg/ąmm.

Eine solche Erscheinung ist in den fiinf 
Jahren, daB ich diese Eisenmischung anwende, 
mir noch nie yorgekommen, und ich ware fiir 
Mitteilungen von ahnlichen Beobachtungen oder 
eine Erklarung dieser Erscheinung sehr dankbar.

* *
-------------------- 1 *

* „S tahl und E isen“ 1903, 1. Okt., S. 1080/81.

Y o r  si t z o n d e  r :  D a sonst n iem and das W ort
orgreift, so m ochte ich m ir eino Bom erkung zu F a li 1 
(HartguBbiichse) gesta tten . Mir erschcin t die Zu
sam m ensetzung der E isenm ischung, 50 °/o S tah l und 
50 »/o H am atit, die H auptursacho  zu sein. Ich  halte  
oine solche M ischung n ich t fiir rich tig . Man muB da 
besser ein w eniger kohlenstoff- und w eniger silizium- 
haltigos E isen  nehm en. Man b rau ch t dann auch nicht 
so viel S tahl zuzusetzen. D as U m ruhren  is t wohl auf 
alle Fa lle  gut.

O boringenieur C. I l e n n i n g  (H eidelberg): Ich
m ochte au f die G attie rung  des balkenform igen  Hohl- 
ko rpers u n ter P u n k t 4 boziiglich des hohen Mangan- 
gehaltes, der m ir auffiillig erscheint, zuruekkom m en. 
Im  fertigen Stiick sind 3,02, 3,05, 3,08 °/o M angan 
o n th a lto n ; dabei ist dor hohe Schw efelgehalt von
0,192, 0,142, 0,080 o/o und im  D urchschn itt 0,138 °/» 
n icht r e c l i t  Y e r s t a n d l i c h .  Die E rfah ru n g  h a t  gelehrt, 
daB M angan ein sehr 9tarkes und gut w irkendes Mittel 
ist, um  den .Schwefel aus den Gufistiickcn herauszu- 
bringen. E s ist auch sonderbar, daB, wenn die Jli- 
schung 2,82 %  M angan en th ie lt, das fertigo Stiick
3,05 o/o M angan en tba lten  soli. W enn m an M angan 
in so hohen P rozen tsatzen  beifiigt, 80  h a t die E rfah 
rung gezeigt, daB dasselbe sohr s ta rk  abbrennt. 
W onn m an M angan ohne groBen Y erlust in die Gat
tierung  hinoinzubringen w unscht, so ist am  beston die 
E isenm ischung so zu w ahlen, daB jedo Kom ponentę 
M angan in geniigenden M engen cntlialt. Denn wenn 
m an e in e  E isensorte m it bohem  M angangehalt zu- 
setzt, so w ird je d e r  gefunden haben, daB ein unYer- 
haltnism aB ig hoher P rozentsatz  Yon der M anganmenge 
abbrennt. Insofern  scheint h ier ein W iderspruch  Yor- 
zuliogen.

$tpL=!3Ńg. H . A d a m m e r  (H engelo ): Ich karni
hierzu bem erken, daB von diesen K orpern  Yiele ge
gossen worden sind. A lle zeigen die eigentiim liche 
E rsch ein u n g : einen hohon M angangehalt neben hohem 
Schw efelgehalt. Tch bin eben dam it beschaftig t, die 
GuBstucke an  Yerschiedenen S tellen zu untersuchen. 
Die Y o r l i e g e n d e n  Ergebnisso a in d  alles Oberfliichen- 
analysen. Bei diesen GuBstucken sind noch eine 
Mengo anderor E rscheinungen  zu erk la ren  z. B., daB 
der K ohlenstoff im  S trah l holior ist a is im Stiick.

O beringenieur C. I l e n n i n g :  W ie dick sind die
W andungen gew esen ?

Sipt.«3iU0. A d a  m m  e r :  TJngefahr 150 mm. W egen 
des A bbrandes bem erko ich, daB er im m er der 
gleicho blieb.

O beringenieur C. H o n n in g :  A ber es w ar eine An- 
re icherung  an M angan da.

®ipL=3nQ. A d a m m o r :  D as M etali h a tte  3,48 o/n
M angan ohne A bbrand. Die P roben  aus dem  Strahl 
genom m en ergaben  2,77 und 2,86 °/« M angan. Die 
llandzono des fertigen Stiickes zeigte allerd ings mehr 
M angan. F es t steh t aber, daB im Ofen M angan ver- 
b ran n t iBt. D er M angangehalt istYon 3,48 o/0 auf 2,82 °/o 
gesunkon. W ie ich  in m einem  Y ortrago  ausfuhrte, 
ist das M ateriał m it 16 o/0 Satzkoks und erwarmtem 

W indo geschm olzen. Yon dem K ohlenstoff des Koks 
Yerbrannten nach  den G ichtgasanalysen  nur 50 0/o zu 
K ohlensaure , de r R est zu K ohlenoxyd. H ieraus er- 
kliire ich  m ir den YorhaltmsmaBig geringen  Mangan- 
abbrand  Yon u ngefah r 20 °/»-

O beringenieur C. I l e n n i n g :  Ich  kom m e uber eines 
n ich t bo ohne w eiteres weg. Die M ischung enthiilt 
ohne A bbrand  3,48 o/0 M angan, die Probe aus dem 
S trah l 2,77 °/o, im M ittel 2,82 °/o, im  fertigen GuB- 
stuck  sind dagegen  3,05 %  M angan.

S tp L ^ n g .  A d a m m e r :  Ich  bem erko nochmals,
daB die A nalysen Y o m  fertigen  GuB nur A nalysen yoii 
der auBersten Oberflache sind. Im  Inneren des Gub- 
stucks muB sich w eniger befinden. Die G ehalte im Innern
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und an  dor Innenseite  sind jedoch  noch n ich t fest- 
gestellt. *

Ing. E d . S c l i i i r m a n n  (Coswig b. D resden): Boi 
dem ersten  G egenstand, HartguBbiichson, finden wir 
ohno A bbrand einen Schw efelgehalt yon 0,04 °/*. Das 
GuBstiick erg ib t 0,13 °/o. Ich  m ochte fragen , kom m t 
eine derartige  S teigerung  dos Schwefcls vor und ist 
sie sonst boobachtet w orden? (Zurufe : J a ! )  Dann 
hiitte ich gern  gohort, w er yon den H orren  E rfah 
rungen iiber den EinfluB von K u p f e r  hat.

Y o r s i t z e n d e r :  "Wir w erden gern dio letzte
Anfrage des H rn . Schurm ann bei nach stc r Gelegen- 
lieit besonders bohandeln.

O beringenieur E . N e u f a n g  (D eu tz): Ich  mochte 
Hrn. A dam m er beziiglich des Z ylinderdeckols fragen : 
W ar daa ein H ohlkorper?

©tpl.=3fng. A d a m m e r :  Jaw ohl.
Obering. I f e u f a n g  (fortf.): Ich  erkliiro m ir die

S ch w i t z k u g e l n  dadurch, daB der K ern  Yielleicht nicht 
geniigend L uft gehabt h a t, daB das Eisen angefangon 
hat zu pum pen und einen gew altigen  D ruck erzeugt 
liat, wodurch dann Eisen zum S te iger herausgedriick t 
wurde und diose K ugeln gehildet liat. Daa habe ich 
schon oft gosehen. DaB diese Schw itzkugeln nichta 
Beaondcres sind, sehen Sie an der AnalyBe, welcho 
mit derjenigen dea Z ylinderdeckols selbst ziem lich 
ubereinstim m t, nam entlich  ist der Phosphorgehalt kein 
koherer. Ich  e rk lare  m ir die K ugeln dadurch , daB 
der K ern n ich t einw andfrei w ar.

® ipl.=3n 8- A d a m m e r :  D or K ern  konnte nach
oben die L u ft gu t abgebon. D er T ric liter w ar auBer- 
dem vollstandig dicht, B lasen w aren n icht darin. Am 
GuBstiick se lbst w ar nichts von B lasen  zu bem erken, 
<tasselbe w ar yo llstand ig  d ic h t ; auch zeigten aich 
sonat keine E rscheinungen, welche au f einen Kern, 
der gekocht hiitte, hindenteten .

Professor B. O s a n n  (C lausthal): E s ist eben
yon Schwitzkugeln die Rcde gowesen. D er S teiger 
war e rs ta rrt, bis auf einen kleinen Kaum , der noch 
mit fliissigom Eisen orfu llt w ar. Nun o rsta rren  be- 
Btimmte Teile der lłohcisen leg ierung  zuerst und lassen 
eino Legierung zuruck, die noch fliissig bleibt. AVic 
diose zusam m engesetzt w ar, laBt sich yon vornherein 
schwierig sagen. D as HerauBprossen der L egierung 
ist meiner A nsicht nacli so zu e rk la ren : In jedem  
GuBstiick en tsteh t eino Spannung beim A bkiihlen; 
die H aut d ruck t dabei auf das Innere . Diese Span
nung auBort sich beispielsweise beim  GieBen von 
HartguBwalzen derart, daB die "Walze reiBt. Hiiufig 
wird ein Teil des fiiissigen Inha ltes dabei hinaus- 
getrieben. Es ist m oglich, daB m an noch eine andere 
Erklarung dafiir findet. Mir orschien dieser E rk larungs- 
Yersuch oihlcuchtend, ais H r. N eufang sprach.**

* Hr. S ip l.s jfng . A d a m m e r  sch reib t uns nachtriig- 
lich: „Eino in den letz ten  T agon yorgenomm eno
Untersuchung der M itte des Q uersclinittea eines glci- 
chen K orpers e rg ab , daB sowohl oben wio unten der 
-Mangangehalt im  In n ern  ge rin g er w ar, ais an der 
AuBenseite. D er Schw efel w urde auch nach dem In 
nem zu g e rin g e r; fiel aber im  V erhaltu is bedeutend 
starker ais das M angan. I lie rau s  ist zu schlieBen, 
daB sich an der AuBenseite eino A nre iche iung  von 
Schwefel und M angan vorfindet.“ Die Ked.

** Hr. P rof. O s a n n  to ilt uns in E rganzung seiner 
Ausfiihrungcn N achstehendes m it: „D er von m ir ge- 
gebene E rk larungsyersuch  laBt sich durch folgende 
Skizze (Abbildung 1) yeranschaulichen : Bei A liaben 
■"'ir noch fliissigen Inh a lt, a llse itig  durch e rsta rrtes  
Eisen eingeschlossen. D ehnt sich dieses aus, wo- 
n'3glich unter V erringerung  des D urchm essers D in
folge der Schwindung, so muB das flussige Eisen 
herausgepreBt w erden. E s findet nach der Schwin-

Z ivilingenieur O. L e y d e  (W ilm orsdorf - B e rlin ): 
Mir will n ich t sclieinen, daB dio geschilderton  Aus- 
schw itzungen m it dein K orno des erwiihnton GuB- 
stuckes zuaam m enhangen; ich halte  dio Ausschw itzun- 
gen fur S o i g e r u n g e n ,  y e ru rsach t durch dio Zu- 
sam m enschm elzung hoterogoner E isonarten , oventuell 
besonders yeranlaBt durch  M angel an m echanischer 
Durchm ischung.

E in  rech t auffiilliges B oispiel.einer solchen Soigc- 
rung  (Schw itzkugelbildung im Grofien) beobachtete 
ich yorzeiten bei einem 
D am pfiiam m er-P ellert; der 
Schwalbenscliwanz dossel- 
bon brach  nach ku rzer Be- 
triebszeit ab, und es zeigto 
sich ein Saugloch nach 
nebenstohender Skizze (Ab
bildung 2), yeranlaBt durch 
ungenugenden T ric liter und 
Druckkopf. In  diesem  Saug
loch fand sich ein fast yflllig 
loses, etw a 100 X  150 »im 
groBes und etw a 15—20 mm 
tlickes Stiick Eisen, welches 
yiel d ichteres und hellores 
Gefuge ha tte  ais der Pe lle rt, 
und dessen Analyso nach- 
he r einen sehr hohen Plios- 
p horgohalt aufwies. E s h a tte  
sich hierin  eine besondere 
L eg ierung  abgeschiedon, die le ich ter fliissig w ar, ais die 
G rundm asse, und welche in der e rs ta rr te n , schw er- 
schm elzbaren G rundm asse langere  Zeit fliissig gehalten  
wurde, ais sie sonst zu ihror E rs ta rru n g  gobraucht ha tte . 
Aus den Poren  der GrundmaBSO wurdo bei ih ror E r
sta rru n g  und Sclirum pfung die leichtflussigore, phos- 
phorhaltigore  L ogierung wio AVasser aus don Poroń  eines 
Schwam ines herausgepreB t. Das A ustre ten  solcher 
A bsonderungen findet na tiirlich  n icht da  sta tt, wo die 
G rundm asse (so an don W anden der Form ) schon 
erBtarrt und fur solcho AuSBchwitzungen undurchlassig

dungshohle hin den geringsten  AViderstand und fuhrt 
zur E ntstehung  dor „Schw itzkugel“ , bossor gosagt 
der „Soigerungskugel“. Die Z usam m ensetzung dieser 
Seigeruugskugel zeigt oine sehr ausgeprag te  Kohlen- 
stóff- und Schw efelyerm inderung. Dies stim m t auch 
m it m etallograpliischen B etrachtungon iiberein. Z u
erst schciden sich kohlonstoflarm e M igchkristalle aus, 
dio sich allerdings im  w eiteren 
Y erlau f m it K ohlenstoft anrei- 
chern. W enn sich diese Misch- 
kristallo  aber e rstarren d  an die 
Forinw and hangen, so bleibt 
ihr n iedriger K ohlenstoffgehalt 
bestehen, und dio fliisBige Mut- 
terlauge  muB kohlenstoffreicher 
sein. Schwefel bildet eisen- 
und m anganreiche L egierun- 
gen, dio spezifisch le ich ter sind 
ais das Eisen und nach oben 
steigen. Das zuruckbleibende 
E isen ist dann schw efelarm er, 
genau wie es in einem  R ohcisenm ischer der F a li 
ist. Dieses A ufsteigen echw efelreicherer Legiorun- 
gen zeigt iibrigens auch F a li 4 (balkenform iger 
H ohlkorper) sehr gut. E b w urde in der Y ersam m - 
lung Befrem den geauBert, daB n ich t auch der M angan
g eh alt im oberen Teile grofier sei, wie m an allerd ings 
erw arten  sollte. Y ielleicht ist er ab er auch grofier, 
nur n ich t unm ittelbar an der Oberflache, sondern 
etwaa darun ter. Ea w urde dann ganz oben eine an 
Schwefel e i s e n  reiche Legierung, und da ru n te r eine 
an S c h w e fe lm a n g a n  reiche L egierung  sein. Man 
muBte etw as tiefer bohren .u Die H edaktion.

Abbildung 1.
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gew orden ist, sondern nu r da, wo die P o ren  der Grund- 
massB noch n ich t in ih ren  W andungen e rs ta rr t  und 
wo sio noch durchliissig  sind. D ie langsam e Ab- 
kuh lung  u n terstiitz t scheinbar noch die chem ische 
T rennung  heider Legierungon, dio sich bei schneller 
E rs ta rru n g  n ich t ge trenn t habon w urden. A uf E in- 

gtissen is t solche A usschw it- 
zung danach durch Auf- 
gielien yoii W asser zu ver- 
h indern.

E tw as ganz A ehnliches 
t r it t  deutliclier beim  GieBen 
yon P  h o s p  li o r  b r  o n z e auf 
(s. A bbildung 8); h ier tren n t 
sich yon der G rundm asse 
eine diinnilussigere, zinnrei- 
chere L egierung  in ganz 
derselben Form . Is t  ein GuB 
Y o l l e n d e t ,  so ffillt anfnngB 
m it Schw indung des GuB- 
stiickes der T rich ter nacli; 
nach einer Zeit yon u n ter 
Um stiinden sechs — auch 
zehn — M inuten beginnt der 
sehon ganz e rs ta rr te  T rich 
te r  w ieder aufzuloben ; auf 
dem Grund des T rich ters 
en ts teh t eine k leine Schwitz- 

kugel, dio sieli m ehr und m ehr ycrgroB ert und zu- 
weilen don ganzen T rich ter bis zum U eberlaufen  fullt. 
Hei schnellem  E rsta rren  der Form en tr it t  auch bei 
der Bronzo eino d e rartige  T rennung  yerBchiedener 
L eg ierungen  n ich t ein. Heim GieBen Yon m ehrfach  
um geschm olzenem  B ronzem ateria l Yerliert sich die 
N eigung zu E ntm ischungen.

Bei groBeren E isenguasen w ird zum Teil zur 
Y erh inderung  Yon Entm iBchungcn daB lliłssige M a
te ria ł in der GieBpfanne gohorig  m it eigena dazu lier- 
g e ite llten  Itu lire rn  durcheinander gem iacht. Am zweck- 
milBigaten b leib t es im m erhin, n ich t zu aehr Yon- 
e inander verBchiedeno E isenm arken m ite inander zu 
yerm ischen.

S ip I.= 3n S' A d a m m e r :  Um nochm als au f dic 
K ern frage  bezw. das eventue[l durch  dio K erne be- 
w irk te  H erauslaufen  yon E isen aus den Steigern  zu- 
ruckzukom m en, m ochte ich einen andern  F a li aus 
m einer P rax is  anfuhren .

Y or dem  E isen , w elches zu den heute erw ahnten  
balkcnform igen H ohlkorpern  Y erw endung fand, w urden 
im m er 1000 kg  gew dhnliehes E isen  m it norm alen  
G ehalten an Siiizium, Phosphor und M angan gesetzt. 
D ieses E isen  wurdo zu G egenstanden, die g a r n icht 
oder sehr w enig b earb e ite t w urden, Yergosson. E s 
en th ie lt na tu rlich  dadurch , daB Yon dem folgenden 
Eisen dazwischon lief, yiel M angan und w enig Si- 
lizium. E ines T ages w urde m it diesem  Eiaen ein Holil- 
ko rper m it yielen Kornon, ala ZylinderfuB bestim m t, 
im G ew icht von 880 kg  gegossen. Ais das GuBstuck 
in der E rs ta rru n g  begriffen w ar, zeigten sich au f dem 
EinguB einzelnc Tropfen, und allm ithlich liefen aus 
ihm 2 bis 3 k g  E isen heraus. Die Schuld daran  
wurdo dem  F o rm er beigem essen und angenoinm en, 
daB er die L uft von den K ernen n ich t gu t abge- 
fiih rt hiitte.

N ach ein iger Zeit w urde Yon einem  ahnlichen 
E isen ein kleines, aber ziem lich dickes Schw ungrad 
im Gewicht von 800 kg gegossen. H ierbei w ar nur 
oin k leiner K ern  fur die B ohrung yorhanden. E inige 
M inuten nach dom GieBon kam  das E isen  aus dem 
Steiger, der au f der N abe stand, heraus. Nun e rk la rte  
ich m ir die E rseheinung  so, daB das E isen  infolge seines 
hohen M angangehaltes yiel Gas gelost enth ielt. 
D ieses Gas entw ich dann beim  Beginn des E rs ta rren s  
des E isens und trieb  das noch Siissige E isen  heraus. 
W ar diese E rk liłrung  nun rich tig , so muBte ein hoherer

Silizium gehalt, indem er dio Gase band, die E rschei- 
nung yerhindorn. E s wurdo a lsdann nochm als ein 
B olches  Schw ungrad gegossen, aber dom Eisen lioch- 
prozentiges Ferrosiliz ium  in der Pfanne zugesetzt. 
D er E rfo lg  blieb n ich t a u B ,  der S te iger blieb ruhig 
und zeigte sich beim  A bschlagen  yollstiindig dicht.

Ingcniour W . E m r i c h :  N ach m einem  DafOr-
h a lten  kann an dem E ntstehen  der Schwitzkugeln 
au f den Kopfen dor S te iger den in einem  GuBstuck 
befindlichen K ernen  keine Schuld zugem essen worden. 
Ich h a tte  w iedorholt G elegenheit zu beobachten, daB 
diese Schw itzkugeln auch bei solchen GuBstucken auf- 
treten , w elche k e in o  K erne en thalten , woyon nach- 
stehond einige Beispiele angefiihrt Bein m ogen.

1. Z uerst w urden Schw itzkugeln walirgonom m en 
bei der H erstellung  yoii Probestiibcn fiir FcstigkeitB- 
yersuche. Die Stabe h a tten  einen D urchm esser von 
30 mm und eine L ange yon 600 m m ; sie w urden in 
griinem  Sand zu je  sechs Stiick yon einem  gem ein- 
sam en T rich ter aus, um  welchen sie im K reise steliend 
angeordnet w aren, gegossen, und zw ar fiir jeden  Y er
such zwei Serien. Dor T rich ter ha tte  ebenfalls 
30 m m  (j). D as E isen  fiir beide S tabsorien ent- 
stam m te e iner gem oinsam en K ranpfanne, in welche es 
vom  K upolofen aus abgestochen w urde. D as GieBon 
der Stiibe erfo lg te etw a 5 bis 7 M inuten nach  SchluB 
des A bsticlies m ittels zwoier Schorpfannon. In dio 
eine dieser P fannen w urde yor dem Fiillon ein Des- 
oxydationsm ittcl geb rach t, und der P fanneninhalt yor 
dom AusgieBon in die F o rm  tu ch tig  um goriihrt. Die 
GioBtem peratur be trug , m it einem  Le C hatelier-Pyro- 
m eter gem ossen, etw a 1240 bis 1260° C.

N ach dem  E rk a lten  zeigte sich fast regelmiiBig 
auf den Kopfen der E i n g u s s e  (die bokanntlich spater 
e rs ta rren , ais die KBpfo der eigontlichen Y crsuchs- 
stiibe) eine m ehr oder w eniger groBo Anzahl (in 
m anchen Fiillon bis zu einem Dutzond und m ehr) 
kleiner Scliw itzkiigelchen bis zur GroBe einer E rbse. 
D ieselben w aren im allgem einen um so k leiner und 
zahlro icher, je  heiBer das E ison yergossen wurdo, 
jedoch  m erklicli groBer und geringer an Zahl, wenn 
der GuB bei etw as n ied rig ere r T em p era tu r erfolgte, 
so daB in beiden F iillen  das G esam tgow icht des in 
Form  yon Schw itzkugeln aus dem EinguB heraua- 
ge tre ten en  E isens wohl ziem lich gleich sein diirfte. 
W agungon konnten  m angels einer geeigneten  W ago 
nich t yorgenom m en w erden. Es sei noch bem erkt, 
daB dio G ieB tem peratur dor ohno D esoxydationsm ittcl 
geg 0 S8enen S tabserie  durchw eg um  10 bis 15° C nie
d riger lag  ais die der anderen  Serie, welclio zuerst 
gegossen w urde. Ob und oyentuell in welchem Mafie 
die A nzahl und GroBe der Schw itzkugeln auch mit 
dem D esoxydationsinittel in ursiichlichem  Z u B a m m e n -  
han g  steh t, lieB sich noch n ich t e rm itte ln , da ich 
auf dioson P u n k t b isher mein A ugenm ork noch zu 
w enig ge rich te t habe. Scheinbar is t das n ich t dor Fali.

2. AuBor bei den yorstehond beschriebenen s t a b -  
f o r m i g e n  GuBstucken konnte das A uftretcn yon 
Schw itzkugeln auch bei p l a t t e n f o r m i g c n  Gcgen- 
stiinden w ahrgenom m en worden. A uch in diesem Falle 
liandelt es sich um  einfache G egenstande im Gewichte 
yon etw a 15 kg, ohne K ern . Sie w urden yersuchs- 
weiso in e iner zw eiteiligen guBeisernen Kokille, einer 
sogenannten  „D auerform “ , hergeste llt.

N ebonstehende A bbildung 4 zeig t einen Y ertikal- 
schn itt durch diese Form . A und B sind die beiden 
F orm halften . Dio Fliiche C —D beider Stiicke ist be
arbeite t, um oin dichtes SehlioBen de r Form  beim 
GieBon zu erm oglichen. E  is t der EinguB und steht 
mit der dem  AbguB entsprechondcn A ussparung F  ni 
der Form hiilfto  A in u n m itte lb a re r Y erbindung, so daB 
das fliissige E isen  au f dem denkbar kiirzesten W egc 
in die F o rm  gelangen  kann.

Y or dem  ersten  GuB w urde dio Form  mittels 
e in iger heiBer T rich ter yon anderen  GuBstucken etwas
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angew nrm t und dann zum Guli gcsch rittcn , nachdem  
das E isen Yorher desoxydiert w ar. Dio GicBtcmpe- 
ra tu r be trug  anfangs, d. h. beim  ersten  GuB, etw a 
1300° G. N ach einigen Sekundon wurdo dio F orm - 
hiilfto B en tfern t und das GuBstilck aus A heraus- 
genommen. Diose ganze M anipulation wurdo sofort 
noch ein zweites Mai ausgefiihrt, ohne daB hierbei 
etwas AuinUligos an dom AbguB hiitte wahrgonom m en 
werden konnen.

Beim GieBen dos dritton  S tuckes w ar die eiserne 
Form  infolgo der Y oraufgegangenen w iederholton 
W arm ezufiihrung durch das fUissige E isen  schon ziem 
lich lioiB goworden, so  daB dor dritto  AbguB bis zu 
seinor Yoll igon  E rs ta rru n g  einen um einige Sekundon 
liingeren Z eitraum  benotigto, ais dio Y o r h e r g e g a n g c n e n .  
Mit der E n tfe rnung  der F o rm halfte  B wurdo jedoch 
auch diesm al n icht langer gew arte t ais Y o rh e r .

H ierbei w urde nun die W ahrnehm ung  gem acht, 
daB das GuBstilck bis zu etw a 70 bis 80 % der F lachę 

C—D m it zahlreichen kleinen Schwitz- 
k iigelchen you der zwei- bis dreifachen 
GroBo eines Stecknadelkopfea bodeckt 
w ar. Beim  vierten  AbguB zeigte sich 
derselbo Y o rg a n g ; jedoch  konnten in 
diesem  F a lle  die Schwitzkugelchen 
durch ein nochm aliges Anprossen dor 
F o rm halfte  B toils w ieder in das GuB- 
stiick h inein -, teils p lattgedriick t 
werden.

3. E ndlich  konnte ich das Auf- 
tre ten  Yon iiuBorst kleinen Schwitz
kugelchen  boi YerhiiltnismiiBig leich- 
ton Gogenstiinden im Gewichto von 
otwa 300 g  feststollen. Diese kleinen 
Stiicke wurdon ebenfalls Y orauchs-  
weiso in D auorform on ohno jeg lichen  
K ern  hergeste llt. Die Schw itzkugel
chen tra ten  auch hierbei rogolmaBig 
in einer unzahligen Menge ais iiuBorst 
auf, sobald das GuBstilck Yor dom 

Yoll igon E rs ta rre n  (in a llen  seinon Teilen) freigelegt
bezw. aus der Form  genom m en w urde. Bodingung
hierfur w ar jodoch, daB dic Form  Y o r h e r  durch die 
H erstellung m elireror Abgilsse auf eine geniigend hohe 
Tem peratur g eb rach t 'war, um ein Yolliges E rsta rren  
des Abgusses Yor dem Oeffnen der F orm  zu Yerhindcrn.

In  keinem  der beiden letz tgenann ten  F a lle  habe 
ich m ir anfangs Gedankon w eder darilber gem acht, 
welches wohl dio G rundursacho dos E ntstehens dieser 
Schwitzkugeln soin konnte, noch darilber, ob und 
eventuell welcho iiblen Fo lgen  dereń E ntstelnm g fiir 
das GuBstilck habon konnte. DaB bei den in D auer- 
formen hergeste llton  Stiickon ein zu frulies Freilcgen 
der noch nicht vollig e r B t a r r t e n ,  wciBgluliendon GuB- 
stucko dem E ntsto lien  Y on  Schw itzkiigelcben sehr 
forderlich sei, habo ich bald gem erkt, und fiir dic 
Folgę zur Y orhutung dessen entsprechendo MaB- 
nahmen getroflen, d. h. m it dem Freilegen  jedes wei
teren GuBstiickes einige Sekunden langer gew artet. 
Die Kflgelchcu tra ten  dann auch tatsach lich  nicht 
mehr auf.

O beringonieur C. H e n n i n g  (H eidelberg): Ich 
mochte die B eobachtungen bestiitigen, die Itr . Leyde 
angofohrt h a t, daB bei MetallguB, speziell Phosphor- 
bronze, sehr haufig ein solcbes lle rau s tre ten  von 
Schwitzkugeln beobach te t w erden kann, und sebiebo 
das der groBen K o n trak tion  (groBer AuBdehnungs- 
koeftizient) der Bronzo zu. Ich  glaube, daB bei GuB- 
stiicken aus GrauguB die zuletzt angefuhrto Theorie 
auch die richtigo ist, daB infolge der K ontraktion 
beim E rsta rren  der Oberfliichen des GuBstiickes ein 
^eil der im Iuneren  befindlichen, noch flussigen 
Masse herausgetrieben  wńrd.

Eine gewisse B esta tigung  dafiir scheint m ir darin  
zu liegen, daB H r. A d i i m m e r  dio B eobachtung
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m acbte, daB dio Schw itzkugeln w egblieben, sobald e r  
beim  gleichen GuBstiick der P fanne  m it fiiiasigem 
Eisen Ferrosilizium  zusetzto und so don Silizium gebalt 
Yon 1,3 auf 1,8 o/o ho raufbrach te . L etzte res E isen  h a t 
eino geringere  K ontrak tion  ais orsteros. (Z u ru fo : 
Das w ar n icht hierboi.) Ich  habe os bo Yerstanden.

A d a m m e r :  Es handclt sich durchaus 
n icht um  don Z ylinderdeckel, wo ich Silizium  zuge- 
sotzt habo, Bondem um oinen andern  F a li, niimlicli 
um  das Eison, w elches vor dem balkenform igen Ilo h l- 
kSrper gesetz t war.

GieBereichef L. T r o u h e i t  (E lberfeld ): Ich
m ochte den vorletzton H errn  llo d n er etw as fragen . 
E r h a t erw iihnt, daB m an dio Schw itzkugeln auch 
bei Kokillen bem erk t bat. Ich m ochto erw idern, daB 
dieso E rschoinung auf T auschung beruh t. Die m eisten  
Schwitzkugeln w erden wohl ais O xydationsbliischen 
anzuselien sein.

Ingen ieur E m r i c h :  H ierzu m ochte ich bem orken, 
dali es sich bei der Yorwondcten Kokille n ich t 
um eino Kokille im  gew 5hnlichen Sinno handelt, wie 
m an sic in GieBereien zur A ufnahm e Yon Pfannen- 
resten  aufzustellen pllogt, sondern um eine guBeisorno 
zwciteiligo, beim GieBen geschlossene D auerform  m it 
bearboiteten  SchlieBflitchen (Ygl. Abbildung 4). P rak - 
tisch diirften dem nach dio in der Kokillo h ergeste llten  
GuBstiicke wohl bis zur F re ileg u n g  der einen F lacho  
gegen O xydationsw irkungen der atm osphiirischen Luft 
gescliOtzt sein.

W enn die von dom H errn  Y orredner ausge- 
sprocheno Y orm utung zutreflend wiire, w iirden sich 
dio Schw itzkugelchen zwoifollos auch  schon boi den 
ersten  Abgilssen gezeigt haben, da dieso ebonfalls im 
rotglilhendcn Z ustande aus der Form  genom m en 
w urden, und ihnen som it reichlicli G elegenheit zur 
O xydation geboten wurdo, w elche auch tatsilchlich 
regelm aBig bei sam tlichen A bgilssen e in tra t. Dio 
O xydhaut w ar jedoch i i u B o r s t  d i l n n  und von 
schoner b lauer Farbę, wie wenn die GuBstucke einem 
InosydationsprozeB  unterw orfen  worden w aren ; auch 
w aren dioselben h ierdurch  gegen eYentuelle  R ost- 
angriffe in bobem  MaBe goschiitzt.

Die Schw itzkugelchen dagegen, welche nur ent- 
standen, wenn das F reilegen  der einen F lacho des Ab- 
gusses bei H e l l r o t g l u t  des lotzteren erfo lg te, 
zeigten eine ziem lich s t a r k o  O x y d k r u s t o ,  zu 
deron Bildung ja  sam tlicho Momonte gegeben w aren. 
J e  feiner dieso KOgelchen w aren, um so m ehr gingen 
sie in ih rem  g a n z e n  Q u e r s c h n i t t i n  die oxydischo 
Form  und ineinander iiber, so daB sie stellonwoise sebein- 
bar eine in sich zusam m enhiingende Glilhsclialo b ildeten . 
U nter der Lupo b e trach te t, konnte m an jedoch  die ein
zelnen K iigelchon ais solche deutlich w abrnehinon. Dio 
Schw itzkugelchen konnen dem nach n icht das P ro d u k t 
yon OxydationsYorgangen soin, sondern dio auffallend 
starkę Oxydation konnto erst stattfinden, nacbdom  
die Schw itzkugelchen, welche im  M oment des E ut- 
stehens sich in einem  teigigen Zustando befanden, 
sich gebildet hatten .

Y o  r  s i t z o  n d o  r : Ich m ochte dem w iderspreebon, 
daB die E rscheinungen, dio beobachtet w orden sind, 
nur O xydationsorscheinungen sind. Ich habe der- 
a rtig e  GuBstiicke gesehen, dio uber und uber mit 
kleinen K ugelchen besotzt w aren. Dio konnen daher 
kom men, daB sie aus der noch n icht geniigend er- 
s ta rrten  Oberflache herausgedruck t w orden sind. E s 
ist ab er auch m oglich, daB die ganze E rscheinung  
dadurch entstanden ist, dafi das M ateriał Gase geldst 
hat. Ea kom m t auch Yor, daB Gas frei w ird und an 
die Oberflache driingt.

Ingenieur E m r i c h :  E tw a Y o n  dem fliiasigen 
E isen eingeschlossene Gaae konnen die E n ts teh u n g  
der Schwitzkugeln in den oben gesch ilderten  F a llen  
nach m eineni D afiirhalten  n icht bew irkt haben , denn
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das E ison w ar vor dom YergioBen in B a m t l ic h e n  F allen  
desoxydiert. Ich erkliiro m ir die Sache folgendermaBen :

Die am w eiteston von den k iih lenden AYandungcn 
der einschlioBenden, guBoisernon, zw eiteiligen Form  
en tfern ten  P a rtien , alBo der K ern  dos GnBstiickos, 
e rs ta rre n  erst yollstandig, nachdem  der w eitaus groBte 
Teil dieses M ateriales bereits in den festen  Z ustand 
iibergogangon ist. Beim w eiteren  Abkiihlen dor 
auBeren Iliillo  des GuBstiickes z ieht sich dieselbe 
im m er m ehr zusam m en, so daB schlioBlich das noch 
teigigo M ateriał wie AVas8ortropfen ans einem  
Schwam m  durch die Poren der AYandung nach auBen 
g edriick t bezw. g eąuetsch t w ird, sobald ihm  yor 
dom yolligon E rs ta rre n  durch  dio E n tfernung  der 
einen Form hiilfto  dio M oglichkeit h ierzu  geboten 
wird. AYartet m an jedoch  m it dem  F roilegen bis 
zum yolligon E rs ta rre n  des g a n z  on  A bgussos, so 
tro ten  die SchwitzkOgelclion, wie bereits oben or- 
walint, n icht m ehr auf.

F a b rik an t E m i l  P e i p e r a  (Sonnenberg bei W ies
baden) : Ich nehm o an, dali die E rscheinung  des Auf- 
tre ten s der Schw itzkugeln an  GuBstucken in folgender 
AVeise zu orklaron is t: Donken wir daran , daB W asser 
n ich t bei 0°  C (boi Beinem  G efrierpunkt), sondern 
etw as frilhor, bei 4° C, den geringsten  Kaum ein- 
nim m t. Bei d ieser T em pera tu r von 4° ist das W asser 
also spezifiscli am  sohw ersten. Ich  m ochte daher dio 
A nregung  geben, festzustellen, w ann das iliissigo Eisen 
das geringero  Yolum en ha t, b o im E rsta rre n  oder frilhor? 
W onn das otwas frilhor der F a li ist, e tw a wie boim 
W asser, so tr itt  das kleinsto Yolum en nicht ein bei 
dor E rs ta rru n g , sondern friiher, boi der T em pera tu r, 
bei w elcher eben das kleinsto Y olum en e rre ich t wird. 
W enn bei dem F o rtg a n g  der Abkiililung bis zur E r- 
s ta rru n g  des fliissigen E isens das Y olum en desselben 
dann w iodor zunim m t, bo bildot diese Raum zunalim e 
dio U rsacho der EntBtobung der Schw itzkugeln.

E in Beispiel dafiir lie fert der GuB der kleinen 
H artg u B rin g o , die in den R ohronw alzw erken zum 
Ziehen der R ohre Y erw endung finden. Dieso w erden in 
guB eisernonD auerform engegosson. Die F o rm  ist zweitoi- 
lig , sio w ird nach  A rt einer Z ange oder Scliere gcoffnet. 
Den K ern  b ildet ein gedrohtor, guBeiserner Dorn.

Sobald min nach  dem  Gusso dcB H artguB ringes, 
boi Beginn des F re ilegens desselben, der Dorn zu fr ii h 
h e rausgesęh lagen  w ird, zu einem  Z eitpunkt, wo das 
Innero  des R inges noch fliissig ist, so ist die Innen- 
flficho des R inges seh r schnell d icht m it Schwitz- 
k iigelchen besetzt.

AVenn d erartigo  D auerfo rn ien  oft h in tere inander 
geb rau ch t worden, so muB dio Zeit, dio dieser D orn 
in der GuBform bleibt, im m er ein p a a r Sekunden 
lan g er gew ahlt worden, sonst b ilden sich die Schwitz- 
kugoln. G erade bei H erste llu n g  d ieser k leinen H art- 
guBringe fu r die Rolirenw alzw erke tr it t  die E rsch ei
nung der B ildung dor Schw itzkugeln auf der Innen- 
flache dor R inge sehr leich t oin. Sie ist nur dadurch  
zu erkliiren, daB das fliissige E isen  seinen geringsten  
R aum inhalt n ich t in  dem .Moment h a t, wo es e rs ta rrt, 
aondern otwas friiher.

In g en ieu r E m r i c l i :  Beim  orstm aligon A u f
tre ten  der Schwitzkiigelchon bei den in Dauerform on 
hergeste llten  AbgUsaen habo ich  boziiglich des E nt- 
stohens derselben dio gleiche A^ormutung gehegt, wio 
der I le r r  Arorredner sio soeben zum A usdruck brachte. 
Aus den be re its  oben w iedorholt angefiih rten  Griinden 
habo ich m ir jedoch  spiiter gosagt: dieser o igenartige 
Arorgang ist auf dio durch  das Abkiihlen hervorgorufene 
K ontrak tion  der AbgusBO zuruckzufiiliren.

W enn nun auch die B ildung von Schwitzkiigcl- 
chen durch  dioso E igenschaft deB GuBoisons horyor- 
gorufen wiirde, dann miiBten sich dieselben zweifellos 
auBer bei den E i n  g u s s o  n yon Probestiibon (ygl. 
Boispiol 1 der E n tstohung  yon Schwitzkugeln) auch 
boi don iibrigen Staben der betroffendon Serio zoigen, 
da dereń Kopfo ebenfalls freiliegen und oinem Ile r- 
austro ten  des orstarronden  E isens auch h ier keine 
Schrankon gesotzt sind. Diese Kopfo w aren im 
G ogenteil bei siim tlichen S tabserien  5 bis 20 mm 
eingefallen.

Aro r s i t z e n d  or :  Ich  m ochte don Y orsch lag  machon, 
diesen G egenstand je tz t zu yerlassen . Es freu t mich, 
daB w ir eino so lebhafte Aus8])racho bekom m en haben, 
und ich danko allen Ile rro n , dio sich an  der Bc- 
sp rechung  bete ilig t haben.* AYir kom m en je tz t zu dom 
zweiten Punkt.

* Zu der bobandelten  F rag o  orhiilt dio R edaktion 
von H rn . ® r.=3ng. H a n e m a n n  in C harlo ttenburg  
noch nachstehende M itteilung:

„AYenn das E rs ta rre n  dos R oheisens hinroichend 
langsam  yor sich geht, scheiden sich  nach einem  all- 
gom einen Gosetze auB der Schmolzo zuorst kohlen- 
stoffarm ore K ristallo  aus, so daB dor lan g er fliissig 
bleibendo Teil kohlenstofireichor w ird. D er zuletzt 
o rsta rrendo  A nteil h a t auch  den hochsten  Kohlen- 
stoffgehalt, don sogenannten  eu tek tischen  G elialt yon

n Si den Silizium-^4,3 — °/° Kohlenstoff,

geh alt in P rozen ten  bedoutot. D iesor am  langsten 
fliissige B estand teil bildot sich yorzugsweise im Innem  
des R ohoisenstuckes und fiillt h ie r  die R aum e zwi- 
schen den friiher festgow ordenen Teilen aus. AVenn 
nun in diesom ZuBtande der ErBtarrung  im  Innem  
des Stiickes D ruck  entBteht, und die feste iiuBero 
K ruste  des StilckeB P o ren  ha t, ao w ird die Fliissig- 
k e it herausgepreB t und b ilde t Schw itzkugeln. Der 
dazu erforderliche D ruck  kan n  durch  dio Schwindung 
hery o rg eb rach t werden, besonders w enn zu der ge- 
eigneten  Zeit bei schon unnachgieb iger SuBerer Schale 
im In n em  G raphitb ildung  einsetzt. D a dio Ausbilduug 
des D ruckes yon m annigfachen UniBtiinden abhiingt, 
da ferner die M enge des gekennzeichnoten  Schmelz- 
restes  je  nach der chemischen Gesam tzusam m eu- 
sotzung w echsolt und die iiuflere Schale m eist nicht 
poroś ist, sind die Schw itzkugeln eino seltenere Er- 
Bcheinung. Dio im yorliegenden F a lle  beobachtete 
Z usam m ensetzung der Schw itzkugeln yon 3,84 °;o 
K ohlenstoff und 1,19 0/0 Silizium  n a h ert sich der oben 
angogobonen eu tek tischen  Form ol.“

Der Kohlenstaub im Form sand und seine Bewertung.
Bericlit von Oberingenieur C. H enning (Heidelberg).

I ch mochte Ihre Aufmerksainkeit auf ein in 
allen Giefiereien in erheblicher Menge ver- 

brauchtes Materiał lenken, welches durchaus keine 
nebensachliche Eolle im Ausgabebudget derselben 
einnimmt. Besonders gilt dies fiir die grofieren 
Handelsgiefiereien, welche viel leichtere Ware 
erzeugen und welche infolgedessen viel Modell- 
sand aufbereiten mussen.

Eine von mir geleitete Giefierei fiir Form- 
maschinengufi bereitete tiiglich 56 cbm Form
sand auf und setzte 3 cbm Kohlenstaub — 
5,35 °/o zu. Das ergibt einen taglichen Yer
brauch von 1500 kg oder einen jahrlichen Yer
brauch von 450 000 kg Kohlenstaub. 1000 kg 
bester Steinkolilenstaub kostete durchschnittlich 
24 J t  franko Yerbrauchsstelle, so dafi im
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Jahr fiir 10 800 J(> Steinkolilenstaub verar- 
beitet wurde.

Der Steinkolilenstaub wird bckauntlicb dem 
Modellsand beigefiigt, um das Anbrennen des- 
selben an der Oberflache des GuBstiickes zu 
yerhindern. Beim Einlaufen des fliissigen Eisens 
in die Form findet sofort eine Destillation des 
zwischen die Sandkornchen eingelagerten Kohlen- 
staubes statt, die letzteren werden von einer Gas- 
hiille urngeben, ja es bildet sich eine formliche 
Gasschicht zwischen der Sandwand der Form und 
dem fliissigen bezw. erstarrenden Eisen, so daB 
das Eisen dieselbe nicht eng beriihren kann, und 
infolgedessen die Sandteile nicht zum Anfritten 
an die GuBstucke kommen konnen. Die letzteren 
gelangen dann glatt und oft schon blaugrau aus 
der Form heraus.

So soli es sein, so ist es aber leider hiluflg 
nicht, und oft tritt unvermutet und plotzlich, 
manchmal Yoriibergehend, manchtnal hartnilckig 
wiederkehrend, ein Anbrennen der GuBstucke ein, 
ohne daB eine Storung in der gut arbeitenden 
und sorgfaltig iiberwachten Sandaufbereitung und 
Sandzusammensetzung beobachtet werden konnte.

Der Grund fiir diese Storungen liegt sehr 
haufig in der Qualitat des zugesetzten Kohlen- 
staubes. Die Anforderungen, welche an best- 
geeigneten Kohlenstaub zu stellen sind, sind 
groBte Feinheit und GleichinaBigkeit der Kor- 
nung, hochstmoglicher Gehalt an fliichtigen Be- 
standteilen (Gasgehalt), geringer Aschengehalt 
und Trockenheit.

GroBte Feinheit in der Staubform wird des- 
wegen zu fordern sein, weil der Steinkohlen- 
staub jedes Sandkornchen des Modellsandes mit 
einer feinen Schicht iiberziehen soli, um so

seiner Aufgabe am besten gerecht zu werden. 
Beigemengte grobere Kohlenkornchen nehmen in 
der Sandoberfhtche der Form einen besonderen 
Platz ein und schieben sich gerne zusammen. 
Diese Stellen der Form brennen dann beim 
GieBen aus, und es bilden sich groBere oder 
kleinere Hocker auf dem sonst glatten GuBstiick.

Je hoher der Gasgehalt, d. h. der Gehalt 
an fliichtigen Bestandteilen — bezogen auf den 
bei 100° C getrockneten Kohlenstaub — ist, 
welche derselbe bei der Destillation durch das 
fliissige Eisen zu entwickeln vermag, um so 
geringer kann zur Erreichung obengenannten 
Zweckes die prozentuale Zusatzmenge an Stein- 
kohlenstaub sein, um so geringer ist also die 
Ausgabe fiir diesen Zweck.

Es darf auch nicht iibersehen werden, daB 
nach dem AbgieBen der Formen, also nach Aus- 
treibung des Gasgehaltes aus dem Kohlenstaub, 
feiner Koksstaub im Sand zuriickbleibt, welcher 
vollstandig mager ist und dazu beitragt, die 
Bindekraft des Sandes, welche infolge des Zer- 
storens eines Teiles des Tongehaltes des letzte
ren bereits herabgesetzt war, noch mehr zu 
vermindern. Je feiner nun der Kohlenstaub 
war, um so leichter verbrennen dereń Koks- 
teilchen vollstandig.

Ein hoher Aschengehalt des Kohlenstaubs ist 
aus zweierleł Griinden zu verwerfen. Einmal 
bezahlt man das tote gemahlene Gestein ais 
Kohle und dann setzt dieselbe durch ihren 
Aschengehalt die Feuerfestigkeit des Formsandes 
haufig herab.

In Zahlentafel 1 sind eine Anzahl Analysen 
von Kohlenstaub aus meiner Praxis zusammen- 
gestellt.

Zahlentafel 1. S t e i n k o l i l e n s t a u b .

1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 0 | 10 11

Llefe-

ran t
W arner j Asche

% 1 %

Fluch tige
B estand

te ile

%

Kok«-
ausbeutc

%

P reis fiir 
1 T onue franko  
V erw endungs- 

ort

M ittlerer
W asser-
geha lt

%

P reis  
fiir 1 T onne 
w asserlreien  

K ohlen- 
staubes 

J i

M ittlerer
G asgehalt

%

P reis  fur 
100 k "  Gan 

im tro ck en en  
Stnube 

.U

Preis- 
Ycrgleich 

in  % 
fiir eleichc 

W erte

1
2,4
4,25

6,2
14,3

16,9
18,1

83,6
81,9

|  23,00 3,3*2 23,80 17,5 13,60 140

11

2,2
2,1
1,3
1,75

10,9
14,2
17,6
19,8

24.1
23.1 
29,5
28.2

75.9
76.9 
70,5 
71,8

■ 25,00 1,84 25,50 26,2 9,73 100

i i i

1,2
1,2
1,5
0,8
0,8

11,8
13,0

9,8
10,2
10,8

11.5
15.6 
12,0 
20,0 
15,0

88,5 
84,4 : 
88,0 
80,0 
85,0

22,00 1,1 23,30 14,8 15,07 152

In Spalte 8 ist der Preis des bei 100° C neten Preis an, welcher der wirkliche Grad-
getrockneten Staubes berechnet, da der bestimmte messer fiir den Preis des Staubes ist. E 3 zeigt
Gasgehalt sich auf trockene Substanz bezieht. sich, daB demnach der Staub I 40 °/o, der
Spalte 10 gibt den fur 100 kg Gas berech- Staub III 52 °/0 teurer ist ais Staub II,
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welcher den hochsten Bezugspreis unter den 
drei Sorten besitzt.

Es wurden nachstehende SchluBfolgerungen 
zu ziehen sein:

1. Wenn eine Giefierei fiir ihre Modellsand- 
verhaltnisse und GuBstiicke einmal einen be
stimmten Kohlenstaubgehalt und damit einen be
stimmten latenten Gasgehalt, welcher sich am 
besten bewilhrte, empirisch festgestellt hat, so 
sollte dieser latente Gasgehalt im Modellsand 
immer moglichst gleich gehalten werden. Zu 
diesem Zweck muf.) der durchschnittliche Gas
gehalt jeder Kohlensendung analytisch bestimmt 
und daraus die zu yerwendende Kohlenstaub- 
menge bereclmet werden.

2. Der Steinkohlenstaub sollte auf Grund 
seines Gehaltes an fliichtigen Bestandteilen be- 
wertet und auch bezahlt werden, bezw. es 
sollten seitens des Lieferanten bestimmte Ga- 
rantien fiir den Gasgehalt yerlangt werden.

Es wird sich das zwar vorerst wohl schwer 
durchsetzen lassen. Das beste Mittel fiir groBe 
GieBereien, um stets gleichmaBig feinen Staub 
von gleicbem Gasgehalt zu erhalten, ist, die 
beste gasreicbste und gewaschene Kolile in 
einer Kugelmiihle selbst zu mahlen.

D ie V olum engew ichte sind bei samtlichen 
gekauften Holzkohlenstauben erheblich hoher ais 
bei Staub aus reinen Kohlen. Der Birken- 
kolilenstaub von Lieferant I ist dabei hoher um
0,499 — 0,316 =  0,183 =  57% . Birken- 
Kohlenstaub II ist hoher um 0,6065 — 0,316 =
0,290 =  92°/0. Das zu hohe Volumengewicht 
ist ein Zeichen, daB die gelieferten Holzkohlen- 
mehle fremde Beimengungen enthielten von 
hoherem spezifischem Gewicht, ais Mehl aus 
reiner Birkenkohle hat.

Der F eu ch tig k e itsg eh a lt  der gekauften 
Holzkohlenmehle weicht wenig von dem ais nor- 
mal festgestellten ab; dies kann auf Zufallig- 
keiten der Witterung beruhen.

Der A sch en geh alt ist bei den gekauften 
Hołzkohlenmehlen viel hoher ais bei den aus 
reinen Holzkohlen hergestellten Mehlen, eine 
Bestatigung des unter Yolumengewicbt Gesagten,

Welche Kohlen wiirden hierfiir zu kaufen 
sein? Zweifellos die gasreichsten! Aber die 
gasreiche Sandfiammkohle, welche nicht backt, 
hat den Vorteil vor der langflammigen Back- 
kohle oder Gaskohle, und zwar im Hinblick auf 
den im Formsand zuriickbleibenden Koksstaub.

Wenn auch nicht in so erheblichem MaBe wie 
Steinkohlenstaub, so wird doch in yielen GieBe- 
reien auch eine Menge H olzkohlenstaub  ver- 
brancht, und zwar zum Einstauben der Mo- 
delle, damit der Formsand leichter loslaBt, 
sowie der Formen selbst zu dem Zwecke, eine 
schone glatte Oberflache des GuBstiickes zu er- 
halten. Besonders bevorzugt sind die Staube 
aus Birken- oder Erlenholzkohle, weil sie leichter 
und feiner ais die der schweren Holzsorten, 
z. B. der Buche, sind und einen groBeren Gas
gehalt aufweisen. Die Staube aus Nadelholz- 
kohlen sind weniger geschatzt, weil die Form des 
Staubes, wie das Mikroskop zeigt, mehr faserig 
ais kornig ist, und weil er leichter verbrennt.

Zahlentafel 2 gibt nebeneinander die Ana- 
lysen yon Stauben aus reiner Holzkohle und von 
gekauften Stauben, welche starkę Abweichungen 
von den ersteren zeigen, und dereń Zusammen
setzung erkennen laBt, daB sie stark verun- 
reinigt, also wertloser sind.

daB fremde Zusatze bezw. Beimengungen vor- 
handen sind.

Der Birkenkohlenstaub I hat 3,14 — 0,72 
=  2,42 =  336 °/0 zu viel Asche.

Der Birkenkohlenstaub II hat 6,45 — 0,72 
=  5,73 =  800 D/0 zu viel Asche.

D ie A lk a lita t der A sche ist bei den ge
kauften Hołzkohlenmehlen ebenfalls wesentlich 
geringer ais bei den aus reiner Holzkohle her
gestellten, wodurch wiederum fremde Beimeng
ungen nachgewiesen werden.

Der Birkenkohlenstaub I hat 8,90 — 5,65 
=  3,25 =  36 o/o zu geringe Alkalitat.

Der Birkenkohlenstaub II hat 8,90 — 4,66 
=  4,24 =  47 °/o z u geringe Alkalitat.

Der G liihverlust (Gasgehalt) stimmt bei 
den Hołzkohlenmehlen I und II mit den Mehlen 
aus reiner Birkenkohle annahernd iiberein. Es 
beweist das, dafi die oben gekennzeichneten Bei-

Z ah len tafe l 2. I l o l z k o l i l e n s t a i i b .

Staub aus re in e r  K ohle
G eknufter S taub von 

L ie fe ran t I
G ekau ftc r S taub von 

L ie fe ran t II

Buche BIrke K iefer B uche B irke
|

B irke
Birke, 
•piitere 

L ieferung |

Y o lu m e n g e w ic h t ........................
F e u c h tig k e its g e h a l t ...................
A sc h e n g e h a lt .................................
A lk a lita t der ABcbe auf Kohlen-

saure b e r e c h n e t ...................
G luhyerlust im  W asseratoft- 

strom  in 30 M inuten bei 
g le icher F l a m m e ...................

0,483 
3,88 °/o 
1 ,1 0  „

1 0 ,2 2  „ 

20,70 „

0,310 
4,17 o/0 
0,72 „

8,90 „ 

10,4 „

0,2 77 
3,89 0/0 
1,33 ,

15,77 „ 

2 0 ,6  „

0,5347 
5,12 o/0 
2,90 „

5,81 „ 

8 ,2  „

0,499 
4,35 o/0 
3,14 „

5,05 „ 

17,20 „

0,6005 
4,37 o/o 
6,45 „

4,00 „ 

16,3 ,

0,514 
4.95 °/o i 
3,50 „ |

5,01 „ 

2 0 ,0  „
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mengungen aus einem Materiał bestelien, welches 
annahernd den gleichen Gluhverlust besitzt, wie 
reines Holzkohlenmehl.

Man ersieht aus dieser Kritik der Analysen, 
Wie notwendig es ist, auch die Zusammen
setzung der gekauften Holzkohlenstaube zu 
iiberwachen.

* * *

Y o r a i t z e n d o r :  Ich  danke H rn. H onning fiir 
seine leh rre ichen  AuBfiihrungen und bitte dio H erren , 
die hierzu etw as zu sagen haben, das W ort zu er- 
greifen.

B etriebsdir. J . M e h r  t e n  s jr .  (E b ersw ald e): Ich 
m ochte dem H rn . Y ortragenden  oine F rag e  Yorlegen. 
Es handelt sich um besten  S teiukohlenstaub, den ich 
friiher, im W aggon, 5000 bis 10 000 kg, you einer ersten  
F irm a bezog. D er Staub w urde in Sśickcn geliefort 
und stets sorgfiiltig  in einem  geschlossenen Raum  bis 
zum Y erbrauch  aufbew ahrt. Ich  m achte w iedorholt 
dio B eobachtung, daB beim  V orbrauch  der ersten 
Siicke Staub die im K ohlensand hergeste llten  GuB- 
stiicko in der bekannten  schonen blauen F a rb ę  her- 
auBkamen; sp a ter ab er w urde, jo lan g er der Kohlen
staub g e lag ert ha tte , die Farbo der Gufistiicke unan- 
eehnlicher. D er letz te  K ohlenstaub jed e r Sendung 
blieb otwa 8 bis 10 W ochen am  L ag e r; anscheinond 
kann der Staub diese lango L ieg o ie it n icht Yertragen 
und yorliert daboi erheb lich  an G asgehalt.

Ich m ochte H rn . H onning fragen , ob er diese 
Beobachtungon auch gem ach t ha t, v ielleicht g ib t er 
eino andero E rk liiru iig  fiir d iesen V organg.

Oboring. C. H o n n i n g :  Ich  kann  diese B eobach
tung nu r bestiitigen. W onn m ail gu te  Steinkolilen 
auf ihren  G asgehalt untorsucht, so wird m an 
haufig bis 40°/o fliichtigo B estandteile  foststellen 
konnen, wiihrend m an bei beatem  Steinkohlenstaub 
kauni jem ala Uber 80°/o h a t finden konnen. Ea 
diirfte sich daa so e rk la ren , daB bereits  durch die Er- 
warm ung infolge des M ahlens Gas verloren  geht. 
Dann weiB m an auch, daB Steinkohlenstaub selir 
s ta rk  zur Selbsterw iirm ung neig t und deshalb m it 
grofier Y oraicht zu lag ern  ist. Es wird n icht gut 
sein, wenn m an zu Yiel anschafft. Den Staub 8 bis 
10 W ochen zu lagom , e rschein t m ir zu lang. D a
durch en tsteh t jedenfalls  ein bedeutender Gasverlust.

B etriebsdir. J .  M e h r  t o n s  j r . : Ich  w ill noch er- 
wahnen, daB ich bereits seit J a h r  und T ag  den K ohlen
staub nur noch in k leineren  M engen beziehe, tro tz 
dem konnto ich  dio gleichen E rscheinungen an  den 
GuBstucken beobachten. D er in F ra g e  stehende 
Kohlenstaub is t boeter Q ualitSt, er w ird in doppelten 
Sacken v e rpack t ge lie fe rt und bleibt stets bis zur 
Yerwendung in einem  abgeschlosBenen kiihlen L ager- 
raum  sorgfiiltig au fbew ahrt; eine M iBhandlung der 
Siicke iBt auageschlossen.

Obering. N e u f a n g  (D eutz): E s w urde bem erkt, 
daB die A nalyse bei dem K ohlenstaub am P latze 
ware. Dabei muB sich doch lierauaatellen, ob der 
Gasgehalt zuriickgegangen  ist. Ich  laase jeden W aggon 
Steinkohlenstaub unterauchen. W ir haben  einen 
Kohlenstaub m it 30°/o fliichtigen B estandteilen. Ein 
E rkennungam ittel fiir gu ten  Steinkohlenstaub ist die 
kaffeebraune F a rb ę . S teinkohlenstaub, der achwarz 
aussieht, iat n icht bo gut wie der braune. Sie konnen 
sehr leicht einen VerBuch in der A rt m achen, daB 
Sie von je d e r  Sorte in je  eino H and eine Probe 
nehmen und aie auf gliihende Eingiisae w erfen. Die- 
jenige Kobie, w elche zu erst entflam m t, ist die bessere. 
Auch diejenige, w elche den wenigsten Koka in Grus- 
lorm hinterlaBt, iat besser ais die, welche m ehr kom- 
pakte Stiicke K oks bildet.

W ir habon auch einon KohlenBtaub m it 26 °/o 
fliichtigen B estand teilen ; dioaer s ie h t achwarz aus 
und bildet m ehr Koka ais dio vorhin erw alinte Sorte, 
iat auch entsprechend billiger. Ich atim me H rn. 
H onning boi, daB m an den P reis der K obie nach  den 
fliichtigen B estandteilen  bomeasen soli. DaB die Kohlen- 
lieferan ten  daa schon liingat e rk an n t haben, konnen 
Sie aue dem  U m stande erm essen, daB der P re is  fiir 
hochgashaltige  K obie bedeutend hiiher ist, ala fiir die 
Kohle, welche n icht ao Yiel fliichtigo B estand teile  
enthiilt. Dor Preiauntorechied ist auch in dor H e r
ste llung  begrundet, da dio hochgashaltige  K ohle Behr 
langaarn gom ahlen w erden mufi, weil sonat leich t Ex- 
plosionen und Brando vorkom m en konnen. Dio beste 
K ohle fiir S teinkohlenataub iat oine Jungkoh le , die 
etwaa tilter ist ala B raunkohle, aber noch n icht rich- 
tigo S teinkohle gew orden ist.

Ing. W . E m r i c h :  W enn die groBere Explosions-
gefahr, die daa M ahlen fe tten  SteinkohlenstaubeB m it 
aich bringt, die L ieferan ton  Yeranlaaaon sollte, zeit- 
weiae m ageren  (gaaarm en) Staub s ta tt  fe tten  (gaareichen) 
zu liofern, dann miiBten dieae fo lgerich tig  den m ageren  
S taub auch wenn n ich t m it einem  groBeren, bo doch 
m indestena m it dem aelben F e in beitag rad  liefern , wie 
den fetten  Staub. Nun habe ich festatellen miissen, 
daB m ag erer S taub ein g roberes K om  aufwiea ais der 
yon fe tte r K ohle herriih rende. n ie rz u  gab nach- 
atehender Y organg  A nlafi:

Bei Y erarbe itung  oiner neuen Sendung Stein- 
kohlonstaub, der fiir die H erste llung  Yon M odellaand 
benutzt w urde, ste llten  aich w ahrend m eh re rer T age 
bei einer groBeren A nzahl von A bgussen Scliulpen 
ein, die b is  dahin  nu r auBerst seiten au ftra ten . D a 
den iibrigen, zur H erstellung  des ModellsandeB ver- 
w endeten Stoffon keine Schuld an diosem  Felile r bei- 
gem esaen w erden konnte, blieb nur noch die M oglich
k e i t  ttbrig, in  dem Y e r w e n d e t e n  S t e i n k o h l e n s t a u b  den 
S torenfried  zu  suchen, zum al da sich seit se iner Y er
w endung die Schiilpen in auffallend hohem  MaBe ein- 
ste llten . Beim  Y ergleich  einer Probo alten  und neuen 
Staubes zeigte aich aofort ein deutlich w ahrnehm barer 
F arbenunterach ied  zwischen beiden Sendungen. D er 
bis d a h i n  verw endete S taub lia tte  eine ins B raunliche 
iibergehende F arb ę , was auf einen hohen G ehalt an 
Aaclie achlieBen lieB, er w ar yon seh r groBer Fein- 
h e it und fiihlte aich achliipfrig an, ahn lich  wie Ton- 
m ehl. Ich m ochte dieaen S taub dah er fiir die Fo lgę  
kurz  alB „ fe tte n “ S taub b e z e i c h n e n ,  zum  U nterschied  
Yon der neueren  Sendung, welche ala „ m a g e r“ an- 
geaprochen sein mogę. D ieaer m agere  S taub ha tte  
eine tiefschw arze Farbo , w eaentlicb g roberes K orn 
ala der fe tte, und fiihlte sich im  Y ergleich  zu jenem  
aelir Bcharfkantig an. Boide Staubo w urden einer 
Analyse unterzogen, und h ierbe i die in nachstehender 
Z usam m enatellung n iedergeleg ten  Zahlenw erte e r
m itte lt :

S t e i n k o h l e n s t a u b .

Aller, N euer,
fe tte r  S taub m ag ere r S taub  i

% %

F e u c h tig k e it ................... 0,88 1,20
A a c h e ............................ 26,19 11,57
K o h le n s to f f ................... 49,90 64,00
W a s s e rs to f f ................... 6,90 6,00
fliichtigo Bestandteile 27,94 27,64 |
K oksauabeute . . . . 72,06 72,36

Beim Y ergleich  der beiden A nalysen fa llt sofort 
der hohe A schengehalt deB „ fe tten “ Kohlenataubea 
auf. E r stellt aich um 126 °/o hoher ala der W ert 
desjenigen der „m ageren" Kohle, w elcher m it 11 ,57%  
achon hoch iat. D er K ohlenstoffgehalt dea fetten  
Staubes muB gegeniiber dem jenigen dea m ageren
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S taubes ala ein auBerat n ied rig er bezeichnet werden. 
Die U nterschiedo im  W asB ersto ffg o h a lt sind n ich t bo 
auffallend, wio dio der heidon vo rgenannten  B estand
teile. D agegen lieg t h insich tlich  der M engenvorhalt- 
nisse der yerg asb aren  SubBtanzen kaum  ein U n ter- 
schied zwischen beiden Stauben vor, so daB bei diesen 
B estand teilen  der beiden Staubo der G rund fiir das 
yerschiodenartigo  Y erb alten  boim GieBen wohl n ich t 
zu suchen sein kann.

Beziiglich des Y orhaltens beider S tauhsorten  
beim  sta rken  E rb itzen  w urdo Folgendes feB tgestellt: 
Beim  fe tten  S taub zeigte sich sofort eine s ta rk ę  R auch- 
entw icklung und eine lange F lam m o. D or Y erkokungs- 
riickstand backto zusam m en, ohne sich dabei m erk- 
lich aufzublahen. D er m agero  S taub hingegen  ent- 
w ickelto beim  sta rk en  E rb itzen  w eder R aucb , noch 
zeigte er oino F lam m e; auch back te  or n icht zu
sam m en und b lah te  sich ebensow enig au f w ie der 
e rstere . Ein diesbeziiglicher YerBuch liiBt sich be- 
quem  u n te r  Z uhilfenahm o oinea diinnen B leches, auf 
w elches m an die Staubprobe b rin g t, iiber einem  
Schm iedefeuer Yornehmen.

O bering. N e u f a n g :  Sie sag ten , daB Sio bei dem
m ageren  Staub Schiilpen bekom m en haben. D a wird 
der S taub unroin und jedenfalls  Schiefer darin  gowesen 
sein. D ann b ra u ch t m an sich a llerd ings n ich t zu w undern.

Ing. E m r i c h :  Die m a g o r e  K ohle w a r  re in e r ais
die fe tte. D ie m a g e r e  h a tte  11 o/o, die fe tte  26°/o Asche. 
D eshalb babo ich  Y erm utot ,  daB sie vielleiclit aus 
KohlenBchlam m  b o rg este llt ist, dor bei dem  W a B c b e n  
en tsteh t. *

Obering. C. H e n n i n g  (H eidelberg): Ich  kann  
das le tz te re  e igen tlich  bestatigen . W enn Sie die 
Z ahlen tafel I  anaehen , w orden Sio finden, daB dor 
K ohlenstaub, der am  gasreicbston  w ar, auch den 
m eistcn A schengehalt geh ab t ha t. E r sah auch am 
beaten aus. AIbo schoint dor A schengehalt an  sich

* Ing. E m r i c h  schickt uns dazu noch folgande 
E rganzung : „Dieaboziigliche Ż abien sind in nach- 
s tehender Zuaam m enatellung n iederg e leg t:

A s c h e  y o n  S t e i n k o h l e n s t a u b .

Asche Yon 
fettem 

Kohlenstaub 
%

Asche ron  
magerem 

Kohlenstaub 
%

S i O i ................................. 51 ,41 5 3 ,0 4
A ljO a ................................. 3 0 ,3 2 2 9 ,6 8
F o O ................................. 9 ,3 5 11,41
CaO . 3 ,3 0 2 ,27
-M g O ................................. 1,55 1,99
P ...................................... 0 ,22 0 ,2 8
S .......................................... 1 ,53 1 ,34

W enn H r. N eufang sogenannten  „B randsch iefer“
— d. i. Yon K ohlonsubstanz d u rchdrungener Ton- 
achiefor — im  A uge ha t, ao diirften die A nalysen 
n ich t seine A nsicht bestatigen  inaofern, ais der Ton- 
erdegehalt dos m ageren , schulpenden KohlenstaubeB, 
Y o n  dem jenigen des fetten, n ichtschulpenden Staubes

noch keine U rsache fiir die Schulpen zu aein, die in 
erheblichem  MaBe ointraten, ais wegen dor B illigkoit 
dor Staub Yon dom L ioforanten I I I  angeschafft wurde, 
nach dessen Y erw endung Schulpen entstanden. Dioser 
S teinkohlenstaub sah  schw arz aus und w ar ungleicher 
gem ahlen. Dio Schiilpon lassen also d a rau f Bchlieflen, 
daB einem guten  K ohlenstaub auch oine gewisse 
B indokraft innew ohnt.

A d a m m o r  (H ongelo): Zu der F rag e  
dea K ohlenstaubgebalts kann ich folgendes m ittoilen: 
E s w urde m ir ein S teinkohlenstaub ge l io fo r t  mit 
23,42 o/0 fliichtigen B eatandteilon und 21,42 °/0 Asche. 
D erselbe w ar sehlecht; wie sich spater herauss te l l te ,  
w ar es Kohlenechlam m . Ich  bekam  dann einen Staub 
m it 13,38 °/t ABche und 27,34 °/o fliichtigen B estand
teilen. Bei Y erw endung diesos Staubea brann te  der 
GuB an. Die Y erkokungsprobe w urde m it diesem 
Staube Yorgenommen und ergab, daB dor Koksriick- 
stand eino Bohr sandigo B eschaffenheit ha tte . Die 
folgende Ł ieferung  zeigte bessere E rgebniaso, aie 
h a tte  15,64 °/o Aache uud 26,70 °/o fliiehtige Bestand
teile ; also w enigor fliiehtige B estandteile  und m ehr 
Asche ala der vorige Staub, und doch w ar der GuB 
bosser und w eniger angebrann t.

Ing . E m r i c h :  D as Schulpen bei Yorwendung 
m ageren  Staubes findet yiclloicht darin  aeino E r
k larung , daB derselbe ein w esentlich grobores Kom  
beaaB a is  der fotte Staub, und sieli doahalb n icht so 
gleichm aBig in dem  M odellaand verteilto  wio dor 
le tz te re . Sobald nun daa fliisaige Eiaen in die Nahe 
des S taubes kom m t, geh t dio E n tgasung  dor rolatiY 
groBen Staubm ongen und -kiirner exploB ionB artig vor 
sich. U n te r der Lupo b e trach te t, zeigte dieaer Staub 
ein zwei- bis dreim al groBerea K om  ala der fotte Staub.

Y o r B i t z e n d e r :  D a niom and m ehr das W ort 
w iinscht, kom m en w ir zum nachaten Punk t der 
T agesordnung.

noch um 0,64 °/o iibortroffen w ird. Wrenn m an nun 
noch beriicksichtig t, daB, wie bere its  oben angefiihrt, 
der A schengehalt des fe tten  S taubes das 2 1/4 fache 
Yon dem des m ageren  S taubes b e trag t, und dieser 
hochaschenhaltige , fette  Staub sich tro tzdem  beim 
GieBon besser bow ahrto ala dor m agere, bo darf man 
wohl annehm en, daB im  Schiefer n ich t der Grund 
fiir das Schiilpon zu suchen ist. Auch hinsichtlich 
der iibrigen B estandteile  Bteht die A sche der m ageren 
schulpenden K ohle gegeniiber der der fetten  Kohle 
wohl kaum  zuriick (abgesehen Yon dem um ein Ge- 
ringea hoheren  E isenoxydul- und M agnesiagehalt).

W as nun den lioben A schengehalt des fetten 
Staubea betrifft, ao riih rt derselbe zweifelloa daher, 
daB zur H erstellung  dea Staubea sogenannte „Schlamm- 
koh le“ ala R ohm ateria l yerw endet w urde. Sie wurde 
m eines W issens noch yor zwolf Ja h ren  seitena der 
Zechen den KokBkohlen beigem ischt. Diose Schlamm- 
kohle besitzt nun einon w esentlich hoheren  Berge- 
gehalt uud w ird jedenfalls seitens dor Zechen zu 
einem  aehr n iedrigen  P re ise  abgegeben, da sie, falls 
un ter dio K okskoble gem ischt, den A schengehalt des 
Koks nu r unliebsam erw eise in die Ilohe s c b r a u b t .“

Die R edaktion.

Die Frage eines Ersatzes von Kiefernscheitholz zum Anheizen 
der Kupolofen.

Bericlit von Oberingenieur O. H en n in g  (Magdeburg-Buckau).

/ \  us dem Kreise der Mitglieder des Yereins 
*■ deutscher EisengieBereien wurde vor eini

ger Zeit die Frage gestellt, ob man einen Er- 
satz fur das bis jetzt ver\vendete Scheitholz zum

Anziinden desFiillkoks in den Kupolofen empfehlen 
konne, da das Brennholz yon Jahr zu Jahr schwie- 
riger zu beschaffen sei. Ich halte diese Frage fiir 
wichtig genug, um naher darauf einzugehen.
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Zum Anfeuern eines mittleren Kupolofens 
bedarf es etwa l/ i  cbm Scbeitholz (Wert rund 
3 JO). Bei einem umfangreichen Betriebe, wo 
tiiglicli 7 bis 8 Oefen benutzt werden, betrilgt 
das monatliche Quantum Holz 4 bis 5 Waggon- 
ladungen. Eine grofie Unbeąuemlichkeit bestelit 
noeli darin, stets lufttrockenes Holz zur Yer- 
fiigung zu haben, da die Verwendung feuchten 
Holzes die Rauchbildung fordert und eine stete 
Beliistigung der Arbeiter in sich schliefit. Kiinst- 
liche Trocknung von Holz in der Ntthe einer 
GieBerei ist wegen der Feuersgefahr ausge- 
schlossen, man ist somit auf Lufttrocknung an- 
gewiesen, was im Winter sehr langwierig ist 
und einen groBen Vorrat yon Holz bedingt, 
wozu meistens der Platz fehlt.

Wenn es nun moglicli ist, mittels fliissigen 
oder gasformigen Brennstoffes die Koksfiillung 
in Brand zu setzen, so wiire damit ein Fort- 
schritt geschaffen, der den Kupolofenbetrieb ver- 
einfacht und jedenfalls auch yerbilligt und die 
erwiihnten Unbeąuemlichkeiten ausschliefit.

Ich will nicht unerwahnt lassen, daB die 
Anfeuerung mittels trockenen Scheitholzes eine 
gewiinschte langsame Trocknung, des friscli aus- 
geflickten Ofens herbeifiihrt, was yielleicht bei 
einer schnelleren intensiveren Trocknung durch 
fliissigen oder gasformigen Brennstoff niclit so 
giinstig aut die friscli ausgeflickte bezw. aus- 
gemauerte Schmelzzone einwirkt. Dies miiBte 
durch Versuche festgestellt werden.

* *
*

Obering. K c u f a n g  (D eutz): D urch unaorn Yeroin 
wurde auch m ir dio R u n d fra g e : „W elcho M ittel auBer 
IIolz gib t es, um den Koks bei den Kupolofen zu 
entzunden?“ zugesandt. D adurch  bin ich veranlaBt 
worden, Y ersuche anzustellen, die, *um es gleich zu 
sagen, zu einem  seh r gu ten  E rfo lg  go luhrt haben. 
Ichbenutzte zuerst eino you den bekannten  P e t r o l o u m -  
g a s f a c k o l n ,  wio sie hilufig zur B eleu ch tu n g b e iN ach t- 
arbeiten im  F re ien  verw endet wordon. S ta tt der 
senkrecht stehenden F ack el liefi ich an den A pparat 
ein rechtw inklig  gobogenes, etw a 3 m  langes R ohr 
anbringen, w oran yorne der Y ergaser angeschraubt 
wurde. D er Y orgaser w ird  vorerst in oinem Feuer 
oder in oiner Schalo m it hrennendem  Petro leum  
dunkelrot erh itzt. N achdom  genugend Petro leum  cin- 
gefiillt und etw a l ]/» bis 2 a t L uftdruck  in den Be- 
halter gepum pt sind, w ird dio Potro leum zufuhr ge- 
offnet und ea w erden die sich ontwickclndcn Diimpfe 
an der Duao angozundet. Sofort gibt der A pparat 
oine etw a 3/.t m  lange Flam m o. Dor B rennor wird 
alsdann durch das E insteigelocli dos Kupolofens bis 
an den Koks herangoschoben. In  einer Y iertelatunde 
ist der Koks so angebrannt, daB der Ofen dann allein 
weiterbrennt. N ach oiner Stunde ist der Fullkoks 
so weit durchgebrann t, daB m it dom Schm elzen be- 
gonnen wordon kann.

Ich habo m ir nun von der F a . D o l l h e i s e r  in 
Coln einen handlichon A p p ara t zusainm enstellen lassen, 
wie er dort auf dem T ische ausgestellt ist (Ygl. Ab- 
liildung l ) i D er Y erg aser ist h ier anders konstru iert 
und ist in se iner W irkung  kriiftiger ais der, welchen 
jch zum eraten Y ersuch benutzto. Sonat ist die W ir- 
kungsweise dieselbe wie bei der Petro leum gasfackel, 
eine w eitere E rk la ru n g  ist durch  dio A bbildung g e 

geben. Sio sehen, die Sacho ist solir e infach und 
bequem . W enn auch die Kosten fiir Feuerholz  gegon- 
iiber den gosam ton A usgaben einer GieBerei koino 
grofie Rolle spielen, so bietet das geschilderto  Y er
fahren  doch m anchen Y orteil, und z w a r :

1. W egfall der iiboraus sta rken  R auchentw icklung 
beim Anziinden der Kupolofon m it Holz, w odurch 
die N aclibarschaft sehr b e lastig t w ird.

2. Y erringerung  der F eu ersgefah r, w eil kein  Holz 
aufbow ahrt zu w erden braucht.

3. Das Holz b rau ch t n icht m ehr zum Trocknen in 
dio K am m ern gebrach t, zcrsiigt und zerhack t zu 
w erden, also Lohnersparnis.

Abbildung 1. A pparat zum Anheizen der Kupolofen

m ittels Petro leum .

4. Die K osten zum A nheizen sind ge rin g er ais bei 
Holz. D er A pparat b rau ch t etw a 3 1 Petro leum , 
also fiir rund 55 4.

5. GroBe Be<juemlichkeit.
D a w ir genugend Gas und PreBluft zur Y er- 

fugung haben, so habe ich noch einen andern  B renner 
zusam m engcstellt, wie ihn dio Zeichnung (Abbild. 2) 
zeigt. D ieser A p p a ra t (Ygl. Abb. 3) ist, ebenso wie der 
Yorher beschriebene, durchaus n ich ts Ncues, es sind 
bekannte A pparate  m it neuer N utzanw endung. D ieser 
A pparat hier, den ich  P r e B l u f t g a s b r o n n e r  nenne, 
ist sehr einfach und billig  herzustellen . a  sind Gas- 
rohrstucko, b iBt eine R eduktionsm uffe (2" au f 1"), 
c ein T -Stuck, d ein K rum m er, o sind A bsperrhahne.

In  das R ohr f ist ein */2"  G asrohr ais DuBe g 
eingeschraubt. D iese Saugduse muB inindestens 
100 mm iiber das T -S tuck h inausragen , dam it eine 
bessere Saugw irkung fiir das Gas erzielt w ird. Sam t- 
liche Teile zu diesem  B renner sind N orm alien , wie 
sie im G asfach festliogen. D ieser B renner zundet 
noch bedeutend besser und schneller ais der P etro-
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l e u m g a B a p p a r a t .  Z u erB t ziindot m an daa Gas an und 
gib t allm ahlich  Prefiluft zu — niem ała zuerst Luft 
gebon und dann Gaa, weil aonat kriiftige Explosionon 
Yorkommen konnen — . Dor B renner g ib t oine
F lam m o von 1 bia l ’/« m, welcho aicli zwischen dem 
Koks durchschliingelt und ein ziem lich gleichmiiBigca 
A nbrennen im ganzen O fenąuerschnitt bew irkt. In 
e tw a 10 M inuten iat der Ofen angebrannt. D er Gas- 
Y o r b r a u c h  hierfiir botriigt 2 cbm. Boi 10 r) fiir 1 cbm Gaa

A bbildung 2. Prefiluftgaabrennor.

k ann  m an also den Ofen fiir 20 <} anzunden, gowili 
seh r b illi"  und bequem . B iaher b rauch ten  w ir fiir
75 i} Holz fiir don Ofen.

Ich  habo nun noch Y ersucho angeste llt, um dio
T rockenkam m ern  m it diesem  B ronner anzuheizen, 
waa ebenfalls sehr gu t golang, und ich trage mich 
m it der A bsicht, unsero sam tlichen  T rockenkam m ern  
m it diesem  B renner zu Ycrsehen. Dio E raparnisso 
m achen dann bei unsorom  B etrieb  gegeniiber Brennholz 
rd. 1500^* im  J a h r  aus, welcho 
im m erliin  m itzunehm en sind.
Beide B renner Bind bei una seit 
einigen W oclien in B etrieb und 
bewiilircn aicli seh r gut.

E inen kleinen N achteil, w elcher 
sich bei Y erw endung dieser An- 
ziinderherauB geatollt hat, mSchte 
ich noch erw ahnen. Dio Aus- 
schm ierung  des Ofena m it K aolin 
trocknet in don oberen P a rtie n  
n ich t so gu t wie boi H olzfeue- 
rung. D a w ir ab er die Oefen 
oben nu r einm al w oelientlieh 
grOndlich nachachm ieren , bo 
lasso ich  an dem T age H olzfeuer 
m ach en , doch glaubo ich , dal) 
w ir bei langerem  G ebrauch die
se r A p p arate  auch diesen kleinen 
U ebelatand beseitigen  w erden.

Sip(.=!ylig. A d ii m m o r (Hen- 
gelo): A ngereg t durch die E rag e , 
einen E raatz tu r Holz zum  An- 
feuern  der Kupolofen zu finden,
Y e ra u c h to  ich, es d u r c h  B r a u n -  
k o h l e n b r i k e t t a  zu  e r s e t z e n .
D er Y ersuch gelang. F riih e r h a t
ten  w ir zum A nfeuern  zehn Bun- 
del Eichenscliiilholz notwendig.
Jo tz t nehm en w ir drei B iindel Holz und 50 B raunkohlen- 
b riketta . Daa D urchbrennen  dea Ofena d auert aber 
ungefiihr eine lialbe Stunde lan g e r ais friiher, so daB 
w ir nach  2 l/s S tunden die erste  G icht setzen konnen. 
Die zehn Biindel IIolz koste ten  1,35 J i,  die d re i Biindel 
und 50 B riketts  nu r 0,75 so daB sich eine geringe 
E rsp a rn is  erg ib t.

Ing. E m r i c h :  B ereits  Yor l ' / s  Ja h re n  habe ich 
Y ersuche an g este llt, welcho dah in  zielten, das An- 
w arm en yon R obeiaen-G ieB pfannen Yor dem  F iillen  
du rch  fliissigen B rennstoff zu bew erkste lligen . Es 
w urde h ierzu  ein B renner benutzt, der im Prinzip  
einige A ehn lichkeit m it dem  GaBbrenner dea H rn. 
N eufang h a tte . A n sta tt des L e u c h t g a s e B  w urde jedoch

Petro leum  yerw endet. D asselbe w urde m ittels eines 
A pparates iiuBorst foin zerstiiubt, wie m ir ein solcher 
bereits in friiheren  Ja h re n  zum Zorst&uben anderer 
F liissigkeiten  guto D ienate geleisto t hatte .

D er A p p ara t w urde m it kom prim ierter L uft yon
1 — 1‘/2 a t Spannung betrieben , dio g leichzeitig  ala 
Y orbrennungsluft diente. D ie erzielten R esu lta te  waren 
insofern  rech t befriedigende, ais es ohno Schw ierigkeit 
gelang, eino frisch  ausgeschm ierte , jedoch  trockeue

100 kg  - Scherenpfam io 
in n erha lb  eines Zeit- 
raum e8 yon 1 '/s bis 2 Mi-

1 nuten  au f R otg lu t zu er-
J hitzen. Die Koaten fiir

daa h ierzu  benotig te Pe
troleum  Btellten sich auf 
etwa 2 Mb 2 ‘/a d im 
H o ch stfa ll, bei einem 
E i n h o i t s p r e iB  v o n  12 ^ 
fiir 1 1. S pa ter habe ich 
y e r B u c h t ,  au f dieaelbe 
W eise don F illlkoks des 
Kupolofens in B rand zu 

setzen. Die erforderlicho Zerstiiubungsluft lieferte 
h ierboi in E rm anglung  eines K om preasors das Kupol- 
ofengebliiae. Die dam it erzielto Jlindostspannung  yon 
500 bis 600 mm W S erwiea sich jedoch  zum Zerstiiubeii 
ais zu gering . Dio F lam m o w ar w egen des zu geringen 
L uftd ruckes eine YOrhaltniBmiiBig kurze, so daB sie 
den O fenąuerschnitt n u r zum Teil bestrich. Infolge- 
dessen w ar de r F ijllkoks zu Beginn deB B lasens ( 2 Std. 
nach dem Anzilnden) in dem  ganzen O fenąuerschnitt

P reft/fff ■

A bbildung 3. P reB luftgasbrenner.

noch n ich t voll8tiindig durchgebrann t, welchem  Fehler 
m an zw ar durch  ein zeitigeres A nziinden ha tte  begegnen 
konnen, w as jedoch  w iederum  einon Zeityerlust yoii 
m indestens einer halben S tunde zur Folgę gehabt hatte. 
D ie Y ersuche an dem Kupolofen m it diesem  Apparat 
w urden d ah er eingeBtellt. Selbst w enn die W ind- 
spannung  gen iig t ha tte , w urde daa Y erfahren  keine 
dauernde A nw endung haben  finden konnen, weil die 
K osten  fiir den A ntrieb  des Geblaaes sich hoher 
ste llten  ais die m oglichen E rsparn isse  an Brennholz.

Sodann habo ich Y ersuche angeate llt m it einem 
A p p ara t, bei dem  das L o t l a m p e n  p r i n z i p  mit d em 'o r-  
beachriebenen Yereinigt w ar. A uch hierbei wurde daa 
K upolofengeblaae ais L uftąuelle  b en u tz t; jedoch schei-
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terten auch diese Y ersuche an dem  zu geringen  W ind- 
druck, der es n ich t Yermochte, der F lam m o dauernd 
die gleiche S tarko zu yorleihon, ao daB diese nur 
stoBweise a rb eite te . G egenw artig  befasae ich m ich 
m it de r H erste llu n g  eines B rennors, der nach  dem 
reinen Lotlam ponprinzip  k o n stru ie rt ist, d. li. der den 
BronnBtoff Yor dem Anziinden Yergast, -wie solches 
auch bei dem  h ier ausgestellten  A p p a ra t zutrifft. Im  
Ja h re  1906 brach te  eine F irm a  in O berkassel boi Bonn 
einen solchen A p p ara t m einos W isaens zum erstenm al 
auf den M arkt. D orselbe bestand  aus einem ais W ind- 
kessel ausgebildeton P e tro leu m b eh a lte r und einem  
spira lform igen Y ergaser, der m it dem eigentlichen 
B renner ein G anzes bildete. D er P e tro leum behalte r 
■war w ie d ieser m it H andluftpum pe und M anom eter 
ausgeriistet. Die Y erb indung  zw ischen BrennBtoff- 
behalter und B renner erfo lg te  ebenfalls m ittels eines 
Schlauches. D er B rennor besaB jodoch ein geringores 
Gewicht, lang liche F orm  und w ar infolgedessen hand- 
licher. Die Inbe triobse tzung  des A p p arates erfolgte 
in der W eise , daB in  einem  u n ter dem  spiralform igen 
Y ergaser kangenden  k leinen  Schiffchen Spiritus zur 
Y erbrennung  geb rach t und h ie rd u rch  der Y ergaser 
erh itzt w urde, ao daB das in denselben gedruck te  P e t
roleum  sofort yerdam pfte . N ach dor InbetriebBetzung 
besorgte de r B renner die Y erdam pfung selbat.

D urch dio R esu lta te  der oben skizzierten  Yor- 
sucho bin ich  zu der U eberzeugung gelangt, daB das 
Inbrandaetzen des K upolofenfiillkoks m ittels flUssi- 
gen Brennstoffea jedenf&lls ein kostapieliges Y ergniigen 
iat, sobald m an zur Zerstiiubung dea Brennstoffee 
keino kom prim ierte  L u ft yon m indestens 1 bis 11/2  a t 
zur Y erfiigung ha t. W ird  der B rennstoff Yor dom 
Anzunden Yergast, s ta tt  zerstau b t, ao gonugt zur E r
zeugung dieses D ruckes eine au f einem  kleinen W ind- 
kessel m ontierte  H an d p u m p e ; im orsteren  Fa lle  ist 
jedoch ein K om preasor erfo rderlich , da eino H an d 

pum pe schon unyerhaltniam iiBig reichlich  dim onaioniert 
sein miiBte, um  die orforderlicho Luftm ongo liefern  
zu konnen.

Oboring. N o u f a n g :  Mit niedrigom  D ruck is t das 
n ich t zu m achen. D er D ruck muB m indestens 1 bis
2 a t be tragen . D ann diirfen Sio auch n ich t in oinon 
H ohlraum  blasen, w eil Bonst  dio F lam m o n ich t zOndet. 
Am besten iat es, dio F lam m e d irokt au f don Koks 
schlagen zu lassen. W enn dor Ofen o inseitig  bronnen 
sollte, ist or n ich t gu t angesteck t wordon. W ir legen 
auf den Ofonherd den Koka, Stiick neben Stflck, 
sckiitten dann Yon oben socha Korbo K oks nach  und 
ziinden den Ofen um  11 U hr an, wenn w ir um 1 U hr 
sclimolzen wollen.

P rofessor O s a n n  (C lauBthal): W ir habon eben 
gehort, daB in m anclien GioBereien hochgeproBte L uft 
n icht zur Y erfiigung Bteht. K ann  m an n icht in diesom 
Fallo  oinon T ro ckenapparat yor den Kupolofen sotzen, 
dor ebenso betriebon w ird wie beim  T rocknen der 
Form en?

Oboring. N e  u f a n g :  N ach m einer A nsick t g eh t 
das nicht. Ich  glaubo n ich t, daB dann die Hitzo groB 
genug ist, um  den Koks zu entziindon. Y or allon 
D ingen konnto der jetzigo A p p ara t n icht dazu ver- 
w endet worden. E r  w iirde auf den K opf gestellt 
■werden miisson, oder Sio m iissen da ran  eino groBo 
Itohrkriim m ung m achon, welcho dio F lam m o orstickon 
w urde. E r wiirde dann aoinon Zweck n ich t m eh r erfullen.

V o r s i t z o n d e r :  Das W ort hierzu w ird n ich t m ohr 
gewiinscht. Ich danko den H erron , beaondors H rn. 
N o u f a n g ,  fur  ikro A usfiihrungen.

H r. Humperdinck aus T angorhu tte  ist zu un- 
serem  B edauern durch K ran k k eit am  E rsckeinon  Yor- 
hindert. Sein Y o rtrag  w ird dakor wokl am  zweck- 
miiBigston zuruckgestellt. W onn Sie dam it einver- 
s tandcn sind, kom m en wir zum nackstfo lgenden B erickt. 
(EinYorstandnis.)

U eber den Begriff „handelsublich verzinnte Kernstutzen* 
und einige Versuche mit bleihaltigen Kernstutzen.

Bericht von Dr. F. W esth off (Dusseldorf).

ł-<ei Gelegenheit des Vortrages von Hrn. In- 
genieur V o g e l iiber „Das Verzinnen von 

Metallgegenstanden in alter und neuer Zeit“ im 
Dezember 1908* wurde schon einmal die Kern- 
stiitzenfrage angeschnitten und unter anderem 
mitgeteilt, dafi die Untersuchung yerzinnter 
Kernstutzen einen Bleigelialt bis zu 35 °/o er- 
geben habe, was ais horrend hoch anzusehen 
sei. In letzter Zeit bin ich yerschiedentlich in 
Prozessen gerichtlich vernommen worden, die 
entstanden, weil verzinnte Kernstutzen mit 
50, 70, ja sogar mit iiber 90 °/° Blei geliefert 
wurden, die dann AusschuB verursachten. In 
allen Fiillen sttitzte sich der Yerkiiufer darauf, 
daB ein ordentlicher Bleizusatz handelsublich 
sei; auch die Kaufer wiiBten bezw. miiBten 
wissen, dafi man zu dem heutigen Preise rein 
verzinnte Kernstutzen nicht mehr liefern konne. 
Was den letzteren Punkt anbetrifft, so kann 
nian diesen wohl kurz zuruckweiśen, indem man 
sagen muB, daB es nicht Sache des Kiiufers ist,
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sich darum zu kiimmern, ob der Verkaufer in 
der Lage ist, die angebotene Ware zu dem 
offerierten Preis zu liefern. Beziiglich des Be- 
griffes „handelsiibliche Ware“ wird man sich 
auch auf einen andern Standpunkt stellen konnen 
ais die Herren Kernstiitzenfabrikanten; denn 
wenn ich Kernstutzen ais yerzinnt kaufe, muB 
ich annehmen, daB dieselben auch yerzinnt sind, 
d. h. mit einem Zinniiberzug yersehen, der mit 
handelsiiblichem Zinn hergestellt wurde. Nun kann 
doch niemand behaupten, daB Zinn mit 50 und 
sogar 70 und 90 °/o Blei ein handelsiibliches Zinn 
darstelle! Vielmehr ist doch wohl unter liandels- 
iiblichem Zinn ein Zinn mit den im Handel 
iiblichen bezw. zulassigen Yerunreinigungen zn 
yerstehen, die auch bei den minderwertigen 
Marken nur wenige Prozent ausmachen. Hier- 
nach darf man also wohl folgende Satze aufstellen:

I. Der Verkaufer hat kein Recht, eine Ware 
zu liefern, die in (Jualitat dem Angebot nicht 
entspricht, weil er der Ansicht ist, der Kaufer 
miisse wissen, dafi zu dem offerierten Preis die 
Ware nicht zu liefern ist.

115
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II. Unter handelsiiblich verzinnten Kern- 
stiitzen versteht man Kernstiitzen mit einem 
Ueberzug von handelsublichem Zinn.

M. H .! Zinn ist nun ein teurer Korper, 
und es waren wohl noch folgende Fragen zu 
erortern:

I. Wirkt Blei ais Ueberzug von Kernstiitzen 
iiberhaupt schadlich ?

n . Ist ein gewisser Bleizusatz zuzugestehen 
und in welcher Hohe?

Zur ersten Frage ist zu bemerken, daB die 
Kernstiitzen rostfrei zur Verwendung kommen 
sollen, um gut zu yerschweiBen. Daher der 
Ueberzug von Zinn auf die rostfrei gemachten 
Stiitzen. Zinn ist eben ein gegen die Angriffe 
der Luft wenig empfindlicher Korper, wahrend 
Blei bekanntlicli leicht oxydiert. Daraus ergibt 
sich schon, daB Blei kein geeigneter Korper 
fiir diesen Ueberzug sein kann. Ferner habe 
ich auf Grund einer Erscheinung an einem 
offenbar durch yerbleite Kernstiitzen (90°/o Blei) 
erfolgten AussclmBstiick Versuche angestellt. 
Das betreffende Stiick war namlich deshalb nicht 
zu gebrauchen, weil sich an der Stelle, wo die 
hochbleihaltigen Kernstiitzen yerwendet waren, 
schwarze Flecken zeigten. Um nun festzustellen, 
ob diese Flecken tatsaclilich von den Kern
stiitzen herriihrten, habe ich ein ziemlich dick- 
wandiges, viereckiges Stiick gieBen lassen, in 
dessen vier Ecken die Kernstiitzen eingegossen 
wurden, wahrend ein anderes Stiick ohne Kern
stiitzen mit gleichem Eisen abgegossen wurde. 
Nach dem Abhobeln zeigten sich an dem ersten 
Stiick in den vier Ecken die gleichen schwarzen 
Flecken, wahrend das zweite Stiick schon rein 
war. Wie gesagt, enthielten diese Kernstiitzen 
90 °/o Blei. Leider hatte ich nicht mehr Ge- 
legenheit, die Versuche fortzusetzen, um fest
zustellen, bis zu welchem Bleigehalt derartige 
und sonstige schadliche Erscheinungen auftreten. 
Es ware aber interessant, dies nachzuholen. 
Vielleicht wird in die Sache Klarung kommen, 
wenn aus diesem Kreise entsprechende Erfah
rungen mitgeteilt werden konnen. Mir ist iibri- 
gens bekannt, daB Firmen ausdriicklich reine 
Verzinnung yorsclireiben, andere einen Blei
gehalt von im Hochstfall 25% . Besonders die 
letztere Forderung wird wohl auf Grund yon 
Erfahrung erfolgen.

* *
*

B etriebsd irek to r J .  31 e li r  t e n a j r .  (E beraw alde): 
Zu den A nsfiihrungen das H rn . D r. W e s t h o f f  m ochte 
ich  m itteilen , daB ich w iederholt Shnliche Y ersuche 
m it K ernstiitzen  yersch iedener Q ualita t gem ach t habe. 
D aboi konnte  ich  festatellen, daB in GuBstucken, die 
m it geniigend heiBem E isen  gegossen w urden, fast 
alle  K ernstiitzen  gu t einschweiBten, d a ru n te r auch 
solche, deren  Y erzinnung  50 bis 90 %  Blei enth ielt. 
D em nach ist n ich t im m er geBagt, daB ein lioherer 
B leigehalt das Einschw eificn yerliindert, B edingung 
iBt a b e r absolu t heiBes E isen . A ngerostete  Stiitzen 
diirfen iiberhaupt keine Y erw endung finden.

Ich m ochte Ihnen  noch K enntnis geben yon dom 
In h a lt eines Schreibens, das m ir im yergangenen 
J a h re  von einer K ernatiitzenfabrik  au f eine Bo- 
B c h w e rd o  iiber s c h l e c l i t e  Stutzen zuging. D as Schrei- 
ben la u te t:

„A uf Ih r  gefl. Schreiben Tom 12. er. erw idern 
■wir ergebenat, daB fur ein gew isses Geld im m er nur 
das g e lie fe rt w erden kann , was m it dem betr. Be- 
tra g e  bezahlt w ird. Die P re ise  fiir K ernstiitzen  sind 
d e ra rtig  sch lech t gew orden, daB eino re ine Y erzinnung, 
wonn diese iiberhaup t jem als  ex is tie rt ha t, heute 
n ich t m eh r angew andt w erden kann. D iese Berech- 
nung  ist unschw er zu m achen ; je d e r  K undo kann 
dies se lbst ohno w eiteres ausrechnen . "Wir selbst 
habon seit oiniger Zeit unsero K unden, a lle rd ings nur 
d iejenigen, die groBere Posten  bei uns kaufen , auf 
die Y orte ile  der reinen Y orzinuung hingew iesen und 
im m er A lternatiy-O fforten gem acht, einm al in garan- 
t ie r t  re in o r Y erzinnung, sowie das zweito Mai in 
n iark tiib licher Y erzinnung. P a s t  durchw eg habon wir 
dio A ntw ort bekom m en, daB sie m it einer m arkt- 
ublichen Y erzinnung  zufrieden  seien, und daB man 
das R iaiko der B loibeim engung lieber libernim m t, ais 
einige P fennigo m eh r fiir die S tutzen zu bozahlen. 
D agegen  konnen w ir n ich ts tun . W ir  w issen aber 
auch, daB bei einem  Y orgleich  der Offerten n ich t auf 
die Q ualita t der W are , sondern n u r auf den billigen 
P re is  gesehen  w ird, und daB w ir ohne w eiteres mit 
unseren  Offerton ausfallen , wenn w ir unseren Preis 
etw as hohor geste llt haben. W ir w issen also, daB 
diejen igon  F irm en , die eino besondore Y erzinnung 
h aben  wollen, dios auch- in dor A nfrage  besonders 
horvorheben.

A us don genannten  G riinden h aben  w ir uns ge- 
fren t, yon Ih n en  zu lioreu, daB Sio eine re ine  Yor- 
z innung wunachen. D iese ist uns natiirlich  die liebste 
Y orschrift, denn diese yerm eide t abso lu t jed en  Streit. 
E ine  n iark tub liche  Y erzinnung en th a lt etw a 30 7° Zinn 
und 7 0 %  Blei, in der Zusam m ensotzung liofern  wir 
unsero Stutzen. W ir habon K onkurrenzm uater vor- 
liegen, die nu r etw a 7 °/o Zinn en tha lten , dieBe Yer
zinnung b a lten  auch w ir fiir gefahrlich . W ir sind 
m it unse rer 3 0 % ig e n  V erzinnung  im allgem einen gut 
ausgekom m en." usw.

E s w ird gu t sein, wonn den K ernstu tzonlieferanten  
beziiglich der B ezeiehnung „m ark tu b lich 11 Y orschriften 
gem ach t w erden, ke inesfa lls d a rf in dor L egierung 
der B leigehalt den Z inngehalt ubersteigen . Einen 
nmBigen B le igehalt ba lte  ich nach  dem  Yorhin Ge- 
sag ten  fu r unbedenklich , die K ernstiitzen  m ussen aber 
in m ogliclist heiBem E isen  einschweiBen.

G ieBereichef R . K i r s t e n  (W ette r a. d.  Ruhr) 
Ich  habe dio E rfah ru n g  gem acht, dafi bei R a d i a t o r e n  
und anderen  dunnw andigen GuBstucken zeitweise Be- 
schw erden u ber schlecht eingeschweifite K ernstiitzen 
Y o r k a m e n .  Bei n a h ere r  U ntersuchung  ste llte  sich 
h eraus, daB b leiha ltige  K ernstiitzen  yerw endet wur
den, und es ergab  die A nalyse  einen Z inngehalt von 
je  8°/o und einen B le igehalt yon je  9 2 % . N ach er- 
fo lg te r R ek lam ation  bei der lie fernden  F irm a  ent- 
Bchuldigte sich dieselbe dam it, daB das Zinnbad ziem - 
lich  au fg eb rau ch t gew eaen sei, und aich am  Boden 
der B leigehalt deB BadeB erhohe, wonn n ich t rech t- 
ze itig  ein ZinnzuBatz beigegeben  w erde. Letzteres- 
sei yersaum t worden. W ir  haben d a rau f die Liefe- 
rungsbed ingungen  y erscliarft, dio nachsten  Sendungen 
h a tten  einen Z inngehalt yon 86 bis 8 8 %  und einen 
B la igehalt yon 12 biB 14 o/0. B ei Y erw endung dieser 
K ernatu tzen  sind dio Stiicke zur Z ufriedenheit aus- 
gefallen .

S)ipt.=3'ng. A d a m m e r  (H en g elo ): Ich  habo h ier 
ein S tuck GuBeiaen n ied erg eleg t m it einer schlecht 
eingesehweiBten K ernstiitze  darin , die aus einer alteren 
L ie feru n g  stam m te. D ie m it den K ernstu tzen  her- 
g estellten  H ohlguB korper leck ten  allo an den Stutzen,
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t ro tzdem  sie lieiB gogossen  w a re n .  D ie  Y e rz in n u n g  
ergab  77,00 °/o Z inn  und 22,53 °/o Blei. Dio Stiitze ze ig t  
deu t l ich  die  yon  H r n .  D r .  W e s t l i o f f  o rw a b n te n  
B c h w a rz e n  Ste l len .  E s  e inpf ieb lt  s ic h ,  die f i i r  s c h w ie -  
r igen u n d  d ic h te n  GuB b e s t im m te n  S tu tzen  se lbs t  m i t  
ganz  ro in e r  Y e r z in n u n g  zu y e rB c h e n ,  wie os a u c h  in  
der  m i r  u n te r s te l l to n  GieBerei  g e s c h i e h t .  F u r  d ick-  
w and igen  GuB, d e r  n ic h t  die  W a s s e r d r u c k p ro b o  aus-  
halton muB, ba l to  i c h  b le ih a l t ig e  K ern s t i i tzen  fi i r 
w e n i g e r  gefiili r l ich .

GieBoreileiter E . S c li oo  m a n n  (M agdeburg): 
Jeder, der schon einm al verzinnt oder vornickelt hat, 
wird wissen, daB das G elingen dieser M anipulationen 
von gewissen Y orbercitungen  abhfingig ist. "Will man 
einen Gogenstand m it reinem  Zinn uborziehen, so ist 
es notw endig, daB das betreffendo Stuck vorher sehr 
intensiT und seh r Bauber durch  Beizen von dor d a r
auf befindlichen O xydschicht befre it w ird. Benutzt 
man ais U eberzug n ich t re ines Zinn, sondern setzt 
demselben eino gewiBsc Mongo Blei zu, bo ist der be- 
troffende G egenstand desto le ich te r m it d ieser Zinn- 
B le i-L eg ieru n g  zu iiberziehen, je  m eh r Blei darin  
entbalten iat, und obenBO w eniger intonsiv brauchen 
die Gogenstiinde durch  Beizen Yorberoitet und go- 
8iiuhert zu sein. l lie r in  durfte  m eines E rach tens m it 
der Grund zu suchen soin, w eshalb eino Yorzinnto 
Kernstutze besser yerschw eiBt alB eine yorbleito, da 
man boi erB terer dio GowiBbeit ha t, daB un ter der 
ZinnBchicht sich eino m otallisch reino F lacho befindot.

K ernstiitzen, dereń U eborzug 90°/° Bloi enthielt, 
habe ich y ielfach durch  Beizen yon dem Uoberzug 
befreit und u n ter dem selben oine yollstandige Rost- 
schicht vorgefunden. Es ist selbstyorstiindlicb, daB 
derartigo K ernstiitzen  n ich t gu t einschweiBen konnen, 
und ob durfte  dieses auBor in dem hohen Bleigobalt 
des U eberzuges hauptsach lich  in der m angelhaften  
Bofreiung der F lachen  yon B ost seinen Grund haben.

A b g e s e h c n  d avon ,  ob e in  U e b e rz u g  m i t  Blei  un- 
giinstig od e r  n ic h t  a u f  daB gu to  E inschw eiB en  cinor 
Kernstiitze w irk t ,  sollto m a n  BtetB a u f  den K orn-  
Btutzen eino g u te  Y e r z in n u n g  m i t  m in d e s te n s  70°/» 
Z inngohalt  f o rd o m ,  da m a n  h ie r d u rc h  die G aran t io  
bat,  daB u n te r  dom  Z inn i iberzug  s ich  sa u b e re  F l i ichen 
befmden, die  ein g u te s  E inschw eiB en  d e r  Stii tze 
Yerbiirgen.

O beringenieur J f e u f a n g  (D eutz): Ich stimm e
Hrn. S c h o e m a n n  yollkom m en bei. W ir liaben yiel 
IIohlguB herzustellen . D abei haben  w ir e rkannt, daB 
Kernstiitzen m it bobom  B leigobalt fiir alle Gegen- 
stiindo Bchadlicb sind, dio D ruck auszuhalten haben. 
Seit der Zeit sind w ir dazu ubergegangen , uns die 
Kernstiitzen se lbst zu verzinnen. W ir beizon Bio 
selbBt und yerzinnen sio selbst, ohne jeden  BleizuBatz. 
W ir fahren gu t dabei. Die A usgaben sind yerschw in- 
dend klein gegenuber den U nannehm lichkeiten . W onn 
Sie Vor8cliriften m achen w urden iiber den B leigobalt, 
bekommen Sio doch n ich t das, wa8 Sio haben wollen,

und ein L aboratorium  zur U ntersuchung  b a t n ich t 
joder. Ich babo zu oinem Y ersuch ein Stiick Blei 
und oin Stiick Zinn in eino P la tte  oingieBen lassen . 
Da, wo das Blei saG, zeigte sich eino Blase, wShrond 
dio Z innstolle g la tt w ar. Dio schlochton Stellen, 
welcbo das Bloi hinterliiBt, rOhren von der Bloi- 
ascho her.

GioBeroileiter S c h o e m a n n :  Dio E rschoinungen, 
dio H r. N e u f a n  g angefiihrt hat, daB nitm lich an den 
Stellen, wo daa Bloi eingegossen w ar, dor GuB F e h le r  
aufw ies, durften  loicht erk liirlicli sein, wenn m an be- 
denkt, daB der Siedepunkt des Bleis w esentlich tie fer 
lieg t ais dor dos ZinnB. Es is$ diesos , le ich t zu 
beobachten , wenn m an in einer GieBpfanne don fliisBigen 
Eiaenatrahl auf ein yorher in dio 'Pfanne gow orfenes 
Stiick B lei laufen liilit, w orauf sofort oine Y erbren- 
nung des Bleis sta ttfindet untor in tensiyer D am pf- 
entw icklung und un ter Aufwallon des GuBbades.

F iih rt m an dasselbe E xperim en t m it einem  Stiick 
Zinn aus, bo t r i t t  keino Y erb rennung  oin, sondern 
dasBelbo w ird rub ig  scbm clzen und aich m it dem 
Eisen g la tt legieren.

Auch in diesen yerschiedenen E igenschaften  des 
Bleis und Zinns durfte  dor G rund zu suchen aein, 
w oB halb  die yerzinnten K ernatutzen besaer yerschweiBen 
ais die yerbleiten. Ich  halte  bei K ernstiitzen , dio 
gu t yerschweiBen sollen, oinen M indestgohalt von 70°/* 
Zinn und einen H ochstgohalt von 30 °/o B lei a is  
auBerste Grenzo.

Ingeniour O. Y o g e l  (D usseldorf): Ich  m ochte 
m ir die A nfrage orlauboti, seit w ann yerzinnto K ern- 
atfltzen in der GieBerei angow andt w erd o n '( Ich  atelle 
die F rag e  aua dem Grunde, w eil m an nach B r a n d s  
„G riindlichem  U n to rrich t in dor B uchsenm eistere i“ 
schon um 1713 bei GeschutzguB aogenannte „G renz- 
oiaen" yerw endet hat, dio aua aehr weicbem  E isen  
goschm iedet, befoilt und g  u t v e r  z i n n  t w aren . W io 
m an daraus ersieht, haben beroita die a lten  G eschiitz- 
gieBer groBen AVert auf eino g u t e  Y e r z i n n u n g  der 
K ernatutzen gelegt. Daa ist, aoviel ich weiB, die 
iiltesto A ngabe uber den fraglichen G egenatand, doch 
lasse ich  m ich g e m  eines Besaeren belebren .

Y o r a i  t z e n d  e r  : E ins scheint m ir sicher zu sein, 
daB Stiitzen, die m ehr ais 50 °/o Bloi en tha lten , u n te r  
keinen Um stiindon ais yerzinnte Stutzen y e rk au ft 
w erden konnen.

E s ist an g ereg t wordon, den letzten  B erich t, den 
ebenfalls H r. Dr. W e s t h o f f  o retatten  wollte, in 
B uckaicht au f die bereits  s ta rk  yorgeachrittone Z eit 
fu r eine spatore  Sitzung zuriłckzustellen. H r. D r. W est
hoff ba t sich dam it e inyerstanden e rk la rt. Ich  frage , 
ob auch Sio dam it e inyerstanden Bind. (Zustim inung.) 
Es bleiben uns dann noch die k inem atographiachen 
A ufnahm en aus dom GieBereibetrieb, die uns Hr. 
D irek to r A l f r e d  G u t m a n n  (H am burg-O ttonsen) yor- 
fiihren will. Ich danke nochm als don H erren  R ednern  
uud schlieBe h ierm it die Y erhandlungen.

U eber das Schwinden des Gufieisens.
Von Ingenieur H.

I jie  Erscheinung des Schwindens von GuBeisen, 
worunter mit nur wenigen Ausnahmen alle 

GieBereien viel und reclit oft bitter zu leiden 
haben, zeitigt eine ganze Menge Uebelstande 
zum Nachteile der GuBwarenfabrikanten, wie 
auch bis zu einem gewissen Grade der Besteller 
bezw. Empfanger. Zum Nachteil ersterer des
halb, weil die durch das Schwinden des Eisens 
herrorgerufenen GuBspannungen vor Ablieferung

Y etter in Breslau.

der auBerlich wohlgelungenen GuBstucke Risse 
an scharfen Kanten einzelner Verbindungstege 
oder gar das Zerspringen des ganzen Stiickes 
mit sich hringen, wodurch die Verwertung 
der Erzeugnisse in den meisten Fallen aus- 
geschlossen wird; zum Nachteil letzterer, weil 
oft nach Bearbeitung — mitunter auch erst 
nach Inbetriebsetzung der Anlagen — mit GuB
spannungen behaftete Teile zerspringen. Hier-
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aus entsteht naturlich, abgesehen von dem 
Scliaden, welchen der dic Garantie fiir die ver- 
einbarte Lieferzeit iibernehmende Fabrikant er- 
leidet, meistons ein noch weit groBerer Schaden 
durch Hinausschieben der endgiiltigen Abliefe- 
rungszeit fiir den Etnpfanger, weil die mit Hilfe 
der neuen Anlage in Aussicht genommene Fa- 
brikation bis zur Ersatzlieferung des schadhaften 
Teiles unterbleiben muB, und alle damit in Ver- 
bindung stehenden Vorbereitungen nutzlos ver- 
schwendet worden sind.

GlUcklicherweise kann man wohl sagen, daB 
die Ursachen auffallenden Schwindens und dor 
daraus folgenden GuBspannungen in der Praxis 
weniger ihren Grund in den Eigenschaften des 
Eisenshaben, ais durchNachlassigkeit des Formers 
veranlaBt werden, z. B. Sandpratzen, Einlaufen- 
lassen von Schlacke. Die Stiicke zeigen Schon- 
heitsfehler, Undichtigkeiten an auBeren Bearbei- 
tungsstellen, und zum weitaus groBten Teile 
Lunkerstellen, die dann mit um so groBerer Ilafi- 
lichkeit zutage treten, wenn das fertig bearbeitete 
GuBstiick der Wasserdruckprobe geniigen soli.

Diese letztgenannten Ursachen, durch welche 
Gufistiicke von der Yerwendung auszuschliefien 
sind, sollen hier nur ais Begleiterscheinungen 
angefiihrt werden, und es gehoren diesbeziig- 
liche Beschreibungen sowie Mafinahmen zur Ver- 
hiitung der Erscheinungen in das Sondergebiet 
anderer Abhandlungen.

Jeder des Giefiereifaches Beflissene oder 
einigermaflen Kundige weifi nun, daB das durch
die Erfalirung feststehendo Schwindmafi =  g1-, rund

betragt, und zwar ist es nach Ueberzeu-
gung des Schreibers dieses Aufsatzes bei allen 
Graugufiarten, die fiir Maschinenteile Yerwen
dung finden (ausgenommen sind liier Gufistiicke 
aus Spezialeisen), unveranderlich. Dieser Be- 
hauptung wird nun yielleicht der eine oder 
andere fachkundige Leser nicht ohne weiteres 
zustimmen, weil ihm in seiner Praxis yerschiedene 
SchwindmaBkoeffizienten bekannt geworden sind, 
und zwar bei Gufistiicken yon grofiem Umfang, 
wo man das Schwindmafi je nach der Art auf
0,8, ja bis auf 0,6 des iiblichen lierabsetzt. Die 
richtige Anwendung eines solcli yeranderten 
SchwindmaBkoeffizienten mufi, ohne hierfiir eine 
theoretische Ableitung zu entwickeln, der Er- 
fahrung des Giefiereibetriebsleiters, des Tischler- 
bezw. Formermeisters iiberlassen bleiben.

Zur Begriindung der oben aufgestellten Be- 
hauptung und zum besseren Verstandnis soli ein 
besonderer Fali, das GieBen eines langeren 
Flanschenrolires, ins Auge gefafit werden. Nach 
dem Gusse bezw. nach Erstarrung des fliissigen 
Eisens beginnt sogleich nach Slafistab der ein- 
setzenden Abkiihlung die Schwindung in der 
normalen Weise, und es wiirde auch, wenn das

Rohr im gliihenden Zustande, d. h. nach Er- 
starrung des fliissigen Eisens, ausgeleert, auf 
zwei Bocken gelagert und ohne jeden Zeitverlust 
der Kern entfernt werden konnte, die Schwin
dung ganz normal nach dem Koeffizienten
vor sich gehen, oder mit anderen Worten, die 
Lange des Rolires wiirde nach dem Erkalten 
die genau yorgeschriebene sein. Da nun aus 
giefiereitechnischen Griinden die bezeichneteHand- 
lung unmoglich ist, so bleibt das Rohr in der 
Form, und es werden nicht nur die beiden End- 
flanschen, sondern auch die am inneren wie 
auBeren Umfange des Hohlkorpers auftretende 
Reibung zwischen Form und Kern der Schwin
dung einen direkten Widerstand entgegensetzen, 
der manchmal durch zu enges Anliegen der 
Flanschen an den Kastenschoren yerstarkt wer
den kann. Solange das Eisen nun im gliihen- 
den, noch dehnungsfahigen Zustande sich befindet, 
tritt durch diese Widerstande notwendigerweise 
eine Streckung der Eiseńmolekiile und zwar 
so lange ein, bis die Dehnungsfahigkeit durch 
fortschreitendes Erkalten bei einer bestimmten 
Warinegrenze aufgehoben wird. Yon diesem 
Zeitpunkte ab, wo bereits die Streckung erfolgt 
und beendet ist, also das Rohr eine tatsachliche 
Yerlangerung erfahren hat, macht die weitere 
normale Schwindung ihre Reclite bestimmt gel
tend, bis die yollstandige Erkaltung eingetreten 
ist, und unbekiiinmert um die noch auftretenden 
Widerstande, die dann, wenn sie anormaler 
Natur sein sollten, zuweilen ein Abreifien der 
Flanschen im Gefolge haben konnen.

Die Ursachen der Schwindung und ihre 
Folgen treten auch sehr auffallend in Erschei- 
nung bei Maschinengrundplatten, Hobelbank- 
betten, wo beispielsweise die durch Lager- und 
sonstige Zwischenstege eingeschlossenen Kern- 
stiicke die normale Schwindung wesentlich er- 
schweren, und wo somit ein kleinerer Schwind- 
mafikoeffizient trotz eines nicht notwendiger
weise durch hesondere Lange sich auszeichnenden 
Gufistiickes in Anwendung zu bringen ist. Bei 
hochstegigen Schiffsmaschinen-Grundplatten, die 
nur eine Lange yon 3 bis 3 Ł/2 m hatten, habe 
ich immer nur ein Schwindmafi von 6 mm aut 
das Heter mit giinstigem Erfolge angewendet, 
und es entsprach die Lange und Breite dieser 
Grundplatten genau den yorgeschriebenen Mafien.

Aehnliche Wahrnehmungen w’erden auch bei 
grofien Dampfzylindern mit eingegossenen Boden 
in Rippenkonstruktion (Seeschiffzylinder usw.) 
gemacht. Hier beeinflussen die vielen hohen 
Rippen, die Zylinderfiifie, Mannlijcher usw. das 
Schwinden in besonderem und eigenartigem Hafie, 
so dafi in solchen Fallen ein reduziertes Schwind
mafi in Anwendung zu bringen geboten ist. Die 
andere offene Zylinderseite wird selbstverstand- 
lich nicht dadurch beeinflufit; man wird zur Einhal-
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tung einer mogliclist gleichmaBigen Bearbeitungs- 
zugabe in der Zylinderbohrung gezwungen, einen 
eigenartigen Trick zu gebrauchen, nUmlich den 
Zylinderkern konisch auszubilden, damit nach er- 
folgter Schwindung eino zylindrische Bohrung 
erreicht wird. Nach meinen personlichen Er
fahrungen kann man bei Zylindern von 1600 
bis 1900 nnn Bohrung ein SchwindmaB von
0,5 am Boden und 0,9 an der offenen Seite des 
iiblichen SchwindmaBes in Anwendung bringen, 
wobei naturlich nicht behauptet werden soli, daB 
die hier beispielsweise angefuhrten Koeffizienten 
fiir alle Falle Geltung haben; es muB yiel- 
inehr in jedem einzelnen Falle die Beurtei- 
lung der Erfahrung des betreffenden Betriebs- 
leiters bezw. Formermeisters iiberlassen bleiben, 
welcher SchwindmaBkoeffizient, der Zylinder- 
bodenkonstruktion entsprechend, ais der geeig- 
netste anzusehen ist.

Durch das AngieBen sehr breiter Schieber- 
kasten, wie es beispielsweise bei den Nieder- 
druckzylindern der groBen Seeschiffinaschinen 
der Fali ist, werden infolge der Schwindungs- 
verhilltnisse noch weitere Uebelstande heryor- 
gerufen, die sich in einer oyalen Schwindung 
der Zylinderbohrung bezw. des Mantels, wTenn 
auch nicht besonders auffallend, doch sehr deut
lich und meBbar geltend machen. Derartige 
konische und ovale Schwindungen werden zu- 
meist nur yon dem die Bearbeitung besorgenden 
Dreher, zuweilen auch von dessen yorgesetztem 
Betriebsleiter wahrgenomtnen und kommen ganz 
selten zur Kenntnis der GieBereileitung, wenn 
es sich herausstellt, daB die Bearbeitungszugabe 
knapp oder gar unzureichend gewesen ist. Es 
sei deshalb an dieser Stelle darauf hingewiesen, 
daB es nur von allgemeinem Nutzen sein kann, 
wenn die Betriebsleiter des Maschinenbaues 
Wahrnehmungen der yorbezeichneten Art auch 
den GieBereien zur Kenntnis iiberreichen, damit 
bei Wiederanfertigung ahnlicher GuBstucke die 
beim vorhergelienden gezogenen Lehren auf 
fruchtbaren Boden fallen und nutzbare Anwen
dung finden.

Abgesehen von der yerminderten Langen- 
schwindung bei Gufistiicken, treten noch andere 
fiihlbare Uebelstande auf, die in besonderer Kon
struktion und ungleichen Wandstarken ihre Ur- 
sache finden, ebenso wie auch den Ofen- und 
Plattenformern auf Hiittenwerken Schwierig- 
keiten entgegenstehen, die neben den Haupt- 
ursachen des Schwindens yielfach auf ungleich- 
niafiige Abkiihlungen zuriickzufiihren sind. Ais 
Beispiel einer besonderen Konstruktion sei hier 
die einerseits offene, i_i-formig gebildete Rinne 
angefiihrt, die infolge ihrer Lange sich unfehl- 
bar krumm zieht, und zwar werden die beiden 
Rippen bauchig, die glatte Wand hohl. Es ist 
Wer demnach die Notwendigkeit am Platze, die 
zum Formen benutzten Modelle entgegengesetzt

durchgebogen herstellen zu lassen; je nach den 
Starkeverhaltnissen kann man erfahrungsgemafi 
bei Langen von etwa 4 m die yoraussichtliche 
Durchbiegung auf 15 bis 20 mm bemessen. Die 
Ursache solcher Durchbiegung findet ihre Er- 
klarung in der yorzeitigen Abkiihlung der beim 
GieBen aufreclit angeordneten Seitenwande (Rip- 
pen), die dann nicht mehr schwinden konnen, 
wenn die glatte Wand bei spater beginnender 
Abkiihlung sich zusammenzieht; infolgedessen 
yerkiirzt sich diese Wand dem ganzen System 
gegeniiber und bringt die oben erwahnte holile 
Durchbiegung zustande. Aus demselben Grunde 
sind auch zweischenklige Rinnen, welche yiel
fach ais Kessel-Eckankerung Verwendung finden 
und sich nach dem Gusse unter denselben Er- 
8cheinungen krumm ziehen, gleich im Modeli 
nach beiden Seiten auBen zu (der Rippenseite 
entgegengesetzt) bauchig herzustellen.

Aehnliche MaBnahmen sind bei Hobelbank- 
betten zu treffen, dereń Prismenfiihrungen sich 
zugleich mit dem Bett nach dem Gusse beim Ab- 
kiihlen immer hohl ziehen, wenn auf der andern 
Seite dem Krummziehen entgegenwirkende, langs- 
laufende Verstarkungsleisten nicht angebracht sind. 
Sind solche Verstarkungsleisten in ihren Abmessun
gen den Prismenleisten gleich bemessen, so treten 
auch unter sonst normalen Verhaltnissen Durcli- 
biegungen solcher Hobelbankbetten nicht ein. 
Eine groBe Anzahl Hobelbankbetten besitzen die 
hier angezogenen, den Prismenleisten gegeniiber 
befindlichen Verstarkungsleisten nicht, und es ist 
bei solchen Konstruktionen vom Former die Vor- 
sicht zu gebrauchen, die Betten so durchgebogen 
einzuformen, daB die Prismenleisten in der Form 
eine bauchige Gestaltung erfahren, die nach Er- 
kaltung des GuBstiickes, wenn das aus der Er
fahrung gewahlte richtige MaB in Anwendung 
gebracht worden ist, in die gerade Linie iiber- 
gehen. Das MaB dieser eben bezeichneten Durch
biegung kann bei langen und yerhaltnismaBig 
niedrig konstruierten Hobelbankbetten bis 20, 
sogar bis 30 mm betragen.

Eine auf gleichen Ursachen beruhende Er- 
scbeinung tritt in yerhaltnismaBig geringerem 
MaBe bei rechteckigen und runden Saulen, 
Rohren, Standem stehender Maschinen usw. ein, 
wenn die beim GieBen oben liegenden Wandungen 
durch Heben der Kerne diinner, naturgemaB die 
gegeniiberliegenden Seiten im Verhaltnis starker, 
ausgefallen sind. Der Unterschied in den Starken 
dieser beiden Seiten erzeugt stets ein Krumm
ziehen des GuBstiickes in der Weise, daB die 
diinnere Wand nach auBen zu bauchig ausfallt. 
Es ist deshalb zur Verkiitung solcher Zustande 
eine alte, in yielen Fallen vom Former leider 
wenig beachtete, aber sicheren Erfolg bringende 
Regel, die Kerne aller almlichen HohlguBstiicke 
ohne Ausnahme mindestens 2 bis 3 mm in nach 
unten durchgebogenem Zustande in die Form zu
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legen. Durch die Erfalirung ist einwandfrei 
festgestellt worden, dafi alle Kerne, und wenn 
sie nocli so sicher gegen den Auftrieb yerankert 
sind, immer etwas hochkommen, zum mindesten 
aber schon dadurch, dafi die gegen das Heben 
in Anwendung kominenden schmiedeisernen Kern- 
stiitzen, bei Trockenforinen auch Doppelstiitzen, 
sicii stets in den Lelunkern bezw. die Form- 
wand eindriicken. Former, denen diese Er- 
fahrungsregel sojsusagen in Fleisch und Blut 
iibergegangen isf;, werden beinahe unfehlbar 
Gufistiicke von ahnahernd gleichmaBiger Eisen- 
starke erzielen, bei denen auch niemals eine 
Gefahr des Krummwerdens befiirchtet zu wer
den braucht.

DaB bei einer krumin gegossenen Saule der 
Siclierheitskoefiizient gegen Zerknickung stark 
verringert wird, ist eine nicht zu leugnende 
Tatsache, und es sollten darum im Interesse der 
Bausicherheit, nicht zum mindesten wegen Ge- 
filhrdutig von Mens cli enleben, krumme Saulen 
niemals zur Abnahme, geschweige denn zur 
Verwendung gelangen.

Ein an sich minder gefahrlickes und des 
ofteren mit gutem Erfolge angewendetes Mittel, 
wenig krumme Saulen gerade zu ricliten, ist, 
dafi man die hohle Seite durch andauernd gleich- 
muBiges Hammern bearbeitet und damit ein 
Strecken dieser liohlen bezw. kurzer gebildeten 
Seite hervorbringt.

Bei der Herstellung von Ofen- bezw. Platten- 
guB ist folgendes beachtens- und empfehlens- 
wert: Alle Platten yon geringer gleichmaBiger 
Starkę werden durch das friihere Abkiihlen der 
Umlaufkante dort eher zum Sehwinden gebracht, 
ais an den mittleren Partien, sie ziehen sich 
demnach kugelformartig, und verharren zum 
groBen Teil in solchein Zustande. Es entstehen, 
wenn die inneren Partien zum Sehwinden kommen, 
yielfach Risse, und nicht minder findet auch ein 
giinzliches Zerspringen des GuBstiickes statt.

Im BewuBtsein solcher Vorkommnisse hilft 
sich der erfahrene Former durch alsbaldiges 
Abdecken des Oberkastens nach dem Gusse, 
durch schnelles Bedecken der Umlaufkante mit 
Sand und Freilassen eines groBeran Flachenteiles 
im Plattenmittel in dem einen Falle, im andern 
Falle (yielfach bei HerdguB angewandt) durch 
schnelles uud yollstandiges Bedecken der ganzen 
Platte mit Sand und durch sofortige Bildung zweier 
kreuzweise nach den vier Ecken zu gerichteten 
Sandfurchen, in denen das noch rotgliihende 
GuBstiick dem schnelleren Abkiihlen durch die 
Luft ausgesetzt wird. Mit Hilfe dieser Yer
fahren erreicht man wenigstens ein annahernd 
gleichmaBiges Abkiihlen der Platten und hat 
damit fast ausnahmslos den gewiinschten Erfolg.

Die Former von diinnen Ofenplatten auf 
Hiittenwerken handeln in ahnlichen Fallen, wo 
>ein Krummziehen zu erwarten steht, noch nach

einem andern Verfahren, indem sie die betreffen- 
den Platten nach dem Gusse schnellstens aus 
dein Sande nehmen und in noch gliihendem Zu
stande mittels Holzhammer nach der der Kriim- 
inung entgegengesetzten Seite durchhammern, 
oder sie driicken nach Auflegen der Platte auf 
zwei Unterstiitzungsflachen mit dem eigenen 
Korpergewicht die Platten soweit durch, daB 
sie nach dem Erkalten die gerade Form erhalten. 
Solcho MaBnahmen, die ich in meiner Praxis 
selbst noch mit durchgemacht habe, erforderu 
neben einer ungemein schnellen Handlungsweise 
noch ein ganz besonderes Geschick, denn nicht 
jeder Former bringt es fertig, den mit diesem 
Verfahren zu erreichenden Yorteil nutzbringeud 
und erfolgreich anzuwenden.

Zuverlassiger ist es jedoch, yorausgesetzt, 
daB es Konstruktion und Verwendung gestatten, 
wenn fihnliche Platten nach auBen zulaufende, 
auch nur gering zunehmende Verstarkungen er- 
fahren, oder wenn eine umlaufende, gering be- 
messene Wulst angebracht wird, welche fiir ein 
gleichmaBiges Abkiihlen Gewahr bietet. Damit 
werden gleichzeitig GuBspannungen, ZerreiBen 
und das Krummziehen der GuBplatten yermieden.

Fiir Schwungrader inittlerer GrOBe, bei denen 
der Unterschied der Eisenstarken zwischen Kranz 
und Nabe den Armen gegeniiber zu bedeutend 
ist und auch zugunsten einer gleichmaBigen 
Schwindung eine Uebereinstimmung nicht ge
troffen werden kann, ist das fast einzig zuver- 
lassige Mittel, die Nabe geteilt zu giefien. Wer 
jemals die Gelegenheit benutzt hat, das Schwin- 
den eines mit unverhaltnismaBig starkem Kranze 
konstruierten Schwungrades bis zum volligen Er
kalten boi der freigemacht.en, geteilten Nabe zu 
beobachten, wird gesehen haben, wie sich wahrend 
der Abkiihlung der schwacheren Arnie die Tei- 
lungssclilitze der Nabe, dem Schwindungsyer- 
haltnis der Arme entsprechend, vergrofiern und 
erst dann sich schliefien, wenn das ganze GuB- 
stiick die Lufttemperatur erreicht hat.

Bei minder ungleiclnnafiigen StarkeverhUlt- 
nissen und insbesondere bei kleinen Schwung- 
radern kann man eine annahernd gleichmafiigo 
Abkiihlung durch Offeulegen des Kranzes und 
der Nabe erreichen, ohne letztere zu teilen oder 
ein Zerspringen der Radarme befiirchten zu 
miissen. Bei Rieinenscheiben und Radern mit 
schwachem Kranz, die aber eine unyerhaltnis- 
mafiig stark ausgebildete Nabe besitzen, ist die 
Abkiihlung der letzteren nach dem Erstarren in 
erhohter Weise derart zu betreiben, dafi in 
regelmafiigen Abstanden Wasser in die Naben- 
bohrung eingegossen wird, sobald das yorher 
eingegossene Wasser yerdampft ist, also ein 
sogenanntes Ersaufen nicht eintreten kann. Mit 
dieser Arbeit ist dann so lange fortzufahren, bis 
durch die Abkiihlung die Nabe annahernd denselben 
Warmegrad erreicht liat, wie Kranz und Arme.
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Zu den wichtigsten Vorgangen bei dem Ab- 
kiihlen einer Nabe gehort vor allen Dingen das 
baldige AusstoBen des Bohrungskernes, um auch 
dort der Luft bezw. dem Wasser den Zutritt 
zu gestatten. Einen Kern. der mit der iiblichen 
Kernmasse (in der Hauptsache neuer, fetter Sand) 
hergestellt ist, schnell auszustoBen, hat oftmals 
seine Schwierigkeiten, und es sei deshalb darauf 
hingewiesen, daB man zum Zwecke einer glatten 
Beseitigung des eingegossenen Kernes der Kern
masse Steinkohlenstaub, noch besser aber Holz- 
kohlenlosche und SUgespilne, zusetzt, oder aber 
gleich den Kern aus einer Mischung von FluB- 
bezw. feinem Mauersand mit Sirup, Melasse, 
Leiin, Leinol, Sulfitlauge oder ahnlichen neueren 
Mitteln in entsprechendem Verhaltnis anfertigt, 
wodurch ein sehr schnelles und miiheloses Aus- 
stoBen gewahrleistet wird.

Ich mochte nicht unterlassen, ein selbst- 
erlebtes Beispiel, das die Folgen einer ungleichen 
Abkiihlung und Schwindens bei einem ganz auBer- 
gewShnlichen Falle so recht charakteristisch vor 
Augen fiihrt, zur allgemeinen Kenntnis zu bringen 
und damit gleichzeitig anzudeuten, wie notig es 
ist, selbst bei den am starksten konstruierten 
GuBstucken, die erforderliche Vorsicht nicht 
auBer aclit zu lassen.

Die Former einer groBeren GieBerei hatten 
in unbegreiflicher Gewissen- und Sorglosigkeit 
die Gewohnheit, die sehr kompakten, 120 bis 
180 mm stark gegossenen Naben fiir Seeschift-

schrauben im Gewichte von 3000 bis 5000 kg 
am Morgen nach dem Gusse in noch hellrot- 
gluhendem Zustande auszuleeren und sie, ohne 
den Bohrungskern zu beseitigen, der freien Ab- 
kiihlung zu uberlassen. Die Folgę solcher Be
handlung war nun, daB die auBeren Nabenflachen 
schnell abkiihlten und schwinden muBten, die 
Nabe selbst indessen bedeutend spater. Dadurch 
war die Yorbedingung zur Erzeugung einer 
kiinstliclien, bedeutenden GuBspaunung gegeben, 
die bei einer Nabe so weit sich steigerte, daB 
sie am zweiten Tage nach der Ausleerung glatt 
durchriB.

Durch solch kostspielige Erfahrung gewitzigt, 
wurden die Naben spater mindestens zwei Tage 
in der Form belassen, und dann wurde auBer
dem sofort nach dem Ausleeren der Kern aus- 
gestoBen; es sind darauf ahnliche Vorkommnisse 
wie das geschilderte nicht mehr zu verzeichnen 
gewesen, und die sonstuBlłcli auftretenden GuB- 
spannungen waren, wenn nicht ganz vermieden. 
so doch auf ein MindestmaB beschrankt.

Dm alle 111 vorstehender Abhandlung mehr- 
fach angefiihrten Uebelstande weiter mit einigem 
Erfolg zu vermeiden, bediene man sich zum 
GieBen von Stiicken, deren Konstruktion be- 
sondere GuBspannungen erwarten laBt, auBer 
den im Vorstehenden empfohlenen Mafinahmen, 
nur sehr guten, weichen Eisens, dessen aller
dings geringe Delmungsfahigkeit imstande ist, 
einen Spannungsausgleich zu begiinstigen.

Aus. der Praxis in- und auslandischer Eisen- und StahlgieBereien.
16. H a lb k e rn fo rm ere i e in e s  S tah l- 

gu tirin g es.

I n vielen Fallen, in denen unter 
A normalen Verhaltnissen die A11- 
fertigung eines ganzen Modelles der 
wirtschaftlichste Weg zur Erzielung 
einer groBeren Anzahl Abgusse ware, 
lohnt sich die Anfertigung des Mo
delles nicht wegen der geringen 
Zahl benotigter Abgiisse. Ist dann 
eine Preiserhohung nicht erreichbar, 
so muB sieli die GieBerei Auftrage 
entgehen lassen, mit Yerlust arbeiten
— oder einen Weg finden, der es 
erinoglicht, olme Modeli und ohne 
sonstige allzu groBe Unkosten zum 
Ziele zu gelangen. Ueber eine solche 
Losung berichtet H. J. M’Caslin.*  

Es handelte sich darum, wenige 
Abgiisse eines Kinges von der in 
Abbildung 1 dargestellten Form in 
StahlguB zu liefern. Auf Grund 
einer genauen Selbstkostenberech- 
nung entschloB man sich zu folgendem

* „Caatings", J a n u a rh e ft 1910 S. 127. A bbildung 1.
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Einlaufe (Abbildung 7) angebracht. Nach be- 
endigtem Stampfen konnte die Oberflache mit. 
einer ebenen Schablone glatt gedreht, die Spin
del entfernt und an ihrer Stelle ein EinguB her- 
gerichtet werden. Dann schwarzte man die 
Form und brachte sie in die Trockenkammer.

Der ilufiere Teil der Form 
wurde durch Kerne gebildet. 
Abbildung 4 zeigt die Kern- 
biichse. BeimEinsetzen einer 
Reihe groBerer Kerne, di&

Halbkernformverfahren. Man erstellte mit einer 
Schabloniervorrichtung einen ebenen Stand, setzte 
darauf einen iiber die Spindel geschobenen Form
kasten und stellte mit der Schablone (Abbild. 2) 
den Grund der Form her. Zur Gewinnung des 
inneren Teiles der Form diente ein an einem gabel-

A bbildung 2,

A bbildung 5,

S ch n ittA -8

A bbildung 3. A bbildung 6.

Sctmi/ta.-b

A bbildung 4.

formigen Arm festgeschraubtes Modellsegment 
(Abbildung 3). Das Modellstiick hatte demnach 
eine doppelte Fiihrung durch den Gabelarm und 
durch den schablonierten Sandring a und ge- 
wahrleistete infolgedessen eine in jeder Be
ziehung genaue Form. Gleichzeitig mit dem 
Hoclistampfen des Modelles und seiner Yerschie- 
hung im Kreise wurden drei tangential miindende

A bbildung 7.

scharf aneinander passen und einen Ring bilden 
sollen, ist ein Nacharbeiten der StoBfliichen nicbt 
zu vermeiden. Das Abraspeln und Aneinander- 
reiben der Stofie ist um so mifiliclier und um- 
stiindlicher, je grofier die StoBfliichen werden. 
Es empfiehlt sich daher, solclie Kerne einander 
nicht mit den ganzen Seitenflachen beriihren zu 
lassen, wie bei a b in Abbildung 5, sondern
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sclimale StoBflachen nacli c d anzuordnen und 
die sieli ergebenden Sc lilitz e  m it Form sand zu- 
zustampfen. Abbildung 6 Y e ra n s c h a u lic h t die 
Anordnung der StoBflachen im vorliegenden F a lle ;  
neben der seliraffierten seitliclien Aussparung 
a b c d e f  wurde eine solche aucli im oberen 
K ern lag er bei g h und i k  vorgesehen. D ie  Kera- 
buchse wurde zunachst olme R iicks ich t auf die 
StoBflaclienaussparungen angefertig t und dann 
erst durch E in fugung  der B e ilagen  n ij, h i„ und n 
(Abbildung 4) f i ir  die Aussparungen eingerichtet. 
In  vie len F a lle n  begniigt man sich, keilform igen 
Kernbiichsen ais iluBere Um ralim ung nur die den 
K e il begrenzenden W an d ę  A  und B  zu geben, 
was nicht immer gut ist. E in e  w eitere recht- 
w inklige Um ralim ung (Abbildung 4) liillt die 
iunere Fo rm  besser und dauerhafter in Ordnung, 
erle ichtert das W end en  und stimmt meist m it 
vorhandenen K ernp la tten  iiberein.

N ach  griindlichem Brennen der Fo rm  und 
der Kerne  bot das Zusammenstellen des Ganzen 
keine Schw ierigke it. D e r Raum  zwischen den 
Kernen  und der Kastenw and wurde yo llgestam pft, 
die Kerne  beschwert, E in g uB  und T r ic h te r  auf- 
gebaut und die fertige Fo rm  (Abbildung 7) zum 
Abgusse gebraclit.

D ie  Aufgabe, wenige Abgusse au f b illigere 
W e is e  zu erstellen, ais es bei A n fertigung  eines 
Modelles der F a l i  gewesen w are , erscheint m it 
der beschriebenen Anordnung gelost. E in e  
schwache Se ite  dieser Fo rm art lieg t aber jeden- 
fa lls in der n ic lit naher beschriebenen E rs te llu n g  
der E in lau fe , welche au f a lle  F a l le  umstUndlich 
ist. E s  durfte sich deshalb empfelilen, auch 
den inneren T e il der Fo rm  aus Kernen  zu- 
sammenzubaueH, an dereń Unterseite E in lau fe  
in beąuemster W e is e  angebracht werden konnen.

Irresbcrger.

Patentbericht.

D e u t s c h e  P a t e n t a n m e ld u n g e n . *

17. M ai 1910. KI. lO a, I I  47 325. Kokalosch- 
Yorrichtung. E m il H erbertz , H ab inghorst b. R auxel i.W .

KI. 18 b, 6- 27 181. Y erfah ren  zum  R einigen Yon 
Roheison u n ter Y erw endung von E isenoxydvorbin- 
dungen im e loktrischen Induktionsofen ; Zus. z. Pa t. 
212 294. G eseUschaft fiir E lek tro stah lan lag en  m. b H., 
Berlin, K onnendam m .

KI. 21 b, I I  46 492. E lek trisch e r Ofen m it iiber 
dem Schacht aufgebautem  B escbickungsreservoir. Dr. 
Alois H elfenatein, W ien.

KI. 24c, K 39 675. U m steuer- und R eg e l-Y en til 
fiir R egeneratiyofen , bei dem  der DurchflnB deB Frisch- 
und A bgases durch yerscliieden hohe W asserspiegel 
in den K am m ern des Y entilgehiiuses erfolgt. H ein
rich K opper, B ruckhausen  a. Rh.

KI. 24 e, D 21 137. Y erfah ron  und Y orrich tung  
zur H erstellung  von k a rb u rie rtem  W assergas. Dellw ik- 
Fleiacher W asBergaa - GeseUschaft m. b. H., F ra n k 
furt a. M.

KI. 24b , T  14 425. Y ersch iebbaro r Bescliickungs- 
bohSlter fiir G aserzeuger. A. T rubin, Sylwinski W erk , 
Perm , RuBl.

KI. 3 l a ,  B 56 584. BeBchickyorrichtung fiir K upol
ofen, bei der die B eschickung durch  einen drebbaren  
Ring iiber den O fenum fang v e rte ilt w ird. Adolf 
B leichert & Co., L  eipzig-Gohlis.

KI. 31 c, P  21834. Y erfah ren  zur H orstellung 
dichter, lunker- und so igerungsfreier M etallblucke. 
Franz P acher, D u sse ld o rf-R a th , R eichsw aldalleo 59.

23. M ai 1910. KI. 7 a , L  23 441. W alzvorrich- 
tung, bei der oine odor m ehrero  der D ruckw alzen so 
angeordnet Bind, daB sie sich frei in der R ich tung  
des D ruckes bew egen und Zw ischenlager besitzen, die 
aich zwischen ih r und einem  festen T rag e r oder 
Halter befinden, der D urchbiegung  zulaBt. W illiam  
Łove, London.

KI. 24 f, K 42121. RoBtstab fur selbsttiitige B e
schickung, der in der L iingsrichtung aus m ehreren  
Teilen zusam m engesetzt iBt. M ax K em m erich, A achen, 
M axstr. 4.

* Die A nm eldungen liegen von dom angegebenen 
Tage an w ahrend  zw eier M onate fu r jederm ann  zur 
Einsicht und E insp rucherhebung  im P a ten tam te  zu 
B e r l i n  aus.

KI. 26d, Sch 33 672. R ein iger fiir B renngase m it 
zum Gasein- und -a u s tr itt  d ienenden seitlichen J a -  
lousion. E rn st Schm iedt, A scliaffenburg.

KI. 31 c, G 28 932. Y erfah ren  und Y o rrich tung  
zur HerBtellung von in ih re r  Beschaffenheit gleich- 
artigen  M etallblocken. K arl G eiger, L echhausen  b. 
A ugsburg.

KI. 49 b, Sch 29 886. MaBchino zum Zerteilen  Yon 
Profileisen. Schulze & N aum ann, Cothen, Anh.

G e b ra u c h sm u ste re in tra g u n g e n .
17. M ai 1910. KI. 12 e, K r. 419 680. A nordnung 

zur R ein igung  yoii R auch  und A bgasen. G ebruder 
O berascher und L udw ig H ainzl, M iinchen, L ands- 
berg erstr. 215.

KI. 18a, Kr. 419 834. D rehbares FordergefaB , 
insbesondere fiir H ochofenbetrieb , m it f e B t e m  Unter- 
Batz. F ran z  Dahl, B ruckhausen  a. Rh.

KI. 18a, K r. 419835. Z ubringerw agen  fiir Ilo ch - 
ofenfordergefaBe mit feBtem A ufsatz. F ran z  Dahl, 
B ruckhausen  a. Rh.

KI. 19a, K r. 419497. SchienenstoB. H erm . E ck- 
h a rd t, Cassel, P appela llee  86.

KI. 24 e, K r. 419 655. R eg elb are r GaBgenerator. 
B raunkohlen- und B rik ett-In d u strie  A kt.-G es., B erlin.

KI. 24 f, N r. 419 656. G eblasew ind-IIohlroB t fiir 
industriello  F euerungsan lagen . W illy  Geils, KUstrin.

KI. 49 b, K r. 420118. K altsagom aBchine m it E in- 
ste llung  des S agesch littens m itte ls Z ahnstangengetrie- 
bes. G ustav W agner, Reutlingen.

23. Mai 1910. KI. lO a, Kr. 420 688. GuBeiserne 
K oksp latzbelagplatte  m it eingegossenem , durchlochtem  
Blech. H erm ann Joseph  L im borg, G elsenkirchen, 
L ohrheidestr. 8.

KI. lO a, K r. 420 702. G uBeiserner Schutzw inkel 
fu r die Ofensohle de r A usdruckseito  an  Koksofen. 
C arl Menzel Sohne, E lberfeld .

KI. 18a, K r. 420 825. B lasform  fur Hoehofen. 
A rloffer T honw erke, A kt.-O es., Arloff, Rhhl.

KI. 24 f, K r. 420 364. E insatz fiir P lan ro ste . W il
helm  Groos, F ried en au  b. B erlin , A lbestr. 15.

KI. 24 f, K r. 420 573. R oststab  aus Silit. Gebr. 
Siem ens & Co., L ich tenberg  b. B erlin.

KI. 31 c, K r. 420 609. K ernstu tze , doren beido 
p a ralle le  Scheiben durch  aus den Scheiben aelbst aus- 
gestanzte und abgebogene A usschnitte  Yerbunden w er
den. Otto & G eyer, Dćibeln.
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KI. 31 c, N r. 420 664. E insto llvo rrich tung  fiir 
Z en trierrahm en  bozw. Form kasten , bei de r yerscliicb- 
bare, geliiirtete  P la tten  und in diese P la tten  genau 
eingepaBto Bolzen vorgeBehen sind. F . W ittm an n  
N achf., U aspo i. W .

O e s t e r r e i c h i s c h e  P a t e n t a n m e ld u n g e n . *
15. M ai 1910. KI. 10 c, A 5086/08. W ag erech te r 

Koksofen. Louis B an sa rt, Iclim ont (Belg.).
KI. 18b, A 839G/08. Y erfah ren  zur E rzielung an 

M etalloxyden a rm er Schlacken bei der FluBeison- 
erzeugung  im H erdofon. E lektrostahl-G os. m. b. H ., 
Rem Bcheid-IIasten.

KI. 18b, A  2373/08. Y erfah ren  und Y orrich tung  
zur H erstellung  yon S tah l und E isen. S e b a B t ia n  
Zianido F e rran ti, G riudleford  (Engl.).

KI. 18 b, A 4906/06. Y erfah ren  zur Y erbesserung  
von aus m ehreren  Schichten  bestehenden  P anzer- 
p la tten  aus S tahl durch E rhitzen. Societii Anonim a 
Ita lian a  Gio. Ansaldo A rm strong  & Co., Genua.

KI. 18b, A 5387/08. Y erfah ren  zur Zem entierung 
yoii Schiflspanzern oder anderen  Gegcnstiinden aus 
S tahl oder S tah lleg ierungen . Societó Anonim a Ita lian a  
Gio. A nsaldo ArniBtrong & Co., Genua.

KI. 24e, A  3724/09. GichtversckluB fur Y erb ren - 
nungsofen. H eenan  & Frondo L td. und n e n ry  N or
m am i L oask, M anchester.

KI. 40b, A  5631/08. R o tie render olektrischor 
Schm olzofen. H en ri A ntoine Im bort, G rand M ontrouge 
(Seine, F rankr.).

D e u t s c h e  R e ic h s p a t e n t e .
K I. 24 f, N r. 2I(>78(>, yoih 19. Ju n i 1906. H u g o  

R  e h  m a n n  i n  Mi i i  li o i m  a. d. R uhr. D rehrost f i i r  
G aserzeuger.

D er D rehrost besitz t einen konzentrisch  oder 
exzentrisch  zur D rehachso liegonden A ufbau, dor aus 
m ehreron m it D urchbrechungen  a Yorselienen steilen 
K egeln  b, die iu gleichen odor ungleichen A bstanden

von der D rehachse 
liegen, geb ildet w ird. 
D er "Wind wird durch  
das m it dem  R oste 
d rehbare , in die W a B -  
sertaBse c tauchon- 
de zen trale  R ohr d 
zugefuhrt, von dom 
sich fiir jeden  K egel b 
e in  R ohr e abzw eigt. 
Zur K iihlung der 
K egel d ient je  ein 
bis in dio K egelspitze 
reichondes D am pf- 
zu fiih rungsrohr f .

K I. 31 c , N r. 217 24S, yom 18. N oyem ber 1908- 
J  o s e f K  u d 1 i c z i n P r a g .  Y e rfa h re n  z u r  E r 
zie lu n g  tton ziihen, fe in kS rn ig en  Abgilssen au s flUssi- 
gem  Roheisen.

D as fliissige GuBeisen w ird vor dem E inlaufen  
in die F orm  in EinlaufgefiiBe au s GuBeisen oder 
S tahl yon b ek an n ter F o rm  aufgegeben, die keine 
feuerfeste  A usk leidung  haben, sondern nu r m it G ra- 
ph it angestrichon  sind. Die D im onsionierung und 
W an d sta rk e  d ieser GeffiBe w ird der M enge des zu 
yorgiefienden GuBeisens angepaBt.

KI. 21 li, N r . 217394 , vom 3. Miirz 1909. P o l d i -  
h i i t t e  T i e g e l g u B s t a l i l f a b r i k  i n  W i e n .  E lek-  
trisch er In d u k tio n so fen .

S ta tt de r b isher zw ischen der Schm elzrinno und 
ih re r sie um gebenden Z ustellung e ingebette ten  Sand-

* Die A nm eldungen liegen yon dem angegebenen 
T age an  w ahrend  zw eier M onate fur jed e rm an n  zur 
E insich t und E insprucherhebung  im  P a ten tam te  zu 
W  i en aus.

schicht, die das Ausdohnen einzelner O fenteile ohno 
Schaden erm oglichen soli, w ird A sbest oder ein an- 
deres leich t z u s a m m e n d ru c k b a re s  oiaBtiaches M ateriał 
yorgeBchlagen.

KI. 1 0 a , N r. 216355 , vom 2. Soptem ber 1906. 
A l b e r t  K n i i t t e l  i n  R e m s c h e i d .  Schienensto/3- 
verbindung.

Dio beiden Schienenonden sind au f ihrem  ganzen 
Q uorscknitt sebriig abgeschnitten , und in dio so ge- 
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bildeto keilform ige Liicko ist ein en tsprechend aus- 
gebildotes Schienenstiick  a yon gleichom  Proiil wie 
dio Schiene eingesotzt und durch Y orlaschung in iib- 
iichor W eise in eine festo Y erbindung m it den beiden 
Schienenenden gebrach t.

KI. 1 8 c , N r. 217431 , vom 5. Miirz 1908. O b o r -  
s c h l e s i s c h e  E i s e n b a h n - B e d a r f s - A k t . - G e s .  i n  
F r i e d e n s h i i t t e ,  O.-S. Y erfa h ren  u n d  Ofen zum  
W  S r  m en von Blechen.

Zwecks bessorer A usnutzung dor lle izg aso  wer
den m eh re re  O fenkam m ern h in te ro inander geschalte t 
und die A bgase der e rsten  durch  die folgende ge- 
leitet, wobei ihnen so viel F risch g as zugom ischt wird, 
daB sio in der naclifolgenden K am m er m it reduzieren- 
der F lam m o bronnen. I s t  nocli eine d ritte  K am m er 
angoschlossen, so w ird in dioso durcli eingoleitote 
F risch lu ft eino yollstiindigo Y erbrennung  der Gaso 
herbeigefiih rt. Dio zweite K am m er kann  zum W arm en 
von B lechen, dio d ritte  zum W iirm on von P latinen  
dienen.

KI. 18 a , N r. 21750(5, yom 22. A pril 1908. 
M o n t a g u e  M o o r e  i n  M e l b o u r n e  und T h o m a s  
J a m e s  H  e s k o 11 i n B r u n s w i c k ,  A ustr. Yer
fa h ren  z u r  G ew innung von schm iedbarem  E isen  un
m itte lb a r au s E isenerzen .

G ogenstand des britischen P a ten tes  N r. 26131 
yom Jab ro  1907; vgl. „S tah l und E isen“ 1909 S. 1072.

KI. I S c ,  N r. 217622, vom 25. Septem ber 1906. 
R o b e r t  A b b o t t  l l a d f i o l d  i n S h e f f i e l d  (York, 
Engl.). Y e rfa h re n  z u r  H erste llung  von PanzertUrmen  
und  dergl.

D er zweckmiiBig aus kohlenstolfarm om  und mon- 
g an fre iem  oder m an g an arm em  N ickel - Chrom  - Stahl 
hergeBtellte G egenstand w ird, um  ihm  einen hohen 
G rad yon H firte odor Steifigkeit, S tiirke und Zfihigkeit 
zu erte ilen , einer besonderen  Erhitzungsbehandlung 
unterw orfen , welche im w esentlichen aus fiinf Er- 
h itzungen und A bkiiklungen besteh t, wobei dio Yicrto 
E rh itzu n g  au f eine T em p era tu r von 570° bis 640“ C 
g ebrach t w ird. H ie rau f findet oine langsam e Ab- 
kiih lung in dem Ofen sta tt. D ie fiinf te Erhitzung 
w ird au f u n g efah r dio gleicho T em p era tu r wie die 
y ierte  Beliandlung, niim lich au f 750° bis 640° C. ge
b rach t, w orauf eine plotzlicho A bkiih lung stattfindet.

KI. IS c ,  N r. 21S307 , yom 7. Ja n u a r  1908. Dr. 
F . W u s t  i n  A a c h e n .  Tetnpereerfahren  f u r  Eisen 
m itte ls Gase.

D as Y erfah ren  geh o rt zu der A rt yon Temper- 
y e rlah ren , bei de r das T em pergu t zunachst mittels 
eines n ich t o .tydierenden G asgem enges au f die ricli- 
tige  T om perliitze g eb rach t und dann m ittels eines 
oxydierenden, ICohlensaure en tha ltenden  Gasgemenges 
g e tem p ert (entkohlt) w ird . D as neue Y erfahren be
steh t nun darin , daB sowohl zum A nw arm en ais auch 
z u m  T em p em  ein aus K ohlenoxyd und Kohlensaure 
bestehendes G asgem enge benutzt w ird, dessen Zu-
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saminenBOtzung bo gohalton wird, dali es beim A n-  
w a r m o n  sich gegen d as  T e m p o rg u t  n e u t r a l  und 
beim T e m p e m  ox y d ie ro n d  vcrhiilt.

K I .  31 b ,  N r .  2 1 7 9 5 5 ,
vom  8. O k to b e r  1908. C a r l  
M o z o r  i n  G o p p i n g e n ,  
W i i r t t e m b e rg .  W a ndform -  
m aschine m it senkrechter 
G ru n d p la tte  und  senkrecht 
versch iebbaretn Fo rm p la t-  
tentrUger.

D ie  F i ih ru n g s sc h ie n e n  o 
fiir  d e n  F o rm p la t t e n w a g e n  b 
s ind  n a c h  h in te n  y er l i inge r t  
und  f i ih ren  sich  zwischen 
R o l le n  c und  d. E s  soli  h ie r -  
d u rc h  be im  Y orz iehon  ein 
K ip p e n  und  E n tg le i s e n  dos 
W a g e n s  v o rh in d c r t  worden .

K I .  10 a ,  N r .  2 1 7 OSO, v o m  2. S e p te m b e r  1908. 
J e a n  K r o s i n  E s s o n - R u t t e n s c h e  id .  Yerfahren  

zu m  Iłeyeln  des Durchganges 
der H eizgase aus d em H eizra u m  
an  K oksiifen  in den darilber  
liegenden Sam m elkanal.

D ie  R e g e lu n g  doB D u r c h 
g a n g e s  d e r  H e izg as e  aus  den 
se n k re c h te n  W a n d k a m i l e n  a in 
den  d a r i ib e r  l ieg en d en  w age-  
r e c h te n  S a m m e lk a n a l  b wird 
d u rc h  aus w e c h se lb a ro  Diisen d 
m i t  v e r sch io d en  groBer D urch -  
b o h ru n g ,  die in den durch loch-  
ten  B odon  c des S a m m e lk a n a le s  
e in g e le g t  w e rd e n ,  bew irk t .

K I .  31 c ,  N r .  218  40 3 ,  vom  30. No- 
v e m b e r  1908. N i c o l a s  K o s t i l e f f  
i n  N i s c h n e - S a l d i n s k i j  S a w o d ,  
RuBl. Jn die B lockform  hineinragen- 
der A u fs a tz  aus Ton z u r  A u fn a h m e  
des terlorenen  K o p fts  von Gufi- 
blijcken.

D o r  A ufsa tz  i s t  an  se inem  u n te re n  
E n d e  m i t  e in e r  f a s t  lo t rec l i ten  Ab-  
s c h r i ig u n g  v e r s e h e n ,  dio ein dichtea 
E in s e tzen  in  dio en ts p re c h e n d  ge-  

sfcellte M iindung  d e r  F o r m  o rm og lich t .  E r  w ird  ab-  
g e n o m m e n ,  so b a ld  d e r  M e ta l lsp iego l  bis zu se inem  
unteren  E n d e  g o su n k e n  ist .

K I .  31 c ,  N r .  217 056 , r o m  28. No- 
o- v e m b e r  1908. W a l t e r  K o l i i  i n

ifz zz  G l e i w i t z .  K ernstiltze.
D e r  T ra g s t i f t  b is t  an  se inen  En-  

den  k e g e l fó rm ig  zugesp i tz t  und  in 
e in em  e n t s p re c h e n d  g e fo rm te n  Loch 
d e r  n o t ig en fa l ls  a n  d e r  Lochste l le  
v e r s t i i rk te n  B le c h p la t te  a y e m ie te t .

K I .  31 c ,  N r .  2 1 S 4 0 2 ,  vom  20. M a rz  1908. N i c o -  
l a u s  S k a r e d o f f  i n  S t .  P e t e r s b u r g .  Y erfahren  
zum Giefien to n  dichten Stahlgufiblocken m ittels einer 
tum  Teil aus einer feuerfesten  u n d  schlechtleitenden 
Masse und  zu m  Teil au s gegebenenfalls gekuhltem  
Metali bestelienden F orm .

Erf inder  s c h la g t  beh u fs  Y e r m e id u n g  von H oh l-  
riiumen vor, die A b k i ih lu n g  von S tahlguBbli icken n ich t  
wie b ishe r  a l l se i t ig  von auBen (infolge d e r  k a l t e r e n  
I 'o rmwande) n a c h  innen ,  so n d o rn  bei  I lo l i lb locken  von 
innen n a c h  auBen und  bei  Y o llb locken  von e ine r  Seite 
nach den u b r ig e n  So i ten  h in  s ta t t f inden  zu lassen .  
Es wordon F o rm e n  m i t  e in e r  A u s k le id u n g  a u s  die 
die a n n e  s c h le c h t le i t e n d e r  M asse  y e rw ende t .  Be i  
Hohlblocken w ird  in  d ie  F o r m  ein w a s se rg e k u h l te s

z e n t r a le s  R o h r  o ingese tz t ,  bei  Y o l lb lo c k e n  die eine 
Seite,  z. B. do r  Bo d e n  dor  F o rm ,  aus  M eta l i ,  das  d ann  
k iins t l ich  a b g e k i ih l t  w ird ,  gewiihlt .

K I .  31 c ,  N r .  2 1 8 3 4 0 ,  vom  3. J u l i  1909. L o o -  
p o l d F e r n i s  i n  I s s o l b u r g ,  N ie d e r rh e in .  Schrauben- 
fo rm ig  gewickelte K ernein lage.

Dio E in la g e  b e s te h t  a u s  s c h ra u b o n f i i rm ig  g e -  
w ickelton ,  boi d e r  G io B tem p era tu r  v e rk o h le n d e n  und 
vo rb re n n e n d e n  Stoffon,  z. B, P a p ie r .  Sie d ie n t  z u r  
E r z e u g u n g  von G a s a b z u g s k a n a le n  in d e r  K o rn m a s s e  fiir 
dio be im  GieBen o n ts teh o n d e n  GaBe.

O e s t e r r e i c h i s c h e  P a t e n t e .

N r .  4 1 7 1 4 .  T h o  P e n n s y l v a n i a  S t e o l  C o m 
p a n y  i n  S t o e l t o n  ( P e n n sy lv a n ia ,  V. St.  A.). Yer
fa h ren  zu m  Yerblasen to n  chrom haltigem  Iłoheisen  
im  IConnerter.

Dio T e m p e r a t u r  w i rd  w a h re n d  dos B lasons  durcli  
b e k a n n te  M it te l ,  z. B. d u r c h  Z u g a b e  v o n  k a l t e m  R o h 
eisen  od e r  S tahlabf ii l len ,  l a n g s a m e s  B lasen ,  E in f i ih ru n g  
von W a s s e r d a m p f  in den  W in d ,  f o r tg e so tz t  s e h r  n ie d r ig  
ge h a l te n .  A u f  dioBe W e is e  w ird  eino o rn e u te  R e 
du k t io n  des b e re i t s  o x y d ie r to n  u n d  in die  S ch lack e  
g e g a n g o n e n  C h ro m s  v o rh in d e r t .  E s  g e l in g t  so, don 
C h ro m g e h a l t  b is  a u f  e inen k le in en  R e s t  a u s  d e m  E is en  
zu en t fe rn e n .  Soli  a u c h  d ie s e r  n o c h  bo se i t ig t  w erd en ,  
so w ird  das  v e rb la se n e ,  von d e r  S c h la c k e  be f re i te  
M e ta li  in e inen  b a s isc h e n  H e rd o fe n  i ibe rg c f i ih r t  und  
h i e r  u n te r  Z u g ab e  von  e tw a s  R o h e is e n  u n t e r  e in e r  
bas isch en  "Schlacke w e i te r  g e re in ig t .  D a s  Bad w ird

F r a n z o s i s c h e  P a t e n t e .

N r .  404  7S(>. H a s p e r  E i s e n -  u n d  S t a h l w e r k  
i n  H a s p e .  Y erfa h ren  zu m  B rike ttie ren  to n  G icht
staub, F ein erz usw.

Ais B in d e m it te l  d ie n t  d e r  in  N aB ro in ig e rn  fiir die 
G ic h tg a s e  fa l lendc  so g e n a n n to  G ic h t s c h la m m . D as  
F e in e rz ,  do r  G ic h ts ta u b  o d e r  d e rg l .  w i rd  m i t  i h m  
in n ig  T o rm e n g t  u n d  zu  B r ik e t t s  gepreB t ,  die  in  e in ig en  
S tu n d en  b e im  L a g o rn  a n  do r  L u f t  erh i i r ton .  D a s  
Y e r f a h re n  l ie fe r t  bo n ic h t  n u r  e in b il l iges B ind em it te l ,  
s o n d o m  bose i t ig t  a u c h  ein s e h r  la s t ig es ,  b isho r  un- 
T e rw e r tb a re s  A b fa l lp ro d u k t .

B r i t i s c h e  P a t e n t e .

N r .  1 4 3 0 0 ,  Yom J a h r e  1908. D r .  W i l h e l m
S c h u m a c h o r  i n O s n a b r u c k .  H erste llung  to n  B r i
ketts aus G ichtstaub.

Dio l a te n te  o d e r  u n gon i igende  F i ih ig k e i t  des G ich t-  
s ta ubes ,  h y d ra u l i s c h  zu erl i i i r ten,  soli  d u r c h  Z usa tz  
von  S a lzen  (C hlor ide  o d e r  Su ifa te )  do r  a lk a l i sc h e n
E rd e n  o d e r  d e r  E is e n g ru p p o  g o w e c k t  od e r  g e s t e ig e r t  
w erd en .  */< bis 1 °/o d ie s e r  Salze  soli gen i igen .  S ta t t  
de r  Salzo k o n n e n  a u c h  S a u r e n  h in zu g e f i ig t  w erd e n .  
Die W i r k u n g  d ioser  Z usa tze  w ird  no^h  g e s te ig e r t ,
wenn die B r ik o t t s  m i t  g e s p a n n te m  D a m p f  b e h a n d e l t  
w erd en .

N r .  2 6 8 5 1 ,  vom  J a h r e  1908. D r .  W i l h e l m
S c h u m a c h e r  i n  O s n a b r i i c k .  B r ik e ttie r te r fa h re n  
f i i r  F e in erz oder G ichtstaub.

W e r d e n  S p a te ise ns te ino  und K a l k h y d r a t  in foin 
y e r te i i te m  Z u s ta n d e  m i t e in a n d e r  g e m is c h t  u n d  d e r  
W i r k u n g  von g e s p a n n te m  D a m p f  ausg eso tz t ,  so b i lden  
sich  u n te r  E r h a r t u n g  k o h le n s a u re r  K a l k  und  E isen -  
i iydra t .  D iese  U m s e tz u n g  w i rd  b en u tz t ,  u m  F e in e rz  
od e r  G ic h t s ta u b  e inzub inden .  E s  gen i ig t ,  w e n n  den 
zu b r ik e t t i e r e n d e n  Stoffen e tw a  10 o/g S p a te ise n s te in  
und  5 °/o K a lk h y d r a t ,  be ide  fein  g e m a b le n ,  z u g ese tz t  
w e rd e n .  Die B r ik e t t s  w e rd e n  in i ib l icber  W e i s e  in 
H a r t e k e s s e ln  m i t  g e s p a n n te m  D a m p f  b e h a n d e l t .  Sie 
e r h a r te n  in  d r e i  bia zehn  S tu n d en .
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Statistisches.
Die Eisengiefiereion Nordamerikas.

Dio Z eitschrift „The F o u n d ry “* h a t oine Ziihlung 
der GieBeroien in  den Y erein ig ten  S taaten  und K anada  
yorgonom m en, nach  der am 1. A pril 1910 in 
den genannton L andorn  insgeeam t 0594 GioBereion 
bestanden , gegeniiber 6366 im  y o rh ergegangenen  und 
6108 im  Ja h ro  1906. A uf dio V erein ig ton  S taaten  
fallon 6037, au f K an ad a  557 W erke . H iorbei wurde 
jed es W erk  ala E inheit angenom m on, wenn ea auch 
yeraehiedene A bteilungen ha tte . R eine G raugieB ereien 
g ib t ob 5157, re in e  M etallgieB ereien 1240, T em per- 
gieBereien 178 und StahlgieB ereien 265. Y on den 
einzelnen S taaten  haben  dio groBto A nzahl GieBeroien 
Ponnsylvanion m it 851, New Y ork  m it 661, Ohio m it 
631, Jllinoia m it 455 nnd M ichigan m it 335. U nter 
den S iidstaaten  tr it t  A labam a m it 97 und Tennessee 
m it 90 W erk en  hervor. U eber 100 GieBeroien zah len  
nachstehende S tad te : Chicago (174), New Y o rk  (148), 
P h ilad e lp h ia  (122).

Eisengiefiereibetrieb in Deutschlaud.
D er „W erkm oister-Z eitung“ ł * entnehm en w ir die 

folgenden in teresaan ten  A ngaben iiber den U m fang dea 
E iaengieB ereibetriebe8 in  D eutsch land  and aein ein n eren  
Y erhaltn iaae. N ach  de r Berufa- und B etriebszah lung  
im  D eutachen R eiche yom  12. Ja n i 1907 is t in der 
G ow erbogruppo d o rM e ta lly e ra rb e itu n g  dio A bteilung  
E iaen and S tah l m it 150 093 G ew erbobotrieben und 
739 216 bo icliaftig ten  Peraonen  y e rtre ten . A uf die 
EiaengieBerei und die E m aillierung  von E isen  ent- 
fallen  davon 2163 B etriebe m it 165 314 b eschaftig ten  
Poraonen. H ieryon aind 2115 H au p tb etrieb e  und

* „T he F o u n d ry “ 1910, M aiheft, S. 103.
** 1910, 13. Mai, S. 600.

48 N ebenbetriebo ; 1315 B otriebe m it 107 680 Peraonen 
aind dagegen n u r T eilbetriebe eines GeBamtbetriebea 
und der R egel nach  wohl T eilbotriobe der M aachinen- 
fabrika tion . Ea w aren  dem nach 848 re ine  E isen- 
gieBeroien yorhanden, dio n ich t an oinon andern  Be
trieb  angeachloaaon aind, d a ru n te r 834 H auptbotriebo. 
Yon den obengenannton 165 314 Peraonen sind 4978 
und yon den 107 680 der T eilbetriebe  2780 woiblich. 
D ie 848 aelbatiindigen E iaengieB ereien beachiiftigen 
57 634 A rbeite r, d a ru n te r 2198 weibliche. Die nach- 
atehende ZuBam m enatellung g ib t einen U eberblick  iiber 
die Z ahlen  deB Ja h rea  1907 im  Y erg le ich  zu den 
ZifTern der G ewerbezilhlungon in den Ja h ro n  1882 
und 1895:
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G ew erbebetriebe . . 1251 1556 24,4 2163 39,0
Dayon I lau p t-

betriebe  . . . . 1147 1516 32,2 2115 39,5
Gow erbtiitige P e r-

sonen ....................... 44508 84977 90,9 165314 94,7
Yon den g e - im a n n -
w erb ta tig en  | lich  . 44140 82143 88,4 160336 95,2

P ersonen  j" woib-
sind J lich . 368 2834 664,7 4978 75,3

M otoren - H au p t
be triebe  . . . . 973 980 0,8 noch noch

m it P fe rdekriiften  . ą 24362 9 nicht nicht
M otorenzahl, W ind, 1 be- be

W aaBer, Dam pf, kann t kannt
Gas, HeiBluft . . 1047 1067 1,9

Aus Fachvereinen.

V e r e i n  z u r  W a h r u n g  d e r  g e m e in s a m e n  

w i r t s c h a f t l i c h e n  In t e r e s s e n  in  R h e in la n d  

u n d  W e s t f a l e n .

Die 39. H auptyeraam m lung  w urde am  21. M ai in 
D usse ldo rf durch  den Y orsitzenden  G eheim rat S e r y  a e s  
eroffnet, dor dio M itglieder und Ehrengiiate, un ter 
ihnen  die zwei E iaenbahndirek tionsprasiden ten  yon 
E ssen  u n d E lberfeld , L e h m a n n  u n d H o e f t ,  denL andes- 
h aup tm annR og ierungaprasiden ten  a.D . D r. y. R  e n y e r  s , 
sowie die Y e rtre te r  der befreundeten  Y eroine und 
H andelakam m ern  horzlich begruBte. D er R egierunga- 
priiaident yon D iisaoldorf D r. K r u s e  h a tte  aein Aus- 
b leiben entachuldig t, w eil er in D ienstgeschaften  yer- 
re is t w ar, ebenso O berb iirgerm eister M a r x  wegen se iner 
T eilnahm e an  den Y erhand lungen  dea lle rren h au aea . 
D er Y orsitzende w idm eto sodann den yersto rbenen  
A usachuB m itgliedern G eheim rat A n d r e a e ,  K oln und 
G eheim rat C r  o o n , M .-G ladbach, die lange  Ja h re  hin- 
d a rch  an  den A rbeiten  des Y ereines sehr ta tig en  An- 
te il genom m en, einen w arm en  N achruf. D a rau f w arf 
G eheim rat Seryaes einen kurzeń  R iickblick  au f das 
se it der 38. H aup tyersam m lung  yerflossene J a h r ,  das 
Bich im  G egensatz zn Beinem Y orgiinger ais Z eitraum  
e in e r sich ian g sam  ste igernden , aber B te t ig e n  B esse
ru n g  erw iesen habe, dio aich freilich  in den ersten  
y ier M onaten des J a h re s  1910 w eniger k ra ftig  w eiter 
entw ickelte, ais dies nach  den er8ten A nsiitzen habe 
erhofft w erden konnen. D ies Bei nam en tlich  auch  au f 
die S tro itigke iten  zwischen A rb e itg eb em  und A rbeit-

nehm ern  des B augew erbes zariickzufU hren, deren Ende 
noch n ich t abzuaehen sei. D er Yorsitzendo schloB 
seine m it lebhaftem  B eifall aufgenom m ene D arlegung 
m it der M ahnung zur E in ig k e it der Industriellen  in 
der Y e rtre tu n g  der gem einaam en wirtachaftlichon 
Interessen. E r erteilte sodann dem  Abg. D r. B e u m e r  
das W o rt zu einem  eingehendon B e r i c h t  i i b e r  d a s  
W i r t s c h a f t s j a h r  1909/10. D er Y ortragende  hatte 
den Z uhorern  ein  28 Seiten s ta rkea  H eftchen  gedruckt 
in  die I lan d  gelegt, in dem  in uberaiclitlicher Weise 
die s ta tistischen  A ngaben iiber Roha tof tgewiunung, 
E in- und A usfuhrhaudel, E isenbahneinnahm en, sozial- 
politisclie L eiatungen, S teuerertriigo  u. a. ni. enthaltcn 
w aren . An dieae S ta tistik  anknupfend, leg te  der Redner
u. a. beziiglich a n s e re a  A uBenhandels dar, daB Deutach- 
land sich im m er mehr yon dem biBhor bo machtigen 
englischen Zw iachenhandel fre i m acht. D er A nteil der 
englischen E in fuhr b e tru g  1900 noch 13,9 y. H., 1909 
dagegen  n u r noch 8,5 y. H . de r gesam ten  deutachen 
E infuhr. Bei dor deutschen A usfuhr g ing der eng- 
liBche A nteil yon 19,2 a u f  15,4 y. II. zuriick.^ Mit 
keinom  anderen  Lando geatalte te  sich unaer A' aren- 
austauach  so ungiinstig . Die Y erein ig ten  S taaten  von 
A m erika  und O esterre icli-U ngarn  yerringerten  aller- 
dinga auch  ih ren  p rozen tualen  A nteil an der deut
schen E infuhr, doch n ich t in  dem  MaBe wie GroB- 
b r i ta n n ie n .  D er R edner e ro rte rte  fe rner unsere han- 
delapoli t iBchen B eziehungen zu anderen  Staaten net 
wies die Zunahm e h o c h s c h u tz z o l ln e r ia c h e r  Beatrebungen 
an den Beiepielen F ran k re ich s  und K ubas nach. Im 
AnschluB an  diese B e trach tungen  uber unsere Be-
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ziohungen zum A uslando erw ahnto or einen Y orfall, 
der in der doutschen In d ustrie , nam entlich  in dor 
GroBindustrio RheinlandB und W ostfalens, lobhafton 
Unm ut lieryorgorufen  h a tte . N ach don B erichten  
deutscher B latto r sollte der R oichskom m issar bei der 
doutschen A bteilung  der B r u s s e l e r  W e l t a u s s t e l -  
l u n g  go legentlich  dor Eroffnung gesag t habon, dio 
w irtschaftliche T iich tigkeit B elg iens habo eine Betoi- 
ligung deu tscher G roBindustriollor an der A usstellung 
nicht ais aussich tsreich  erschoinon lassen, da das bel- 
gische Yolk auf yielon Gobioten der P roduktion  so 
H eryorragondes leisto, daB ein W ettbew erb  n ich t auf
genom m en w erdon konno. D a Dr. B eum er soinerzoit 
in der bek an n ten  D iisseldorfor Y ersam m lung yom
11. Ja n u a r  1908 ausdriicklich  .festgeste llt ha tte , daB 
n icht F u rc lit vor dem  W ettbew orbo — denn von einer 
solchen konno nach  den E rfo lgen  der D iisseldorfer 
A usstellung yon 1902 keine Redo sein — , sondern 
andere G runde dio deutsche, nam entlich  die rhein isch- 
wostf&lischo GroBindustrio von der B eteiligung in 
Briissel abhielten , so frag te  or beim  S taatssekretiir 
Dr. D e l b r i l c k  an, ob dor R oichskom m issar, was sehr 
unw ahrschoinlich soi, w irk lich  jeno AeuBorung getan  
habe. D or S taatssokretiir h a t denn auch sofort go- 
antw ortot, jen e , in doutschen B la tte rn  enthalteno 
AeuBorung sei in Bruseel n icht gefallon. Dio AouBe- 
rung sei violm ehr dah in  gegangon, daB die N icht- 
beteiligung eines Teiles de r deutschen Industrio  — 
yon dor GroBindustrio ais solchor oder von der rhei- 
msch-westfiilisclien In d u strie  im  besonderen w ar n icht 
die Redo — nich t etw a oinen A k t der U nfreundlich- 
keit gegen Bolgien in sich BchlieBo,Bondorn ehere ino  Art 
A nerkennung des U m standes bedouto, daB die GroBe der 
Produktion dos au f industrie llem  Gobiete so tiichtigen 
belgischen Y olkes dor A usdehnung des A bsatzes der 
deutschen In d u strie  nach  gewisson R ichtungen kein 
giinstigos F e ld  boto. „KeineBwegs is t gesag t worden, 
daB die w irtschaftliche  T uch tigko it dos belgiBchen 
Yolkes einon W ettbew erb  der doutschen Industrio  
uberhaupt n ich t aufkom m en lieBo. Es h a t sich h ier- 
nach dom R oichskom m issar, dossen Yordionsten um 
eine wiirdigo Y ertre tu n g  der doutschen Industrie  auf 
dor B riisselor W oltaussto llung  yollsto A nerkennung 
gobiihrt, durchaus fe rn  gelogen, dio dort n ich t ver- 
tretonon doutschen industrie llen  K reiso in ihren  Lei- 
stungen anzuzw eifcln oder herabzuso tzen .“ Diese 
Foststollung des S taa tssek re ta rs , so fuhr Dr. Beum er 
fort, sei auB erordentlich o rfreu lich ; denn nnn konnten 
der doutschon In d u strie  nachtoiligo Folgorungon aus 
jen er Rode des R eichskom m issars n ich t gozogon worden. 
Aber os driinge sich doch auch boi di9Bor Gelegen- 
heit dio F ra g e  auf, ob es donn w irklich notig  sei, 
daB w ir D outscho — seh r im  Gogensatz zu anderon 
Nationen —  den A usliindern im m er etw as Schm eichel- 
haftes Bagon m ussen, das dor Selbstorniodrigung sich 
ziemlich niihere. B ism arck  habe dariiber anders ge- 
dacht, ais or das W o rt gesprochon, daB w ir niem an- 
dem nachzulaufen brauchton. A uch der friihere 
Priisidont Roosoyelt, der sich ebenfalls der Ehro zu 
erfroaen ha tte , au f deutschom  Boden onglisch ange- 
redet zu worden — w as einom A m erikaner in den 
^ oreinigten S taaten  einem  doutschon O berhaupte 
gegenuber sicherlich  n ieinals oinfallen wiirde — auch 
Rooseyolt habe in B erlin  Gutes iiber D eutsehland ge- 
8agt, indem  er yersicherte , er g laube an dio D eut- 
sclien und ih re  Z ukunft; ab e r or habe wohlweiBlich 

hinzugefiigt: „M eine B ew underung und m eine Anteil-
nahme sind um  so groBer, ais ich eben so fest an 
die E inrichtungen und an das Yolk m eines eigenen 
^ aterlandes g lau b e .a Yon diesem  Expriisidonten 
konnen m anche D eutsche yiel lernen , und es wiire 
gut, wenn das geachahe. (L ebhafte, allgem eine Zu- 
stim m ung!)

Der R edner g ing  sodann zur D a r l e g u n g  d e r  
; i n  n e r o n w i r  t s c h  a f t  l i  c h e n Y e r h a l  t n i s B e  iiber

und boschaftigto sich zuniichst m it den E innahm en und 
A usgaben dor preuBischon S taatseisenbahnon. In  sehr 
anziehender E ro rte ru n g  uber das W esen des B etriobs- 
kooffizionten logto er dar, daB dessen E rhohung  eino 
Erm aB igung der G iito rtarife  und der A bfertigungsge- 
biihron keinesw egs ausschlioBo, dio im w irtschaftlichen  
InteresBO dos L andes und dam it auch im  In teresse  der 
E isenbahnen liogo. F iirunbofriod igend  o rach tete  er die 
diesjithrigo V orlago des E isonbahnanleihogesotzos und 
m ointo in CJebereinstimmung m it dem Abg. M acco, 
daB es n icht rich tig  sei, eino solche, jiihrlicli w ioder- 
kehrende Y orlago nacli den augenblicklichen finan- 
ziellen Y erhaltn issen  des Staatos zuzuschnoiden; sio 
miisse Bich y ielm ehr ledig lich  nach don w irtBchaft- 
lichen BediirfniBsen des S taatos richton. U n ter dioBer 
Y orlage, die n ich t die H iilfte dor V orlago des Ja h re s
1908 bringo, muBten nam entlich  die B ediirfnisse des 
WestonB leiden, und das Bei um bo ungerech ter, ais 
ein B lick au f die S teuerlo istung der w’estlichen P ro 
yinzen zeigo, daB dieso oin gutes R ech t d a rau f hiitten , 
ilire  Y erkehrsbodiirfnisse b e fried ig t zu seh en ; denn 
dio Rhoinproyinz stoho iu  der EinkommenstouerloiBtung 
an erste r Stelle, und ih r A nteil an dem  A ufbringen 
yon E inkom m en- und E rg8nzungsteuorbetragen  be- 
trago  m it 21,4 °/o w eit m elir ais ein F u n fte l sam tlicher 
zwolf preuBischon P royinzen zusam m on. D or G esam t- 
b e trag  der in der R heinproyinz ohne H ohenzollern 
allein  erhobenen E inkom m onstouer sei um etw a drei 
M illionen M ark groBer ais dio G esam tbetriige aller, 
m it A usnahm e B randenburgs, ostlich der E lbe ge- 
legenon Proyinzen. H ie rm it solle keine sogenannte 
A pothekorrechnung  au fgem ach t w e rd en ; ab er der 
W esten  konne yerlangen , daB m an aus d iesen S teuer- 
ortragnisson den Bediirfnissen g e rech t w erde, die er 
w irklich  habe. D ahin rechnete  dor R edner vor allem  
auch den A usbau neu er Bahnen im S ieger- und Sauer- 
lande, dessen be triebsainer B eyolkerung in e rs te r  L inie 
n u r durch  den AufschluB neuer Y erkehrsw ego ge- 
holfen w erden konne. W eiterh in  o ro rte rte  er das yon 
induatriellen K re isen  b ean trag te  S t a r k s t r o m g e s e t z  
und em pfahl dabei ein E n t e i g n u n g s r e c h t  f i i r  d ie  
I n d u s t r i e ,  wio es fiir die E isenbahnen , den B e rg 
bau und die Landw irtBchaft bereits bestehe. Zu den 
S c h i f f a h r t s a b g a b e n  forderte  er, daB die Y or
lag e , wie sie yom B undesra t beachlossen w erde, der 
offentlichen B eurte ilung  u n terb re ite t werdo. Dem 
S c h l e p p  m o n o  p o i  stehe der Y erein  nach  wie yor 
ablehnend gegenuber, erkenne ab er an, daB sich die 
S taa tsreg io rung  durch  dio Y orlage an  den G esam t- 
wasserBtraBenbeirat bomiihe, einen M ittelw eg zu finden.

Zur s o z i a l p o l i t i s c h e n  G e B e t z g e b u n g  mointe 
der R edner, daB bei den Y orlagen dos A rbe itskam m er- 
gesetzes, dos n au sa rb e itsg ese tzes , der R eichsyersicho- 
rungsordnung  ubw. das Sentim ent eine zu groBe Rollo 
spiele, und bogriindete diese M einung durch  eine K ritik  
einzelnor BeBtimmungon d ieser G esetzentw iirfo, bei 
denen dio E inw endungon der be te ilig ten  K roise w enig 
oder ga r n icht beriicksich tig t w urden. Und neben dieso 
N ich tbeach tung  tre te  dann im  R eichstag  eine F e in d - 
schaft gegen  das U n ternehm ertum , die sich in An- 
trag en  iiuBere, die uns schlieBlich im  A usland zu dis- 
k red itieren  nu r a llzusehr g eeig n et erscheinen. B e
sonders bedenklich erscheino dio Stellung der yor- 
biindeten R egierungen  bei dor Y erabsch iedung  deB 
K aligesetzentw urfs, m it der alle b isherigen  G rundsatze  
unserer priyatw irtschaftliohen  T iitigke it yerlassen  wor
den seien. Die Fo lgen  der B estim m ungen u b er die 
L ohne de r A rb e ite r seieu ga r n ich t zu ilbersehen. 
W enn  dabei der preuBische H andelsm in ister im be
sonderen au sgefuhrt habe, die K aliin teressen ten  h a tten  
ihm  durch ih re  E rk la ru n g , u n ter U m standen zu einer 
L ohnabkiirzung schreiten  za miissen, die W affen gegen 
den A n trag  yon B rockhausen aus der H and  gesch lagen
—  denn w er sich an  den R eichstag  wende, miiBse e r- 
w arten, e rn st genom m en zu w erden — , so Bei doch
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da rau f hinzuweison, daB s i c h  dio ycrbiindoton Re- 
g iarungen auch  s c h o n  m anchm al, so nam entlich  boi 
dor jlingsten  R e i e h B f in a n z r e f o r m ,  m it E rk liirungen  an 
den lieichBtag gew andt hiitten , von denon inan an- 
gesich ts der n acb lier orfolgten S te llungńahm e n ich t 
gerade  zu g lauben  brauchc, daB sio besonders „e rn B t  
zu n ehm en" geweBen seien. (GroBe H eite rkeit.) D er 
R edner e ro rte rto  sodann daB G ebiet der Sozialpolitik 
iiberliaupt und besprach  im  AnschluB an oinen A r- 
tikel in N r. 527 der „K olnischen Z oitung“ yom 13. Mai 
d. J . daB unsinnige Gercdo der Sozialdem okratio  yon 
e iner Y erelcndung  der Mnssen, „da daB M axim um  
des A rbeitoreinkom m enB ste ts nur das M inimum  dossen 
sei, w as dor I lau sh a lt des ArboiterB a n  Einkom m en 
bed iirfe11, und gab dem genannten  B latte  in  yollem  
U m fange rech t, w enn es behaupte, ein B lick  in das 
tag liche L eben strafo  solclies G erede Liigon. A ber 
d e rartig e  B etraclitungen  der W irk lich k e it Beien  im 
allgom einon n ich t beliebt, auch n ich t belieb t bei 
unseren  K athedersozialiston , wie an der „Sozialen 
P ra x is“ zu sehen soi. D as soi n ich t w u nderbar in 
e iner Zeit, yon dor se lbst der S taatssokrctiir des 
In n e rn  im R eichstage w ortlich  g esag t h a b e : „ Ich  teile  
die A uffassung, daB die gcsam ten  burgerlichon P a r-  
teien, daB dio gesam to burgerliche  Prosso  in allen 
Fallen oo ipso au f der Seito der geschw orenen Feinde 
der G roBindustrie und des U n tern eh m ertu m s stehen.® 
(H ort! D ort!) M an brauche n ich t bo w eit zu gehen, 
dies W o rt im  ganzen U m fange zu un terschreiben , da 
es auch riihm liche A usnahm en in  der b iirgerlichen 
P resse  gebe, ab e r bezeichnend Bei es doch, daB ein 
S taa tssek re tiir  so sprechen konne.

D iese In d u strie fe in d sch afth ab e  sieli in ihrom  ganzen 
U m fange auch  w ieder boi B eratung  der W  a h l r  e cli t s -  
y o r l a g e  im  preuBischen A bgeordnotenhause gezeigt, 
nam entlich  in  der M axim ierung und der B eibehaltung  
de r D ritte lu n g  in n erh a lb  der U rw ahlbezirke. E r  wolle 
Bich se lbstyerstand lich  alB A bgeordnetor n ich t fiir 
irgendw elche E inzelheiten  bei de r A bstim m ung fest- 
legen, halto  es ab er fiir Boine Pflicht, h io r feetzustellen, 
daB dio In d u strie  dea W estens in den Ilo rren h au s- 
beBchlussen eino w csentliche Y erbosserung  erb licke, 
und zw ar n ich t n u r die GroBindustrie, sondern auch 
dio yerschiedenen In d u strien  der Fertigerzeugn isse , 
doren In teressen  dor „Bund der In d u str ie llen “ ins- 
besondero g epach te t zu haben  sich den A nschein gebe. 
Dor AusschuB des Y ereins em pfehle darum  die An- 
nahm o des nachfo lgenden  B esc liluB antrages:

„Dio 39. H aup tyersam m lung  dos lY e re in s zur 
W ah ru n g  der gem einsam en w irtschaftlichen  In te r
essen in R hein land  und W estfa lo n t bestre ite t ent- 
schieden, daB zwischen de r GroBindustrie und den 
In d u strien  der F e rtig e rzeu g n isse  im  W esten  ein irgend- 
w ie e rh eb lieb er M einungauntcrscbied iiber die Be- 
schlusse b esteh t, die daa preuBische H erren liaus in

bezug auf die W ah lrech tsyorlage  gefaBt ha t. Dio 
gesam te In d u strie  des 'W estens erb lick t in diesen Be- 
Bchl i issen  oine w esentlicho Y erbosserung  und wiinscht, 
wenn auch das Gesotz n ich t allen A nforderungen 
en tsprich t, seine A nnohm e, dam it die geworblichen 
K reise  dieses fiir don preuBischen S taa t so bodeut- 
sam en B ezirks von der T atig k e it im  L an d tag e  nicht 
ausgeschlosson w erden und B eruh igung  im Lando 
o in tritt."

D er R edner schloB m it den W o rto n : „W io dio 
W iirfel im L and tago  fallen w erden, weiB ich nicht. 
Ich  babo ab er den dringenden W unsch, daB dio Ent- 
scheidung im  Intercsso  des Gem oinwohls, das will 
sagen, der G esam tw ohlfahrt unsores Y aterlandes, ge- 
troffen w erde, dam it der a lte  preuBische Grundsaiz 
G eltung b e h a l te : Suum  cui<iue!‘' Dom Y o rtrag  des 
Abg. Dr. Boum or folgto leb hafte r, an b alten d er Bei- 
fn.ll, und der Y orsitzendo yersichorte  ihn u n ter Zu- 
Btimmung der Y ersam m lung  ih res lobhafteBten Daukes. 
D er yom AusschuB eingebrach te  B eschluB antrag  wurdo 
eiiiBtimmig angenom m on und d a rau f die anregend 
yerlaufene Y ersam m lung  geschlossen.

V e r b a n d  d e u t s c h e r  W e r k z e u g - ,  E i s e n 
w a r e n -  u n d  H a u s -  u n d  K i i c h e n g e r a t -  

F a b r ik a n t e n .

Am  22. y. M. h ie lt dor V crband u n ter dom Yor- 
sitze des U rn . A d o l f  y o n  d e r  N a h m  e r  in Dres
den eine gu t besuchto G eneralyersam m lung  ab. Nach 
dem Jah rcsb eric lito  h a t sich der Y orband auBer- 
ordentlich  giinBtig en tw ickelt; er umfaBt bereitB iiber 
1000 B etriebe  m it 140 000 boschaftigten A rbeitern. 
In  der W a r e n h a u s f r a g e  orkliirto sieli die Yer
sam m lung m it dem biBherigen Yorgelion des Yer- 
bandes e inyerstanden ; bei den H andleryerein igungen 
soli d a rau f h in g ew irk t w erden, daB dio L ieferungen 
an d iejenigen W aro ń h am o r freigegeben  w erden, die 
sich yerpflichten , m it den froigogebenen Wraren  nicht 
zu Bclileudern. F e rn e r  w urde beschlossen, duB die 
Y erbandsm itg lieder in Zukunft an don yom Yerbande 
D eu tscher E isenw aren-H flndler in M ainz yeranstalteten 
F ach au sste llu n g en  Bieli n u r beteiligen, wonn sie in 
lan g eren  Zw ischenraum en stattfindon. SchlieBlich 
nahm  die Y orsam nilung  mit lebhaftem  Bedauern 
dayon K enntnis, daB m it dem  Zoitpunkte, an dem die 
A bgaben  au f landw irtschaftliche  E rzeugnisao aufge- 
boben w orden sind, dio G em eindoverw aitungen yon 
StraB burg, Metz usw. m it lan d esh errlich er Genehmi- 
gung die E rhebung  yon O c t r o i a b g a b e n  auf  I n -  
d u s t r i e e r z o u g n i s s e  oingefiihrt haben. Die ^ er- 
sam m lung  b eauftrag to  den Y orstand , h iergegen bei 
der R eg ie ru n g  aufs nachdruck lichate  Y orstellungen 
zu erboben.

Umschau.
Zur Gosclilchto der deutschen Metalltechnik.

In  jiin g ste r Zeit* w urde an d ieser Stolle aus- 
fuhrlich  uber die E isen erz lag ers ta tten  in dem  Gebieto 
der F ran k isch o n  Schweiz (O berfrankon) und dereń  
B edeutung  usw. fiir dio deutsehe E isen industrie  be
rich te t. U n ter anderem  auch dariiber, daB bereits 
im M itte la lter der Y ersuch des E isenorzyerhiittens 
festgeate llt w erdon konnte. E s m ag  d ah er wohl ro n  
g esch ich tlichem  In teresse  sein, w enn in  N achstehen- 
dem  d a rau f h ingew ieseń w ird , daB sich aua der letz ten  
Zeit des M itte lalters bis auf den heu tigen  T ag  eino 
d e rartig e  B e triebssta tto  e rh a lten  b a t, wenn auch n ich t

* Y gl. „S tah l und E isen “ 1908, 30. Dez., S. 1913;
1910, 26^ Jan ., S. 177.

gerade m it der E isenindustrie  innig  yerknOpft, so doch 
m it der M etalltechnik  im  ollgem einen.

In  sildw estlicher R ich tung  von den oben genann- 
ton E rz lag ersta tten , etw a 7 kin von dor alten, ehr- 
w urdigen, fruheren  froien R eiclisstad t N urnberg  out* 
fe rn t, liogt im grunen, licb lichen Pegnitztalo  em 
k le iner F ab rik o rt, „ H a m m e r “ gonannt, der seinen 
N ainen yon den seit a lte r  Zeit dort befindlichen Kupfer- 
ham m ern  bekom m en h a t (ygl. A bbildung 1). Inm itten 
diesea W eilers lieg t, d irek t am  W asser der Pegmtz, 
ein Messing-AYalz- und -H am m erw erk, das sich boi 
se iner G rundung im Ja h re  1535 bis auf den heutigen 
T ag  e rh a lten  b a t und in dem  fieiBige Hiiiide noc i 
den Betriob ou frech t h a lten . W enn auch yon be- 
sclieidenem  U m fange, so ist doch dem ork sem 
a lto rtu m lich er C h a rak te r  bis auf wenige Y eranderungeiij
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die der F o rtsc h ritt  der Zeit orheischto, gobliehen; aiich 
in seinem  In n em  b icte t es des geschichtlich  In te r-  
essanten genug.

D ie Geschichto borichtot kurz fo lgendes: D er
kleine F a b rik o rt H am m er w ird im 15. Jah rh u n d crt 
in den a lten  A kten ais J la rkg riiflich  - A nsbach’sches 
Lehen aufgofilhrt und ha tte  schon zu dieser Zeit eino 
Malil- und Schloifm ublo besessen. Im  Ja h re  1490 
werdon dio II II . v o n  S t r o m e r ,  1544 v o n  H a l l e r ,  
1663 L a n g e n  ais L ehensvasallen  genannt. Im  Jah ro  
1724 kam  dor K upferham m er und das gesam te L ehens- 
gut in den Besitz der Y olkam er, die das H am m er- 
werk m it einem gewisson Dogenkoch und einem 
Lorenz F o rs te r  u n te r . der F irm a  V o ł k a m  o r  & C ie . 
1733 fiihrten. Dio G enannten h a tten  die G erichts- 
barkoit und Schnie fiir H am m er und H m gegend ais 
Lehenspflicht un tor sich, bis durch IConig Ludw ig von 
Bayern das 1’atrim on ia lgo rich t aufgelioben wurdo 
und das genannte F ab rik g u t in den freion Besitz 
des dam aligen A llein inhabers (seit 1804) G e o r g  
C h r i s t o p h  v o n  F o r s t e r  uberging. D as P a tro n at

Ober dio Schule, dio in spatoren  Ja h ren  nach dem 
benachbarten O rt Laufam liolz vorlogt wurde, besteht 
heuto noch.

Dio dam aligen H am m orerzeugnisso haben vor- 
niutlich und fast aussehlielilich ihren  A bsatz im naben 
Niirnberg gefunden, von wo sie dann w eiter ihren 
Weg ins L and genom m en haben. D er friiher ver- 
huttete Galm ei soli m undlichen B erichten  nach  ani 
nahen „Uoritzberg gefunden w orden sein. AYie und 
wolier das K ujifer bozogen w urde, darOber konnte 
A erfassor dieses leider niclits Bostim m tes erfahren . 
Iinmerhin ist anzunohm en, dal! auch dieses bezw. die 
Erze desselben in de r N ahe abgebaut wurden. Y iel
leicht geben die w eiteren  Schurfungen auf E isenerz 
hieruber gelegentlich  AufschluB.

Einen in teressan ten  E inblick in dio dam aligen 
lietriebs- und w irtscliaftlichen Yerliiiltnisse liiBt das 
nachstehend w ortlicli w iedergegebeno R o g i e m e n t  
d ę j  G i e l i o r  u n d  l l u t t e n g e s e l l e n  aus dem Ja h re  
1773 zu, welches folgenden W ortlnu t h a t:

3\cętlcm ent fcci-cr (B>ie|?ev imt> 
■ fau tten  (fiicfeUcit.

28ieroof)fen m a n  p ic a r  son  .£errfd)aft?tt>egen ie 
unb allcjeit bencn ©iefiern unb Jpittten ©efellen 
ernfłttcf> anbefohlen (jat, auf  il)re Slrbeiten foirof)! 
in 9)?cngcn' a l? ®ie£en fleijjige Obfid)t ju  fjalten

1 Legieren.

bam it  fo ii'o()( & eę c r f t c r n  bic <prejjens gut, a l?  
and; bic j ta fefn  ein m it  benen gef)brigen unb burd) 
bie tango Srfal jrung betfanten 'Ptcfien getiefert 
werben fotlen. ® a  m a n  aber ftitfjero leębcr, ob= 
lwojjlen of)nc einige 83crdnberung be? .Supfer? nodj 
©allm aiK?3 maljrnol)men miijien, bafj ba?jcnige 
nid)t aUe j!eit befimben roorben, m a? einen jeben 
unter  P» ttjun obliegct, j a  bei; sorgegangen
Jefylern einer bem anbern bent ©djafcen ługefd)obeti 
l)rtt, a l?  tuollen guter D tbnung  unb SBerbegerung 
eine? jeben, fjiermit fofgenbe D tbnung  berer in ben 
.Biitten fid; bepnben berfant  marfjen (ajjen, in ber 
Jpofnimg bafj fid) ein jeber bantad) ridjten, unb 
fiir €>d)aben unb 9}ad)tf)cit I)iitf)en merbe, 2Bir 
molleii bafjero. 

pr . 3)afs berjenige ber bie SBadje ftat, foiuofjt bet) ben 
9Jfeng a l?  ©iefj Ofen flcijjigc Cbficfjt l)a(te, bam it  
bie 5'euer in ifjrcr ©tarrfc  serbleibcn, unb fein 
Cfen pm »ad)6en ,‘ bam it  aber berjenige ber bie 
SBadje fiat, um  fo cfjcnber bei; ber 2Bacf)t " ig i lan t5 
unb roadjfam fenn mege, fo foli fid; berfetbigc

bem 5tag  iiber son iiberflujjiger flarrfer 2trbeit in 
etwa? fjiitten, fonfccr(id) roenn e? felbfl eigene 51r-- 
beit at? p p : Jpol^ fallen, Ja h ren  pp.  bettdfe. 

socd. 2Ba? nun bie ©icfjer felbft anbetrift, fo Ijaben fie 
f)auptfad)fid; bei) bent giefścn barauf  ju fefjen, bafi 
el)e unb bex'or gegogen roirb, bic TOateric in ifjrem 
rcd)ten Jtufj  ift, aud; nid;t ju  taf t  nodj atl g u m a rm  
gegopen merbe, bam it  alle? Unreine unb gering 
jj jal tung berer iCafeln serJjiitet roerbe. 

to r t .  Ś a m i t  m a n  aber nuficn mbge, ii'ol)er bie fd)led)ten 
sprefien, fo u>ol)[ in S t i l d  OTbfjing6 a l?  S a fe ln  
{)errfomen mogtcn,  mie n>ol)l nad) if)rer 9tu?fage 
bic neuen SŁicgel Urfad)e ftnb, fo foli ber ©iefjer 
allcjeit serbunben fetin, bem 2?crreal)[tcr: bei) ein= 
fepung eine? neuen Siegel?  ba ober botten bic 2In= 
jeige bason  mad)en. 

ą u a r t .  SfBo ferner aber toieber scr^ofen in gicjjen einige 
iŁafeln ober aud) ein ganjc? SZBcrrt8 ober SJBcrg9 
S ta t l ) ,  unb lcoi'on m a n  iibcrpeuget marę, ba§ 
enbioeter bur(fi 9Jad)Ia§igfeit  ber $euer, ober burd) 
einen anbern unsorfic^tigen Je^ler  fd)tedit au?=

2 G liihofencharge.
3 Zinkerz.
4 erkalte , yerschlacke.
5 aufgeweckt.
6 Stiickm essing.
7 IIu ttenverw alter.
8 Ofen-Einsatz, C harge.
9 D rahtgebinde.

Abbildung 1. Hammer bel Niirnberg:.
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gefattcn maren, fo baji fotdje mit ©d)aben nidjt 
auśjuferbigen, fo fott berjenige ber be? JeftCerS 
ubermtefen mirb, mit fouieĆ an  @elb beftrafet mer= 
ben, a tś 'Pfimb 3tbgang son ber umgefdjmolfcenen 
2(rbeit fid) ftnben mirb, unb biefeś nad) proportion 
beret SItbeitcr bic ci fdjon unter bic Jpiinben geljabt. 

qu int. ŚJBeim mm ein fold)er $el)ter roiirrf(idj pi: ©djut= 
ben fomen foUte, fo fotten bie fćimbtf. Jpiitten 
©efetteu uerbunben fei;n eś fogleid) (fonberf. ba cS 
an benen 5£afe[n fo gfeidj ju  bemerfen ifł) bettt 
©er»a()[ter anjeigen, bam it foldjer e5 fogleid) 
unterfudjen, unb ber i5d;utbige nad) fcem »ort>et= 
gegangen paragrapf)o beffrafet merben tóne. 

floxt. 33erfet)en mir un$ ,;u aden inśgefam bt in ber Jpiitten 
befinbl. Slrbeitern, ba§ fie tren unb reb(id) mit bent 
Borgeroogenen kupfer, *pflf<^e[n,10 @agfpaf>nen unb 
21bfatl umgefien nidjtS i'on ber S u m m a  bcS t'or= 
gemogenen megtegen, norf) um ba i ©emidjt ju 
erfyalten fd)led)tern geug bargegen (egen, fonbern

zu lileclien y o rarbe ite t ■werdon, fe rner aus dom Ham - 
m orw ork m it vior groBon H am m ern, dio das weithin 
bokannto R auschgold  yorfortigon. Gliihofen, Scheren, 
Policrinaschinen, oine Schlosserei sowio sonstigo Hiifs- 
m aschinen yoryollstandigen die E inrichtung.

D ie H aupterzougnisso des W erkes hildon Stimmen- 
m ossing, Federm essing , Gliilimessing, Etikettonbloch, 
D ynam obiirstenbleche und das bereits erw ahnto Rausch
gold, weich lo tzteres seit J a h re n  yorzugsweiso nach 
Indien ausgefiihrt w ird.

D urch seine Griindung im Ja h re  1535 diirfte das 
W ork  wohl ais das iiltesto M etallh ilttenw erk Bayerns 
und ais eines dor iiltesten ganz DoutBchlands gelten.

Zum Schlusso soi noch an d ieser Stello Hrn. 
In gen ieu r S c h m a d t ,  dom L citer des W erkes, fiir 
seine freundlichon M itteilungen sowio U ntorlagen  der 
beste D ank ausgesprochon.

I I . K lo p , G ioBereiingenieur 
in N urnberg .

Abbildung 2. Mcsslngwalzwerk In Hammer bei Nurnberg.

atteS fo mad)en unb ju arbeiten, woju einen jeben 
fein trener getfjanenen Slibt serbunben bat. 

sopt. SDagegeu mir a ud) uerftdjern, ba fi men fid) alle 
bafjin befrreben merben, i^rer Jperrfdjaft treu unb 
fleijjig pu arbeiten mir aud) ein jeben berfelbeit 
unb inSgefantbt m it Siebe aHejeit ;3ttgetfjan fet)n 
merben. ©egeben N urnberg  i. Jan u . 1773.

1804 w urde die alto F abrikationsw eise  abgeschafft, 
d. li, a n s ta tt  des H am m erns der M essingtafeln w urde 
d as W alzen derselben p ro b iert und gowalzto Bleche 
iu den H andel geb rach t. Dio W alzw erke solbst w ur
den yon dem  bekannten  T echniker K u p p l e r  gebaut 
und sind bis heu te , m it e inigen N euerungen  yersehen, 
in gebrauchsfah igem  Z ustand  (vgl. A bbildung 2).

N ur das H am m ern  des sogonannten R ausch- oder 
L ohngoldes e rin n ert noch an  den N ainen „H am m er" , 
doch h a t auch h ie r dor F o rtsc h ritt  m it dem A lt- 
gew ohnten  aufraum en und das A lte  neuzeitliehen H am 
m ern P la tz  m achen m ussen. D em  W erk e  steh t eine 
ISO P S -W a sse rk ra ft zur Y crfugung, w'ovon etwra 35 PS 
der angobauten  M ahlm iihle (E igentum  der von F o rs te r- 
schen G esam tfam ilie) abgegehen  werdon. D as Mossing- 
werk selbst b esteh t aus einer M essinggieBeroi, e iner 
groBeren W alzenstraB e, woselbst die gegossenen T afeln

10 R eisigholzbilndel.

Kippbarer Yorlierd fiir Kupoliifen.
W onn sich  auch die Faeh leu to  iiber den Wert 

oder U nw ert des Yorherdos noch n ich t einig sind, so 
w erden doch bei dem  nachstehond beschriebenon kipp- 
baren  Y orlierd  ohne w eiteres einige Y orteile ein- 
leuchten , die ledig lich  m it der D rohyorrichtung yer- 
kniipft sind. U eberdios woist dio E inrich tung  aucli 
die Vorziige auf, die m it dom feststelienden \  orherd 
yerbunden sind.

Im  wresentliehen b esteh t der A p p ara t aus eineni 
E isensam m ler und einem  Schlackenabscheider. ^  io 
aus den A bbildungen 1 und 2 hervorgeh t, ist der 
Y orlierd  um  zwei H ohlzapfen  d reh b ar, von denen dor 
eine dio Y erbindung zwischen Ofen und Hord bildet. 
D ie e igentlicho B rucke, die im In n eren  feuorfest aus- 
gem auert w ird, ist fest m it dem  Ofen yerbunden. Sie 
b e steh t aus einem  schm iedeisernen F lansch , uber den 
sich  ein m it doin H erd  fest yerbundener zweiter 
F lan sch  schiebt. D ie B eruhrungsflachc heidor H an- 
sehen ste llt die D rehilaehe beim  Kippen dar. Dieser 
H ohlzapfen is t au f R ollen ge lag ert. D er auf der en - 
gegengesetz ton  Seito liegende Zapfen ist ebenfa s 
hohl, so daB m an durch seine O elłnung hindureh den 
Schm elzyorgang beobachten  und die B rucke nach ucni 
H e rd  offen h a lten  kann . E r  is t au f eineni schmied- 
eisernen B ock ge lag ert, in dem  auch das yon Han
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botriebone W indw ork m ontiort iat. Das K ippon selbst 
geht selir leich t yonsta tten .

Die nndoro Y erbesserung b esteh t in dem Schlacken- 
abseheidei', der dadurch herg este llt wird, daB m an dio 
Seheidewand zwischen AusguBtulle und Sam m elherd 
bis auf den lioden fiihrt, so daB die Schlacke aut'

A bbildung 1 und 2.

jeden Fali zuriickbleiben mufi. Die Schiacko wird 
durch eine besondere Qell‘nung nbgestochen. W ie der 
Herd ausgem auort w ird  und im einzelnen gebaut ist, 
geht aus den A bbildungen unm ittelbar hervor.

Dio tatsiichlichen Y orteile dor neuen E inrichtung 
sind leicht cinzuselien. E rstens bleibt das Eisen stets 
rein, da keine Schlacke in die AusguBtulle dringt, 
zweitens bleib t es w iirm or ais bei den alten 
E inrichtungen, da  es in s ta rkem  S trahl direkt 
in die Pfanne ilieBt und n icht wie b isher in 
einem dunnen Stroili durch dio lange A bstich- 
rinne lauft. D as A bstechen und Stopfen des 
Ofens f a l l t  fort, w odurcli m ehr Hubo und Sicher- 
lieit beim Ausgiefien des E isens in die grofien 
und kleinen Pfannen kom m t. Yor allem  wird 
das unangenohm o Y erspritzen  dos E isens ver- 
hutet, was bislang im  Laufe des Ja h re s  cinen 
bem erkensworten Y erlust darste llte . Dio ganze 
E inrichtung ist se it langem  im  Betriob erprobt, 
und es Bei besonders da rau f hingew ieson, dafi 
ein E indringen des E isens in die L agerung  yoll- 
kommen a u s g e B c h l o s s e n  ist. W ill m an nach 
vorne kippon, was nam entlich  bei K ranpfannen 
in B etracht kom m t, so kann mail dio E inrich
tung seitlich yom  Ofen anbringen. D er Y orherd 
iat yon Ingonieur L o li o in Tegel konstru iert 
und ihm  p a ten tie rt worden, w iihrend dio F irm a  
L. Ile  i n in lIan n o v er-L ist den Hau und Y ertrieb 
ubornommen h a t .

1
K

1
I
I
<1

1
|

Der EinfluB des Kesselsteines anf Wirt- 
schaftlichkeit und Betriebssiclierlieit der 

Heizyorriclitinigen.
U nter diesem  T ite l yeroffentlicht E. H e u t -  

l i n g e  r in der „Z citsclirift dos Yereines deutscher 
Ingenieure” * U ntersuehungen, wclche zu den 
wichtigsten in den letzten  Ja h ren  erscliienenen 
1'orschungsarboiton gehSren. Das E rgebnis ist 
kurz fo lgendes:

Im allgenioinon und speziell bei Dam pfkesseln 
wird dor schadliche EinfluB des Kesselsteines auf dio 
^  iirm eflbertragung m eist uberschatzt. E r diirfte beim 
Keaselbetriebe n u r in soltenen F allen  erhebliche A er- 
luBto heryorrufen. D agegen tre ten  un ter dom Einflufi 
des K esselsteines in den B lechen leicht gefahrliche

* 1910, 2. A pril, S. 545 ff.; 9. April, S. 596 f f ;
April, S. 638 ff.

W arm estauungen  auf, so daB im In teresse  der Be- 
triebssichorlioit dio Y erw endung weicken Kosselspeise- 
wa8Bers oder liauflge K esselreinigung dringend anzu- 
ra ten  ist.

Im  einzelnen ergebon dio U ntersuehungen iiber 
don EinfluB von Kesselstein und O olablagerungen das 

nachstehendo Bild: R outlinger hat 
auf Grund dor yorliegenden E r 
gebnisse p h y s i k a l i B c h - t e c h n i s c h e r  
M essungen sowio einiger eigoner, 
organzendor und b esta tigender Y er
suche dio W ariiie iibcrtragungs- 
yerhiiltnisse yorschiedoncr ITeiz- 
Yorrichtungen bereehnot. Dio AVahl 
der in die K echnungon eilizusetzen- 
den Kooffizienten is t dabei so 
e rfo lg t, dafi die E rgebnisse  m it 
den p rak tischen  E rfah ru n g en  im 
E ink lang  stehen.

F iir  einen 5,5 111111 s ta rk en  Stcin- 
belag yon sch lech tcr W arm eloit- 
fiihigkoit (also fiir rech t nngilnatige 
Y erhaltnisse) ergeben  sich z. B. 
boi 180° C W assertem peratu r dio 
in A bbildung 1 zuaam m engestoll- 
ten  W orte fiir die yon einem  qm 

Bloch in der Stunde von Hoizgas an W asser iiber- 
tragenen W arm eeinheiten . Die entsprechende K urye 
fur roines Blech ist gleichfalls eingereelinet. Dio 
Abbildung 1 zeigt, daB bei schlecht leitenden, starken  
S toinablagerungen dio Y orluste an W firm oObertragung 
20 bis 30 0/0 botragen. In  noch hoherem  Mafio w ird 
die W arm eiibertragung  durch N iederschlage yon Oel

300 WO SOO SOO 700 
Meizgostempercr/ur in °C

Abbildung- 1. W an n eu b e rtra g u n "  durch  B eriihrung und S trah lung  
von Ile izgas an W asser Ton 180° C (K esselbetrieb).

oder F e tt yerm indert. Y ersuche m it einem  0,3 mm 
sta rken  T eeranstric li lassen z. B. auf Y erlusto yon 30 
bis 45 u/o schliefien, also das A ndertlialbfache der er- 
w ahnten s ta rken  K esselste inab lagerung . O e l -  u n d  
F o t t a b l a g e r u n g e n  s i n d  d e m n a c h  i i u B e r s t  
a c h i i d l i c h .

E rfo lg t die AYarm eiibertragung n ur durch B eriih- 
rung und n ich t wie in den b iaher betrack te ten  F allen  
durch gem einsam e B eriihrung und S trah lung , so tr it t

XXII.,,
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bei Y erw endung Yon H eizgas ais W iirm etrager nur 
ein Y erlust yoii  etw a ein D rittel der angofuhrten  
Z ahlen auf. Sehr hooli aber w erden dio Y erlustw erto, 
wenn s ta tt  H eizgas wrarm es W asser oder gesiittig ter 
D am pf dio W iirm oubertragung Y o rm i t t e ln .  llio r  er
geben sieli (naturlich  untor B eriicksichtigiing dos Um- 
standes, daB die U eb ertragung  n ur durch Boriihrung, 
n ich t auch durch  S trah lung  orfolgt) boi den oben er- 
w iihnten sta rken  Sto inablagerungen Y erluste Yon 70 
bis 80 °/o. Dieso gelten z. B. fiir m it Sattdam pf ge- 
heizte K ocliapparate  und Y erdam pfor a lle r A rt, wio 
D estillierappara te , B raupfannen, dam pfgeheizto Kaffee- 
kocher usw. H ior is t also dor EinfluB des K essel- 
steines s e h r  schadlicb.

Dio b isher erwiihnteii Y crlustzitfern troffen abor 
n u r zu, wenn dio T em pera turen  sowohl dos Ileiz- 
m ittels ais dor gew arm ten F liissigkeit auf dereń W eg 
an dor Heizflacho Y o rb e i  konstan t bleiben. A ndern- 
falls zeigt sich ganz allgem ein, daB der Bcliadliche 
EinfluB des K esselsteines und der O elablagerungen 
geringer ist, a is dio obigon Z ahlen zoigen, und zwar 
un ter U m standcn ganz erheblich geringer. Die Yer-  
schiedenon M oglichkeiten , welcho h ierbei auftre ten  
konnen, w erden im einzelnen u n tersu ch t: .

F a l i  I. I I  o i z m i t t o l t o m p e r a t u r  u n v e r -  
a n d e r l i c h ,  T e m p e r a t u r  d e r  g e w a r m t e n  F l i i s -  
s i g k o i t  w o c l i s e l n d .  In  diese K lasse gehoren dio 
dam pfgeheizten R Shm iYo rw arm er zur W arm w asser- 
boreitung, sofern in dem R ohrsystem  ein m erk licher 
Spannungs- und T em pera tu rab fa ll n ich t e in tritt, und 
Oborfliichenkondcnsatoren. R eutlingcr sag t h io ru b e r : 
„Im  groBen Ganzen worden bei n ich t ailzu starken  
B elagen und bei HoizYorrichtungen m ittle rer Abm es- 
sung die Y erluste  15 bis 30 °/o b e tra g en ; bei k leinoren 
Heizfliichen oder besonders hohen D urchgangszahlen  
(kurzo, engo Hoizrolire) kan n  die W arm eausnutzung 
bis auf 50 0/° der bei reinen Fliichon erzielten sinken."

F a l i  II.  H e i z m i t t e l t e m p e r a t u r  Ye r a n  d e  r -  
l i c h ,  T e m p e r a t u r  d e r  g e w a r m t e n  F  1 ii s s i g  - 
k e i t  u n Y e r i i n d e r l i c h .  H ie rh er geh o rt dio W arm e- 
iibertragung  der D am pfkessel sowio a lle r Y orrich- 
tungen, in denon D am pf liings der Heizflache einon 
m erkliehon Spannungs- und T em pera tu rab fa ll erleidot. 
Die Boreclinungon fiir dio W arm oiibortragung  Yon 
H eizgasen n u r d u r c h  B eriihrung, w i e  sie in den liin- 
teren  T eilen  der K esselheizflache stattflndot, orgiobt fiir 
don oben b e trach te ten  ungiinstigen K essolsteinbelag 
Y erluste bis zu 7 °/o- Boi W arin eubortragung  durcli 
B eriih rung  und S trah lung  zugleich tre ten  sogar nu r 
Y erluste  bis zu 5 °/o auf.

R eu tlinger faBt sein U rte il iiber die D am pfkessel- 
feuerungen wie folgt zusam m en: „daB, gleiche An-
fangsbedingungen yorausgesetz t, in  norm al beanspruch- 
ten  D am pfkesseln  die Y erm inderung der AYarmeaus- 
nutzung durch schlecht leitende S te inab lagerungen  
von 5 bis 6 m m  Starko gegeniiber dem  B etrieb  m it 
woichom W asser fiir U ntorfeuerutigen eine GroBe von
2 bis 4 y . H., fiir Innenfeuerungon eine solche yoii

3 bis 6 y . IT. e rre ich t. D er EinfluB der Ycriinder- 
lichen spozifisclicn W an n o  sowio des infolge der 
hoheren  T em p era tu r etw as geste igerten  L eitungs- und 
StrahlungsY erlustes ist h ierbe i bereits beriicksichtigt.

F u r  sta rk  beanspruch te  K essel kann  der durch 
sch lech t leitende feste  Steine Y o r u r s a c h t e  M ehrver- 
b rau ch  an  B rennstoff zur E rzie lung  g leicher D am pf- 
m engon bere its  bei 2 m m  S teinstarke den B e trag  Yon

4 y. II., bei 5,5 m m  S teinstarke einen solchen von 
e tw a 8 y . II. erre ichen , YorauB gcso tz t ,  daB sich ein 
derartig o r B elag in Yollor Starko a u c h  auf dio ersten 
H e iz f l i i c h e n t e i l e  orstrockt. Schlecht leitende Stein- 
beliigo Yon 2 bis 3 m m  Starko konnen in Yollbetrie- 
bonen LokoinotiYkesseln" (LokoinotiYkossel gehoren 
bekanntlich  zu den am  m eisten forcierten  Kessoln) 
„Y erlusto Y on 5 bis 9 y . II. der W arm eausnutzung 
lierYOrrufen." E s zeigt sich also, daB die durch den 
K esselstein  hervorgerufenon Yerluste m it steigender 
A nstrengung  des K essels w a c h s e n .

F a l i  III . S o w o h l  I l o i z m i t t e l  a i s  a u c h  g e -  
h o i z t e  F l i i s s i g k o i t  v e r a n d o r n  i h r e  T e m p e 
r a t u r .  In diese G ruppe gehoren  W arm w-asserappa- 
ra te , Y orw iirm er, Ekonom isor und RieBelkoiidensatoren. 
U n ter norm alen  U m standen sind „fiir m it Sattdam pf 
geheizte Y orrichtungon V erluste von 20 bis 35 °/o, 
fiir m it IleiB dam pf und Ile izgas geheizte solche yoii
5 bis 15°/o zu e rw arte n ; fiir seh r onge H eizrohre
sowio fiir den F a li des W iirm euberganges zwischen 
bewegten F lussigkeiten  w urden dio Y erluste bis zu 
50 °/„ dor W arm eausnutzung  in re inem  Z ustand be
tragen ."  i?J.

Ferienknrsns fiir GioCoreitechniker.
In  der Zeit Yom 19. Septem ber bis einschlieBlich 

8. O ktober 1910 boII in den R aum en des Eisonhiitten- 
m annischen In stitu tes  der K oniglichen B ergakadem ie 
zu C lausthal auch dieses J a h r  ein Forienkursus fiir 
G ieB ereitechniker u n ter L eitung  des P ro fessors O s a n n  
stattfinden.*  D er ICursus soli sich in  einen Labora- 
torium skursuB und einon Y o rtrag sk u rsu s gliedern. 
E rsto rer Boli Yom 19. bis 28. Septem ber, lo tz torer mit 
Yier YorlesungBBtunden am  T age (8 bis 10 und 11 
bis 1 U h r Y o r m i t t a g s )  yoiii 29. Septem ber bis 8. Ok
to b er abgehalton  werden.

D er L aboratorium sY ortrag  betrifft die w ichtigsten 
B estim m ungen des G ieB ereibetriebos: G esam tkohlen- 
stoff, G raphit, Silizium , M angan, P hosphor und 
Schw efel im  E isen, Schwefel, Ascho nnd Feuchtigkeit 
im  Koks.

D er V ortrag sk u rsu s e rs trec k t sich auf die Er- 
o rte ru n g  der g rundlegonden chem ischon und physi- 
kaliachen B eziehungen und ih re  N utzanw endung auf 
daa G attie ren , dio H erstellung  der Form , das GieBen, 
die B eurte ilung  und P riifung  des E isens, don Bau 
und B etrieb  von Schm elzofen, T rockenkam m ern  usw. 
Stahlform guB  und schm iodbarer GuB soli auch ein- 
bezogen w erden, desgleichen soli ein gem einverstand- 
lieher Y o rtrag  iiber die M etallographie  des Eisens 
u n ter B enutzung der H ilfsm ittel des Metallographischen 
L abora torium s der B ergakadem ie  eingeschoben wer
den. D as H onorar be triig t fiir beide K urso zusamnieu 
60 J t ,  fiir jed en  K ursus allein 40 J l .

A nm eldungen sind bis zum  31. A ugust an das 
S ek re ta ria t der K oniglichen B ergakadem ie zu Claus- 
thal zu rich ten  u n ter E insendung  des G eld b e t rag e i ) .  
D a die Z ah l der T eilnehm er fiir den Laboratoriums- 
kursus au f 28 beschrankt w erden muB, empflehlt ea 
sich, die A nm eldung m ogliclist zeitig  zu bewirken. 
W olinungen konnen auf W unsch durch  das Sekretariat 
nachgew iesen werden.

* Ygl. „S tah l und E isen" 1909, 21. Ju li, S. 1150;
3. N oy., S. 1754. —  Ygl. auch In se raten te il dieses 
H eftes.
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Bucherschau.
M arteil, V icto r , Sous-clief de fonderie k l’Ecole 

nationale d’Arts et Metiers de Lille: Fon
derie de fonłe. Avec 232 figures et 5 planehea. 
Paris (15, Boulevanl Saint Martin), Librairie 
Loubatet Cie., 1908. VIII, 308 S. 8°. 12 fr.)

Die GieCoreikunde ist allm iihlich so yielsoitig und 
um fangreich goworden, daB es n ich t m ohr m oglich 
iet, sie im B ahm en eines B uches yon bescheidenem  
Um fange auch nur einigerm aBen griindlich zu behan- 
deln. W ill dor V crfasser eines solchen WrerkoB  irgond 
ein G ebiet des GieBereiwesens eingoliend cro rte rn , so 
kann es nur auf K oaten des iibrigen Geaam tstoffes ge- 
schehen. So w erden im  vorliogendcn W erke  dio Ab- 
schuitte uber den llochofon und dio H ersto llung yor- 
schiodener . E isenarten , dio E rrich tu n g  yon Grau- 
gieBereien, Form  und Bronnstoffe, T iegel-, Kupol- und 
Flam m ofen, das GieBen u bw . n ur oberfliichlich be- 
handelt, wofiir dann der eigentlichen Form erei oine 
um so sorgfilltigero B earbe itung  zu teil wird. An 
etwa 40 Beispielen wird das ganze G ebiet der a llge
meinen Form orei von den cinfachsteu bis zu schwie- 
rigen Form en  in einer rech t k laren  W eise yeraiuchau- 
licht. Man m orkt iiberall den erfahrenen , seinen 
Stoff durchauB beherrschenden  P ra k tik e r. L ebrreicb  
und niitzlich sind auch dio m annigfaltigen  Tabellen 
uber A bm essungen v o r B c h ie d e n e r  H ilfsm ittel wie GieB- 
pfannen, F o rm kasten , Sandhacken, E inguB trichter und 
Laufe.

Seiner B estim m ung, dio FachkenntnisBe yon 
GieBereifar.hachulern zu fordorn und strebsam on For- 
m ern eine Y ervollkom m nung ih rer B orufskenntnisse 
zu yerm itteln , w ird das Buch gewiB gorocht werden.

Irresberger.

Lew in, C. M.: Theorie und Praxis der in-
dustriellen SełbstkosłenberecJmung. (Sanunlung 
kaufmUnnischer Untemclitswerke. 22. Band.) 
Leipzig, Carl Ernst Poeschel 1909. 171 S. 8°. 
Geb. 4,50 J(s.

W enn der P ra k tik e r  zu einem  Bucho uber Selbst- 
kostenberechnung g re if t, in dem  yorsprochen wird, 
daB dio T heorie und P ra s is  dos K alkuliorons abge- 
handelt ist, so o rw arte t er m eist eine D arstellung  der 
Y erhiiltnisse, wie sic in seinem  eigenen B etriebe liegen 
und eine Losung der Schw ierigkeiten, m it denen er 
bei seinen Selbstkostenberecbnungen zu kam pfen hat. 
Ein solches Buch is t das yorliegendo nicht. Es bietet 
keine Spezialkalkulationen, und da, wo Beispiele an- 
gefuhrt w erden, geschieht es nur, um allgem eine Prin- 
zipien k larzuste llen . W er einen prak tischen  Nutzen 
aus dem Buche ziehen will fu r seine eigenen Y erhalt- 
nisse, muB sich aus den in allgem einer Form  gebotenen 
Thosen oinen E x tra k t herausziehon und diesen seinen 
Bediirfnissen entsprechend um m odeln. Das soli nun 
keinesw egs ais ein N achteil des Buches hingeBtellt 
werden. W er yielon etw as bringen will, ist auf diese 
Form  angewieson. Indessen  ha t die A rbeit fiir solche 
Betriebe, die bereits  iiber ein aus der PrasiB ge- 
borenes K alkulationssystem  yerfiigen, w enig W ert, 
wohl abor fiir solche, dio einm al ihre Selbstkosten- 
berechnung yon G rund aus nach einheitlichen Ge- 
sichtapunkten reorgan isieren  wollen. Denn in Bolchen 
Fallen m iissen zunachst einm al dio G rundfragen der 
K alkuiation in a llgem einster F o rm  k larg este llt werden 
und yon h ier aus kann  dann ins Spezielle o rgan isie rt 
werden. F iir jen en  ersten  Toil der A rbeit ist das 
Buch wie geschaffen. In  dieser H insicht enthalten  
die K apitel uber System atik  der Selbstkostenberech- 
nung und iiber die E lem ente der Selbstkostenberech-

nung, die A usfuhrungen iiber daa M ateriał und die 
Lohne, dio A bschnitto iiber Y or- und N aclikalkulation  
yiel B eherzigensw ertes und W ichtiges. A llerd ings fiir 
den E i8enhilttenm ann und B ergm ann  b ie te t das Buch 
n icht yiel, und wo der Y erfaaser sich einm al m it 
E inzelheiten aus dem EisonhilttenwoBon befaBt, ha t 
er keine gliickliche nand. In  der GieBerei will er 
z. B. don R isikozuschlag dayon abhangig  m achen, 
wieyiel P rozen t der A rbeit eines mittelm iiBigen Ar- 
heiters AusschuB werden. Ich  glaubo aber, daB m an 
auf diese W oise zu einem  schlechten DurcliRchnitts- 
orgebniaso kom m en wird, denn die M ittelmiiBigkeit eines 
Form era lieg t durchauB n icht darin , daB er AusschuB 
m acht. Die lieg t sehr oft an anderen  D ingen. Und 
dann ist diese M ethode yor allem  deshalb n ich t zu 
om pfehlen, weil sie g a r  koine B ucksich t au f den 
S tilckcharak ter nim m t. Noch w eniger aber kann der 
Y orschlag  angenom m en worden, den K ernm acherlohn 
in ein bestiinm tes Y erhaltn ia zum  F orm erlohn  zu 
setzen. Das iat ja  gerade das Yorw erflicho bei dor 
iiblicben G ieBereikalkulation, daB durch dio prozeu- 
tuale Y errechnung  a lle r m oglichen Aufwiinde auf dio 
produktiven Liihno dio ganze S tiickkalkulation  illu- 
sorisch gem acht w ird. Die allgem einen U nkosten, 
dor F o rm m ate ria lv e rb rau ch , das K lein inateria l, dio 
H ilfslohne, die Pu tzerlohne, alles wird von den pro- 
duktiyen Lohnen abbiingig gem acht und dam it w iederum  
der C harak ter des Stiickea na tilrlich  yollkom m en vor- 
■wischt, und nun soli auch noch der K ernm acherlohn, 
ein so selbstiindiges und fiir dae Stiick so bezeich- 
nendes uud vor allem  auch yerhaltnism aB ig sicher 
festzuBtollendes M om ent yom F orm erlohn  abhangig  
g em acht werden. A uf diese Wreise miiBSon ja  dio 
gro teskesten  Ilundertk ilop re ise  horauakom m en. — In - 
desson konnen diose E inzelheiten  keinesfalla daa Ge- 
sam turte il triiben. H ier sind aie deshalb aufgegriffen, 
weil sie so ziem lich die einzigen d irek ten  B em erkungen 
darstellen , dio sich auf das G ebiet des E isenhiitten- 
m annea beziohen. Im  G egenteil m ochte ich  beson- 
ders au f die K apitol der U nkoatenberechnung und vor 
allem  dor H ilfslohnyorrechnung yerweisen, aus denen 
auch der GieBereim ann fur aeine K alku iation  yieles 
lernen kann. Jedenfa lls  bew eist dio A rb e it, daB ih r 
V erfasser yollig m it der M aterie  y e rtrau t is t ;  sie kann 
daher m it gutem  Gewissen empfohlon worden.

E . Leber.
A u fh a u ser , Dr. beeidigter Handelseheiniker 

und Sachverstandiger fiir Brennstofikunde zu 
Hamburg: Vorlesungen iiber Brennstojfkunde.
Hamburg, Boysen & Maaseli 1910. VII, 76 
S. 8°. 2 J t .  '

Die Yorliegenden Y orlesungen aind fiir Hćirer aus 
den yerschiedenston BerufaklaBsen bestim m t. A bge- 
Behen yon einigen B ohauptungen m ehr nebensach- 
licher N atur, wie z. B. die fortlaufende Entw icklung 
der Kohlen yom Holz bis zu den Steinkohlen, die 
Z usam m ensetzung des Holzes, welche den neuesten 
Forschungen gegenuber n icht m eh r a tandhalten , zeugen 
die AusfUhrungen yon Sachkenntnis des Y erfassers 
und sind geeignet, w eiteren  K reisen  b ekann t zu 
w erden. ę . G.

Sang, A lfred: The Corrosion o f  iron and steel. 
Ne w York (239 West Thirty-Ninth Street), 
Mc Graw-Hill Book Company 1910. X, 141 S 8°. 
Geb. 4 S *

* Y ertrieb  fu r D eu tsch land : H ill Publish ing  Co. 
m. b. H ., B erlin  N .W . 7, U nter den L inden 71. 
(P re is 17 J t.)
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Dio L ite ra tu r iiber das „Roston von Eisen und 
S tah l" h a t in don letzten Ja h re n  an Um fang d e rart 
zugenom m en, daB eino iibersichtlicho, k laro Zusam m en
stellung, -wio sio im  yorliegenden kleinen Baclileiu 
von A lfred Sang gogobon -wird, n u r m it D ank zu be- 
griiBon iat.

In  einzelnen kurzen K apitolu b ring t Y erfasser 
aus don Y e r s c h ie d e n e n  Arboiton d e r  bodeutendsten 
E orsehor auf diesem  Gobieto das W ichtigste . Dio 
im A nhang  gegobeno Zusam m enstellung d e r  ein- 
schlagigen L ite ra tu r  liiBt an V ollstiindigkeit niohts zu 
wiinsclicn iibrig. O. B auer.
B in z , Prof. Dr. A rth u r: Chemisches P rakti- 

kum  fiir  Anfanger. Mit Berucksichtigung der 
Technologie. Berlin, Georg Reimer 1909. 
154 S. 8°. 4 J&, geb. 4,80 J L

Das Y o r l i e g e n d e  „ P r a k t i k u m " ,  das ais Leitfadon 
fiir dio zu don orsten U e b u n g o n  im choniisclien L a b o r a 
t o r i u m  Y o r z u n e h m e n d e n  Roaktionon dienen soli, ist 
auf einor anderon G rundlage aufgebau t, ais dio b isher 
zu dem  gleichen Zwecke zusam m ongestellten L ehr- 
biicher. E s will bei diesen Y orubungen don Anfiingor 
schon yoii Y o r n h o ro in  a u f  dio A uw endungen der Chomie 
hinwoison, i n d e m  die zu untersuchenden Losungen aus 
M etallen d e r  P rax is , bezw. aus chem ischen Produkten  
h e rg este llt und w esentlich auch diejenigen R eaktionen 
ausgefiihrt w e r d e n ,  d ie  don in der chem ischen Grofi- 
industrie  angew andten Y erfahren  zugrunde liegen. 
Dieso L ehrw eise ist fiir Laboratorion, die keine F ach - 
chem iker ausbilden, v ielm ehr hauptsach lic li I i a u f l e u t e n  
oder Ingeniouren  das Y orstandnis fiir die technische 
Chemie Y o r m i t t e ln  wollen, wie es z. B. au f der Ilan d e ls- 
hochschule der P a ll ist, im m erhin  zu bogriiBen; es ist 
aber hiorboi wohl kaum  zu Y o rm e id o n ,  daB an m ehreren

Wirtschaftliche
Yom  Rolieisemnarkto. — D e u t s c h l a n d .  U eber 

das r h o i n i s c h - w e s t f a l i s c h e  R oheisengeschiift ist 
auch  heute kaum  etw as N eues zu berich ten , da der M arkt 
nocli das gleicko Goprfige zeigt, wio bereits  seit A n
fang  des M onats Mai. Abschlusso fu r dieses J a h r  
w erdon p rak tisch  e igentlich  n ich t m ehr g e ta tig t, und 
die P reise , die u n Y o r i in d e r t  n o tie rt w erden, haben 
som it fast n u r noch nom inolle B edeutung. F u r  niiehst- 
jah rig o  L ieferung  wird h ie r und da schon A ufrage 
g ehalten , doch nohm en die llochofenw erke dem gegen- 
iiber nach wie vor eino abw artende Stellung ein. D er 
A bru f ist —  tro tz  de r gegen Ende Ju n i an Yielen 
Stellen Yorzunehmenden L agerau fnahm en  — durcli- 
w eg ais gu t zu bezeicknen und leidot n u r etw as un ter 
der im  H agener ReY ier erfolgton A ussperrung  der 
G ieB ereiarbeiter.

E n g l a n d .  Aus M iddlesbrough w ird uns unterm  
28. y . M. wie folgt b e ric h te t: D as R oheisengeschaft
ist in d ieser “W oche ontschieden leb h afte r g ew eB en .  
Dio llochofenw erke  haben  rech t bedoutonde Posten  
bis zu E nde dieses Ja h re s  zu erheblich  lioheren  P reisen  
ais fiir sofortige L ieferung  Y e rk a u f t ;  es b leib t ihnen 
nu r w enig von der zukiinftigen E rzougung zur Y er- 
fiigung. D ie Y erschiffungen sind zw ar erheb lich  ge
rin g er ais im  A pril, doch zeig t die k leine  Zunahm e 
d er W arran tB lager seit E nde Y o r ig e n  M onats tro tz  der 
F e iertag e , daB der Y erb rauck  im  In lande  ganz be- 
deutend zunim m t. Dio letzton B erichte Yon A m erika 
sind ebenfalls etw as besser. — Dio gegenw iirtigen 
P re ise  ab W erk  sind: fiir GioBereieisen G.M . B. N r. 1 
sh 52/9 d, fiir N r. 3 sh 50/3 d, fiir H am atit N r. 1, 2 
und 3 in g leichen M engen sh 66 /— f. d. ton, netto  
K asse, fiir sofortige L ie feru n g ; fu r L ieferung  Ju li/D e- 
zem ber fu r G. M. B N r. 3 sh 51/3 d bis sh 51/6 d. E inige 
M arken, besonders C larence, sind n u r m it erheblichem  
Zuschlag in k leinen  P a rtie n  erhaltlich . H iesige W ar-

Stellcn des Buches dio theorotischen D arlegungen 
den K enntnissen dor chem ischen P rak tik an to n  voraus- 
eilen, daB dossen Y orkenntnisso fiir das Yorstehen 
m ancher Yerwickelten chem ischen Prozesso unm oglich 
ausreichen  konnen. Sonst sind die einzelnen Y ersuche 
k la r  und anschaulich  beschrieben ; auch ist denneuorcn  
theoretischen  A nschauungen an don geeigneten  Stellen 
ein k leiner R aum  gowiilirt. Dio in doli R eaktions- 
gleichungon hiiufig angew andten  K onstitutionsform eln 
w orden ebenfalls zu oinem le ich teren  Y orstandnis bei- 
tragen . Ph.

F ern er sind der R edaktion  folgende W erke  zu- 
gegangen , doren B esprechung Yorbelialten b lo ib t:

B i n  z , A r t h u r :  U rsprung  u n d  Entio ickclung der
chemischen In d u str ie . Y o rgetragen  zur F e ier deB 
G oburtstages Sr. M ajesta t dos K aisers am  27. Jan u a r 
1910 in der A ula dor Ilandolshochschule  (zu Berlin). 
B erlin , G eorg R eim er 1910. 23 S. 8°. 0,80 Jt.

ICo c h , ®t.=3(ng. Dr. phil. W a 1 d o m a  r : D ie In d u stria li-  
sierung  Chinas. Berlin, Ju liu s Springer 1910. 86 S. 8°. 
2,40 .K.

M itte ilungen  iiber F orschungsarbeiten  a u f  dem  Gebiete 
des Ingenieurw esens. H erausgegeben  Yom Y e r e i n  
d e u t s c h e r  I n g e n i e u r e .  H eft 86 : Die Rego- 
lung  von D am pfturb inen  und ih r EinfluB auf dio 
Leistungsontw icklung in den einzelnen D ruckstufen. 
Yon H e r b e r t  B a e r .  B orlin  1910, Julius
Springer (i. K om m .). 60 S. 4°. 1 J t .

Resources, M inerał, o f  the United S ta tes. [Published 
by the] U nited  S tates G eological SurYey. Calendar 
Y ear 1908. P a r t  I :  M otallic products. — P a rt II: 
N onm etallic  products. W ash in g to n , GoYernment 
P rin tin g  Office 1909. 816, 899 S. 8°. Geb.

Rundschau.
ran ts  Nr. 3 notioren sh 49/11 d Kiiufer, sh 49/11 */* Ab- 
geber. In  Connals L ag e r befinden sich 432 508 tons, 
d a ru n te r 395 623 tons N r. 3.

Y e r e i n i g t e  S t a a t e n .  A us den zuletzt hier 
eingegangenen  M ittoilungon des „Iron  Ago" ist zu 
e rseh e n , daB die ermiiBigten P re ise  erhohten  Bedarf 
hervorgerufen  haben und daG zu den niedrigoren  Preisen 
auch  um fangreiche G eschafte g e ta tig t worden sind.

M l Am franzosischen Eisenm arkte orw arte t man 
m it In te resse  die auf die w eitere  P reisgestaltung  be- 
ziiglichen Beschliisse des Com ite des Forges de France, 
dessen nachste  G eneralY ersam m lung ani 9. Jun i in 
P a ris  stattfm den w ird. Inzw ischon ist die riickliiufige 
B ew egung an  den benachbarten  E isenm 5rk ten  auch 
h ier n ich t ohne EinfluB g e b lie b en , nam entlich haben 
dio Staboisenpreise gelitten . Im  N orden konnte fiir 
SchweiBstabeisen n ich t m ehr ais 155 fr. f. d. t erzielt 
werdon, F luB stabeisen h ie lt sich allenfalls aut' 165 fr., 
B leche you 3 mm und m ehr gingen au f 175 bis 170 fr. 
zuruck, feinero Sorten bis 2x/ 2 mm beharrten  auf 
180 f r . ; Feinbleche sind dagegen ehor teu rer ge- 
worden, Spezialsorten  stiegen Yon 280 auf 320 f r . ; 
die einschliigigen W erke  sind h io rfiir sehr sta rk  be- 
schaftig t. A uch das T riigergeschiift hat sich in be- 
fried igender W eise w eiter entw ickelt. In Schienen 
und sonBtigem G eleism ateria l kom m en ausre ichende 
B estellungen herein . Im  allgem einon is t die A rbeitslage 
der W orko durchaus befriedigend, ab er angesichts der 
Y er teuer ten  B rennstoffe und der Schw ierigkeit, die A er- 
kaufspreise  en tsprechend  aufzubessern, w eniger lohnend.

Kokspreise in  F ra n k re lch . — Die nordfranzosi
schen K ohlenzechen haben  die Kokspreiso Yom zweiten 
H a lb ja h r ab nunm ebr ebenfalls endgiiltig  um 2 ‘/s J r .  
f. d. t herau fgese tz t. D er R ich tpreis ab Douai betragt 
dem nach 24 fr.
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RJioinisch-WestfiiliscIies Kohlen-Syndikat zu 
Essen a. d. Ruhr. —  In  der am 25. y. M. abgehal- 
tenen B e i r a t s s i t z  u n g  w urden die U m lagen fiir Mai 
und Ju n i, -wie bisher, festgesetzt. Die sich an- 
schlieflende Z e c h e n b e s i t z o r v e r s a m m l u n g  geneh- 
m igte nachtriig lich  dio vom Y orstande fiir M ai in An- 
spruch genom m enen B eteiiigungsanteile  und Betzte 
diese fiir Ju n i in lCohlen au f 8 5 %  (wio bisher), in 
Koks auf 72'/2°/o (w>e bishor) und in B riketts auf 
80 (82'/a) °/o fest. D ie vorgeschlagenen E rsatz- 
benennungen zum B eira t wurden genohm igt. Auf 
A ntrag des A ufsieh tsra tes und des Y orstandes wiihlte 
dio Zechenbesitzeryorsam m lung einen aus 36 Mitglie- 
dern beBtehenden A u a s c h u B  zur A ufnahm e von Yer- 
handlungen iiber die E rn  o u e r u  n g  d o s  S y n d i k a t s -  
v e r t r a g o s .  — Dio ain  g leichen T age abgehaltene 
H a u p t v e r s a m m l u n g  gonehm igto einstim m ig die 
Jah rosrechnung  fiir 1909* und e rte ilte  dor Y erw altung 
E ntlastung. D rei ausscheidende A ufsichtsratm it- 
glieder w urden w iodorgew iihlt; an Stello des vor- 
storbenen Geh. B org ra ts K r a b l o r  w urde B erg rat 
Mii H o r  yon der BorgwerkBgosellschaft Consolidation 
neu gewiihlt. — Aus dem in der Zechonbesitzoryer- 
sam m lung e rsta tte ten  B erichto des Y orstandes ist zu 
entnehm en, daB dio Abschwiichung, dio dor Koblen- 
absatz in den M onaten Ja n u a r  und F eb ru a r gegon- 
iiber dem E rgebnis der beiden letzten  M onate des 
Y orjahres o rlitten  h a t, auch im Miirz und April noch 
anbielt, was iiborwiogend auf die auBorgewohnlich 
inildo W itte ru n g  des letzten  W intera  und die infolge- 
dossen eingetreteno s ta rk ę  V erm inderung des Brenn- 
stofTvorbrauche8 fiir IlauBbrand und Industrie  zuriick- 
zufiihren ist. Dio h ierdu rch  erw achsenen Ausfalle be- 
e in trach tig ten  den A bsatz fortgeBetzt sta rk , zum al do 
die orbofTte B elebung der gew erblichen T atigkeit n icht 
in dem e rw arte ten  U m fange e in trat. Besonders un- 
giinstig gosta lte to  sich der A bsatz im  M arz, haupt- 
aiichlich infolge de r E inschriinkung, die der Schiffs- 
yersand nach dem  O berrhein w egen Uoborfiillung der 
dortigen L ag er e rfah ren  muBte. Danebon werden 
auch die ab 1. A pril d. J .  fiir eine R eihe von Kohlen- 
sorteu g iiltigen n iedrigeren  Som m orpreiso zu einer 
E inschriinkung der Beziige im Miirz Yeranlasaung 
gegebon haben. D er M onat A pril lieferte  ein besse- 
res ErgebniB; der K olilonabsatz stieg  wiedor auf dio 
in den beiden ersten  M onaten erroichto Hohe. Der 
Absatz in H ochofenkoks bewegte sich in aufsteigender 
Richtung, wShrend der A bsatz in B rechkoks unter 
dem EintiuB der m ilden W itteru n g  zu leiden hatte 
und einen R iickgang  aufw eist. Infolgedessen iBt im 
G esam tabsatz ein w esontlicher FortBcbritt nicht zu 
Terzeichnen, jedoch  w urde im  ersten  JahrcBdritte l 
gegen das Y o rjab r oino Zunahm e yon arbeitstiig lich  
5517 t erzielt. A uf die BeteiligungBanteile der Mit- 
glieder berechnet sich der K oksabsatz im  Miirz auf
72,27 °/o und im A pril au f 75,61 °/»i un d zwar ist h ieran  
der Absatz in ICoksgrus m it 1,41 °/o bezw. 1,36 °/« be- 
teiligt. Auch der B rikettabsatz  w ickelto sich ver- 
haltnismSBig befriedigond ab. Im  ersten  Jah resd ritte l 
wurde gegen daB V o rjah r eine S te igerung  yon arbeits- 
taglich 1285 t  erre ich t. A uf die BeteiligungBanteile 
wurden im  Miirz 81,80 °/o und im April 74,02 °/o ftb- 
gesetzt. Das ungiinstiger gew ordene Y erhaltn is zwi- 
Bchen A bsatz und B eteiligungsanteilen  im  A pril iBt, 
da der arbeitataglicho A bsatz in diesem  M onat noch 
um 456 t groBer w ar alB im Y orm onate, eine Folgę 
der am 1. A pril d. J .  e ingetre teneu , 14,35 °/° betra- 
genden E rhohung der B eteiiigungsanteile .

S ta b e ise n -K o iiT e n tio n . — In  der am  27. y. M. 
abgehaltenen H auptyersam m lung  wurdo a llse itig  starkę  
Beschaftigung und flotter Absatz festgestellt. Dio fiir

* Ygl. hiorzu -S tah l und E isen“ 1910, 18. Mai,
S. 852 ff.

d a s  d r i t t e  Y ierte ljah r 1910 f r i i h e r  fo B tg e so t z te n  Proiao* 
b le i b e n  u n y e r a n d e r t .  D er Y e r k a u f  f i i r  d a s  y i e r to  
Y ierte ljah r w u r d e  noch n icht f r o i g o g e b e n .

Die Lago der Eisenwarenfabriken. —  Dor 
Jah resb erich t dos Y erbandes doutscher "Werkzeug-, 
E isenw aren- und H aus- und K iłchengera t-Fabrikan ton , 
der in der am 22. y. M. abgehaltenen  G oneralyor- 
sam m lung yorgolegt wurde,** teilt m it, daB dio Ge- 
schaftslage zwar in m anchen G eschiiftszweigen und 
Gogenden eine Bolebung zeige, daB m an jodoch yon 
einer allgem ein fuhlbaron B esserung um bo weniger 
sprechen konne, ais die W irkungen  der B auarbe ite r- 
A ussperrung m ehr und m ohr fiihlbar werdon. Die 
Y erkaufspreise seien durchgiingig  noch SuBerst schlecht 
und bediirften um so dringender einer A ufbesserung, 
ais die F ertig industrio  u n ter schw erer BelaBtung zu 
leiden habe. D ie Y erteuerung  de r L ebonshaltung 
m ache eine Erm aBigung der Lohne unm oglicb. Dio 
neue Steuergesetzgebung erhdhe die G eachaftsunkoston 
betrachtlich , wiihrend dio Zollpolitik yieler ausliln- 
discher S taaten  das A bsatzgebiet dor deutschen In 
dustrie  im m er m ehr einongo. Dio F ertig industrio  
miisse sich un ter diesen Um stiinden aufs scharfsto  
dagegen  w ehren, daB ihr durch Reicha-, L andes- oder 
K oinm unalgesotzgobung im m er noch woitero Opfer 
au ferleg t wiirden, und sie miisBO yon der lte ichs- 
reg ierung  yerlangen, daB diese M ittel und W ege finde, 
um der Fertig industrio  die A usfuhrm oglichkoit und 
genugende A bsatzgebiete zu erhalten .

Aus der deutschen und iisterroichisclien Feiu- 
blechindustrie. — Die deutschen Feinblcchw erke 
leiden, wie die „O esterre ich isch-U ngariache  M ontan- 
und M etailindustrie-Z eitung“ f  ausfiihrt, derzeit un ter 
der nun schon soit W ochen andauernden  A ussperrung 
der B auarbe ite r und suchen die Y errin g eru n g  des 
in l i ind iB che n  A bsatzes d u r c h  oine intensiYOre l'Hoge 
der A usfuhr w e t t z u m a c h e n .  In  diosom Zusam m en- 
hange worden b illige A ngeboto nach OeBterreich ge
m acht. E ine der groBten deutschen F irm en  h a t jiingst 
Feinblech  zu 120 J t  f. d. t  angeboten, w ahrend vor der 
A ussperrung  der deutschen B auarbe ite r der P re is 
um 10 -A hoher goste llt wurde. D er Stillstand der 
B autiitigkeit in weiten G ebieten D eutschlands und 
die Itiickw irkung auf den E isenabaatz h a t donn auch 
bekanntlich den S tahlw erks -Y e rb an d  yeranlaB t, dio 
A uafuhryergiltungen yon 5 auf 15 JO f. d. t zu er- 
hiihen. — Die osterreichischen Feinblochw crkc sind ge- 
genw iirtigungeach tet des etw as s tS rkerenW ettbew erbes 
der deutschen \Yalzwerke gu t boschiiftigt, da der 
B edarf sich reg er gestaltete . Es ist dies auch auf 
dio groBere Ń acbfrage seitens der E m aillierw orke 
zuriickzufiihren, die eines besseron GeschilftBgangeB 
im Inlande und m ehr noch bei der AuBfuhr te ilhaftig  
sind. F e rn e r is t auch der B edarf an Feinb lechen  im 
Bauwesen, w enngleich w oniger in W ien ais in der 
Proyinz, insbesondere in Galizicn, in der Zunahm e bc- 
griffen. E ine w eitere R egulierung  der P re ise  ist 
n icht in  A ussicht genom m en. Im  Spiitberbste yorigen 
Ja h re s  sind die Feinb lechpreise  im  Zusam m enhang 
m it der T arifreform  generell um 50 h  f. d. M eter- 
zentner und sp a te r  um 1 K  erhoht worden. Kiirzlich 
is t dicae R egulierung  auch auf yerzinkte und yerbleite  
Bleche, dereń  Preise  b isher unyerandert w aren, aus- 
gedehnt und eine P rciserhohung  um  2 K  f. d. M eter- 
zentner yorgenom m en worden.

Zur Lage der Jaudwirtschaftliclien Mascliinen- 
fabriken in Oesterreich. — W ie w ir der „O ester- 
re ich isch - U ngarischen M ontan- und M etallindustrie-

* Ygl. „Stahl und E isen" 1910, 2. Miirz, S. 390; 
13. A pril, S. 645.

** Ygl. S. 926 dieses H eftes. 
f  1910, 29. Mai, S. 3.
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Z eitung“ * ontnohm en, haben dio g iinstigen E rnto- 
ausaichten in boinahe sSnitlichen europaischen L an d em  
eino s ta rkę  R ttckw irkung au f die Beachiiftigung der 
osterreicbischen landw irtschaftlichen  M asehinenfabri- 
ken  und Sensonw erke auBge iib t .  Dio landw irtschaft- 
lichen M aschinenfabriken sind schon je tz t fu r d ieS aison  
fastau sv o rk au ft, w iihrend dies in norm aien  Ja h ren  orst 
fiinf bis sechs W ochen sp a ter d e rF a ll  zu soin pflegt. Dio 
A usfuhr b e w e g t  Bieli insbesondere nach RuBland, Ru- 
miinien, Serbien lind Italien . In  Serbien, das friiher 
giinzlich von den osterreicbischen und don ungarischen 
W erken  v e r B o r g t  w urde, w ird je tz t etw a ein D ritte l 
des B odarfes yon ausliindischen W erken gedeckt. 
Dio Sensenw erke sind gleichfalls auf lange Zeit hin- 
aus re ich lich  m it A uftriigen yersehen, nu r nach  RuB
land stock t die E infuhr etw as, ab er auch nach  diesem 
Lande durfte  sieli bald  die A usfuhr heben, da  der 
G rund fiir dio im Y o rjah re  b e s t a n d e n o  Z uriickhaltung 
im E inkaufe , der insbesondere in dom B estehen eines 
Sonsenkartells la g , inzwisclien durch  dio Aufioaung 
des K arto lls beseitig t wurde.

Aktien-Gesellschaft E isenw erk  K ra f t  In Stolzeii- 
liagen-Kratzw ieck. — W io w ir dem B erichte des Yor- 
standes ontnelim en, fanden dio E rzeugnisso der Gesell- 
schaft aueh im  abgelaufonon Ja h re  Yollen Absatz, 
dagen gingen dio Preise, insbesondere im zweiten 
H a lb jah re , s ta rk  zuriick. H erg este llt w urden an B oh- 
eisen, Koks, Zem ent und N ebenerzeugnisson 373 S50 t, 
fe rner noch 2 S32 000 Sclilackensteine. An Rohstoffen 
w urden dem  W orke in 326 D am pfern  und einem  See- 
le ich te r 494 031 (i. Y. 484 919) t  zu g efu h rt; an  inlłin- 
diBcben M atorialien bozog os auBerdem noch 95 543 t. 
B eschaftig t w urden durchschnittlich  1065 m annliche A r
be ite r m it einem  G esam tlohn Yon 1 430 462 J t ,  fe rner in 
der S ch lackenste in fabrik  10 A rbeiterinnen , die 5448 J t  
L ohn orhielten . — Die Gewinn- und Y erlustrgchnung 
erg ib t bei 5127,36 ^  Y o rtrag  und 66 715,76 Zins- 
e innahm en 1 625 618,20 J i  Rohgew inn uud nach Ab
zug Yon 252 842,69 allgem einen U nkosten und 
60 000 J l  SchuldY ersehreibungszinsen einen R einerlos 
Yon 1 312 775,51 J l .  HierYon werden 390 026,78 J t  ab- 
geschrieben, 46 000 J l  der R ucklage iiberw iesen, 
59 656,06 J t  ais G ew innanteile Y e rg i i t e t ,  2000 J t  dem 
Y oratande fur W ohltiitigkeitszw ecke zur Y erfiigung 
gestellt, 770000 .,* (1 1 %  wie i. V.) ais D ividendo 
ausgeschu tte t und 45092,67 J t  au f neue R echnung vor- 
ge tragen .

Aktien-GeseUschaft J ls e d e r H iitte  in  GroB- 
Ilsede und Aktien-Gesellschaft Pe in e rW a lzw e rk  in 
Pe iue . — Aus dem gem einscbaftlichen R echenschafts- 
bericb te  der beiden G esellscliaften is t zu erselien, 
daB au f der J l s e d e r  H u t t e  bis zum 3. O ktober
1909 m it 3 H oehofen g earb e ite t w*urde; yoii diesem  
T age  an  bia zum Schlusso deB Ja h re s  standen  dio 
Oefen I  bis IY  im Feuer. A n R oheisen w urden 
259 977 (i. Y. 246 535) t  orblasen, d. i. au f den Iloch- 
o fentag  gerechnot 219 575 (222 910) kg. Yon dem 
erzeugten  und aus dem  Y orjahro  ubernom m enen R oh
eisen o rb ie ltd asP e in e rW a lzw e rk  262 467,5 (249 462,5) t, 
w ahrend 35 (50) t an frem do A bnehm or abgegeben 
w urden. Die W alzw erko ste llten  229 693 (223 506) t 
h e r ;  zum Y ersand  g e lang ten  (einschlieBlich dos eige
nen Y erbrauches) 229 543 (235 669) t W alzw erks-
erzeugnisse — d a ru n te r 19 779 (35 675) t ins A usland
— und 76 991 (81 038) t Phoaphatm ehi. — D er Yon 
der J lso d e r H iitte  im  B e rich tsjah re  erzielte  R ohgew inn 
einschlieBlich 32 372,95 Y o rtrag  belauft sich  auf
5 769 188,15 J t y der R einorlos nach A bzug von 
779 931 fiir A bschreibungen und 1 427 171,77 fiir 
In s tan d h altu n g  de r W erksan lagen  au f 3 562 0S5,38 J (. 
Dio Y erw altung  scbliigt Yor, Yon diesem  B etrage 
216 057,45 J t  an G ew innantoilen und B elohnungen 
zu Y e rg i i t e n  und 3 320 375 (S31/ 3 °/o wie i. Y.) ais

D iyidende auBzuachutten, go daB noch 25 652,93 Ji 
zum Y o rtrag  auf neue R echnung Yerbloibcn. — Dos 
P e i n o r  W a l z w e r k  erzielto im letzten, die Zeit 
Yom  1. Ju li  1908 biB 30. Ju n i 1909 um fassendon Ge- 
B ch i i f t s j ah r o  unter EinscliluB von 31 054,80 Y or
tra g  aus dem V o r j a h r e  einon B etriebsiiberschuB yoii 
1048082,18<y/undvoreinnahm to auBerdem 208 756,99 
an Zinsen und M ieten. Yon don m ith in  zur Yerfiigung 
stehenden 1 256839,17 J l  w urden 750000 ---A abge- 
schriohen , 461 654,24 J l  fiir dio In standhaltung  dor 
W erksan lagen  Y o r r e c h n e t  und 45 184,93 J l  au f das 
neue B etriobsjahr iibertragen . D er am 30. Ju n i 1910 
zur Y errechnung  g e la n g en d e , voin Peiner W alzw erk 
in der Zeit Yom 1. Ju li bis 31. D ezem ber 1909 erzielte 
RohuborschuB ste llt sich auf 3 410 958,25 J l .  — Zu 
Ł asten  der Anlage-IConten w urden im  Ja h ro  1909 bucli- 
miiBig Y erw endet: Yon der J lsed e r H iitte  2 585 391,56 J l , 
vom Peinor W alzw erke 742 989,92 J l ; fiir die Instand
ha ltung  dor W erk san lag en  usw. w urden verrochnot: 
yon der J lse d e r H utte  1427 171,77 J l  und yom Peiner 
W alzw erko 373 686,42 J l.  In sgesam t w urden also fiir 
die genannten  Zwecke in beiden W erken  5129 2 3 9 ,6 7 ^  
aufgew endet. D er ontsprechonde B edarf fiir das lau- 
fende J a h r  ist auf 7 278885 «,# yeranscb lag t. An Be- 
am tengebitltern  und L ohnen w urden yon den boiden 
G esellscbaften im J a h re  1909 insgesam t 7 214 793 J l  
ausgezahlt. — Betreffs der N euanlagen  usw. bem erkt 
der B ericht, daB die H ocbbahn yon Jlsede nach Peine 
sowie die M ischeranlago au t dem P e in er W alzwerko 
im Bau sind. Die U m bauten im P einer W alzw erke, 
insbesondero in der Thom ashiitte , sowie boi den Hoch- 
ofen hofft m an so zu fo rdem , daB im  H erbst m it dem 
Y erarbo iten  yon Hilasigem R obeiaen in Peine begonnen 
worden kann. —  Dio yon dor letz tjiih rigen  Goneral- 
yorsam m lung bew illigte A nleibe yon 6 000 000 J l*  
w urde inzw iscben bejreben. Die fe rn e r zur Yerfiigung 
geste llten  100 000 J l  sollen fiir den Bau eines K ranken- 
bausea in Peine yorwondot werden. — Dio Ausgaben 
dor beiden G esellscliaften an  S tenem  und an gesetz- 
lichen sozialen L asten , die im  Ja h re  1908 964 004 
oder 29,05 %  der gezahlten  D iyidende betrugen, 
stiegen  im  Ja h re  1909 au f 1 087 703 J t  oder 32,75 o/o 
der gezahlten  D iyidende, d. i. 10,92 u/° des Aktien- 
kap ita ls. D er B erich t iiuBert sich hierzu noch wie 
fo lg t: „Die deutsehe In d u strie  wird in der nachsten 
Zeit durch die in Y orbereitung  bofmdlicbe Neuord- 
nung der R eichsY orsicherungsgesotze, insbesondere 
durch  die E i n f i i h r u n g  der F u rso rg e  fiir die H inter- 
bliebenen der A rbeiter, eine neue B elastung  erfahren. 
W enn auch diese H in terbliebenenfiirsorge, die iibrigens 
auf unsern  W erk en  schon seit lan g er Zeit durchge- 
fiib rt ist, da unsere silnitlichen A rb e ite r M itglieder 
des J lsed e r K nappschal'tsvereins sind, ais ein sozialer 
F o rtsc h ritt  zu begriiBen ist, so n im m t doch die Be
lastung  der deutschen Industrie  an S teuern und fur 
aoziale Zwecke eino Hohe an, dio ih r den W ettbew erb 
m it dem A uslande im m er m ehr erschw ert. Noch ge- 
fah rlich er ab er ais dieae finanzielle B elastung ist dio 
groBe Zahl yon Y erordnuugen und Yorfiigungen auf 
sozialem  G ebiete, die tie f  in den B etrieb eingreifen, 
eine U nm enge yon Schroibereion und sonstigen A r
beiten yerursachen , die Ingen ieu re  im m er m ehr von 
ih ren  e igen tlieben  A rbeiten  abhalten  und geeignet 
Bind, ihnen die F reudo an  ih rem  B eruf zu yerleiden. 
W enn yor liingerer Zeit yon dem dam aligen Staats- 
sekretiir des In n e m  auBgefiihrt w urde, das Reglemen- 
tieron  diirfe n ich t einen d e rartig en  U infang annehmen, 
daB schlieBlich b in ter jedem  A rbeitgeber una Arbeit- 
nehm er ein P o lize ibeam ter stehe, so sind wir von diesem 
Zustand  schon j e t z t  nich t m eh r allzuw eit entfernt.

D iis s e ld o r fo r  R o h r e n - I n d u s t r i e ,  D H sseldorf- 
O b e rb ilk .  — Die am  24. y . M. abgehaltene auBer- 
ordentliche H auptyersam m lung  genehm igto den mit

* 1910, 29. M ai, S. 4. * Ygl. „S tah l und E isen" 1909, 16. Jun i, S. 925.
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dor G e l s e n k i r c h e n e r  B o r g w e r k s - A  c t i e n - G e -  
s e l l B c h a f t ,  R heinelbe boi G elsenkirchen, a u f  die 
D auer yom 1. Ju li 1910 bis 31. D ezem ber 1935 
geschlosaonen G e m e i n s c h a f t s y o r t r a g .  N ach dem- 
selben yorpfiichtet sich die lo tztgenannto G esellschaft, 
der D iisseldorfer R ohren-Industrio  das R ohm ateria l zu 
liefern, sow eit os yon ih r herg este llt w ird. D ie P reise 
sollen in  beiderseitigem  E inverstandnis festgeleg t w er
den. W iihrend der D auer des Y ortrages soli eino 
Y errechnung dor Gewinno und fe rn e r oine Y ertoilung 
der Diyidonde im Y erhaltn is yon 10 zu 7 stattfinden, 
bo daB, wonn z. B. dio G olsonkirchonor B orgwerks- 
A.-G. 9 o/o D iyidende Yerteiit, die A ktionare  der Diissel- 
dorfer R ohren-InduB trie 6,3 o/o Diyidendo erhalten . Dio 
DuBSeldorfer R obren-Iudustrio  yerpfiich te t sich, wedor 
ihr A ktienkapita l zu yerm ohron, noch eine Anleihe 
aufzunehm en odor sonstigo w ichtige MaBnahmon zu 
treffen ohne Zustim m ung von G elsenkirchen. Sio ver- 
pflichtet Bich ferner, im E iiiyorstandnis m it Gelsen
kirchen den V erk au f ih rer Erzeugnisso zu regeln. Der 
G elsenkirchener G esellschaft soli Yom 1. Ja n u a r  1915 
ab das R ech t zustehen, eine endgiiltige Y erschm elzung 
m it ITmtausch der A ktien  in der W eise durchzufiiliren, 
daB auf zehn A ktion der D iisseldorfer Rohren-Industrio  
sioben A ktien  der G elsenkirchener kom men. — Das 
GoBchiiftBjahr w urde a u f  das K a lenderjah r yerlegt. 
Die zulassige Zahl dor M itglieder des A ufsichtsrates 
wurde yon sioben auf ach t erlioht und die Entschadi- 
gung der M itglieder desselben auf 12 000 (bisher 7000)M  
festgosetzt. Die V ersam m lung wiihlte das M itglied 
des Yoretandes der G elsenk irchener B orgworks-Actien- 
Gesellschaft, H e i n r i c h  V e h  l i n g ,  neu in don Auf- 
sichtsrat.

D iis so ld o rf -R a tin g o r  R o h ro iik e s s e lfa b r ik  v o rm . 
D iirr & C o., R a t in g e n .  — N ach dem G eschaftsberichte 
fiir 1909 zeig t die Gewinn- und Y erlustrechnung  einer- 
Boits neben 90 J i y erfa llen er D iyidende 79 179,37 J i 

FabrikationsiiborschuB, anderseits 37 182,85 J l  Ab- 
schreibungon, 146 797,59 J i  allgem eine Unkosten, 
5201,23 J i Steuern  und 21 348,67 J l Zinsen. Die Y er
waltung sch lag t vor, den sich fiir 1909 ergebendon 
Verlust von 131260,97 ^  nobst dom Y erlustyortrag  
aus 1908 in Hoho yon 124 475,76 J l , insgesam t also 
255 736,73 auf neue R ochnung yorzutragen. Den 
von uns bereits m itgeto ilten  Y orschliigen der Yer- 
WRltung zur B oseitigung der U nterbilanz* ist noch 
hinzuzufiigon, daB die Z usam m enlegung der Aktien 
nur dann ais durehgefiih rt gelten  soli, wenn wenig- 
Btens 350 000 <//< neue M ittel der G esellschaft auf dieso 
W eise zufiieBen.

H a sp o r  E isen g ie O o ro i, A .-G ., Torm. F ro y ta g
& Co. iu  H a sp e . —  U n te r yorstehender F irm a wurde 
kiirzlich eino A ktiengosellsehaft m it einem  K apita ł 
yon 270000 J i  gegriindet. G egenstand des U nter- 
nohmens ist der B etrieb  yon EisengieBereien sowio 
die B eteiligung an  anderen  U nternehm ungen in jedor 
zulassigen Form . G riinder dor G esellschaft sind: 
Frau  W itwe F a b rik an t A lbert F roy tag , Frauloin  
Maria F rey tag , F ra u  O beringenieur M artin L anger, 
Oberingenieur M artin  L an g er und F ab rik an t Pau l 
1H reytag, siim tlich zu H aspe. M itglieder des Auf- 
sichtsrates sin d : O beringenieur M a r t i n  L a n g e r ,
Direktor L u d w i g  S c h r o d o r , Koln, und G utsbesitzer 
I l e in r .  H a r p e n ,  M arm elsh ag en , wahrend l’ a u l  
F r e y t a g  und D irek to r J o s e p h  P a d b o r g ,  beide zu 
Haspe, den Y orstand  des U nternohm ens bilden.

Lindener Eisen-nml Stahlwerke, Aktien-Gesell
schaft, Linden. — Die am  26. v. M. abgehalteno 
auBerordentliche H auptyersam m lung  beschloB, zum 
Zwecke der Y eryollkom m nuńg und N eueinrichtnng 
ie s  Betriebes das A k t i e n k a p i t a l  um 300 000 J t  auf 
1000 000 J l  zu e r h o h e n .

* Ygl. , S tahl und E isen" 1910, 25. Mai, S. 894.

Rombaclior Hiittenwerke zu Rombach. — Die
G esellschaft h a t yon den S t a h l  w e r k e n  R i c h .  
L i n d e  n b e r g ,  A ktiengese llschaft in  R em scheid- 
Ilas ten , eine Lizenz zur Ausiibung des H óroult-Y or- 
fahrens erw orben. Es w erden zunachst zwei Oefen 
zu 3 und 7 t e rrich te t, in ku rzer Zoit soli eine An
zahl Oefen yon 12 bis 15 t Fassungsyerm ogen, dio 
m it D rehstrom  betrieben  wordon, zur A ufstellung 
gelangen.

Societe Anonyme dos Acićries do Paris et 
d’Ontreau, Paris. — Die G esellschaft schlieBt ih r 
letz tes G eschiiftsjahr m it einem  R eingow inn von 
821 894 fr. gegen 710104 fr. im  Y orjah re  ab, der 
folgende Y erw endung findet: F iir  A bschreibungen
200000 fr., an R iickstellungen und T ilgungen inB- 
gesam t 180 314 fr., an T antiem en fiir den A ufsich tsrat 
36 580 fr. und ais Diyidende 405 000 fr. (9 °/o =  45 fr. 
f.d . A ktiogegen  40 fr. i.Y.) Die jiingst abgehaltene Gene- 
ralversam m lung  h a t die E rhohung  des A ktienkap ita ls 
yon 4500 000 au f 6 000 000 fr. beschlossen dureh Aus- 
gabo yon 3000 neuen A ktien im N ennw erte yon 500 fr. 
zum K urso von 800 fr. — Die liierdurch  geschaffenen 
neuen M ittel sollen zu N euanlagen  dienen. Den bereits 
im yerflossenen G eschiiftsjahre ausgefiihrton E inrich
tungen — daru n te r eine Gebliisem aschine und der vor 
kurzor Zoit angeblasene dritto  H ochofen — w ird oine 
neuo ICoksofenbatterie angegliedert, auBerdem  wird 
oine e lektrische Zentrale fiir 10 000 PS gebaut, woyon 
8000 PS fiir anderw eitigo A bgabe yon e lek trisch er 
E nergio fiir K raft- und Lichtzw ecko Y erw endung 
finden. AuBerdoin steh t die Y erw altung im Begrill', 
EiBonerzkonzessionon im  Bezirko yon B riey  in dor 
Naho der Mine do la  Crusnes zu erw erben. — Die 
G esellschaft ist ein noch jiingores U nternehm en — im  
Ja h re  1902 m it 1 250 000 fr. A ktienkap ita l gegriindet — , 
das sieli dureh  dio lohnende E rzeugung yon Spezial- 
Rolieisen g iinstig  entw ickelte. Dio K oksherste llung  
geschieht im eigenen B etriebe und wird noch erw eitert, 
wozu der yerhtiltnism aBig billige Bezug englischor 
Kohlen fiir dio W erko  iu O utreau bei B oulogne-sur- 
M er e rm unterte . Dio H ochofengase w erden fiir die 
in  der Naho liegenden e lek trischen  Z entralen  aus- 
genutzt.

Societe Lorraino des Ancieus Etablissoinonts 
do Dietrich & Cie. in Lnnśrille (Frankreich). —
D ureh groBere Y erluste, die B ic h — ausschlieBlich aus 
dor yerfiossonen k risenhaften  Zeit in der Autom obil- 
Industrio  herriih rend  — bei der G esellschaft ergeben 
hatten , m achto sich eino N euorganisation  notwendig. 
D ieselbe ist inzwisclien un ter M itw irkung des T rust 
M ćtallurgiquo B e lg e -F ran ęa is  du rehgefiih rt worden. 
Die G eneralyorsam m lung h a t zur T ilgung des Y er- 
lustes yon 10 599 530 fr. daB A ktienkap ita l von 
15 000 000 fr. zunSchst auf 3 750 000 fr. dureh I lo rab - 
setzung des N ennw ertes d e r  A ktien  yon 500 fr. auf 
125 fr. y e rringert. G leichzeitig w ird dureh Schaffung 
yon 90000 neuen A ktien  zum je tz ig en  N ennw erte die 
friihere Hohe des A ktienkap ita ls w ieder hergeste llt. 
Yon den neuen A ktien  bleiben 20 000 zu 125 fr. zur 
Y erfiigung der a lten  A k tio n are ; insgesam t w erden 
zunachst nur 56 000 Stuck ausgegeben, iiber die A us- 
gabe der yerbleibenden 34 000 Stiick wird de r A uf
sich tsra t bestim m en. — Die m it gutem  Nutzen arbei- 
tende W aggonbau-A nstalt yerfug t iibor reichlichen 
A uftragsbestand, der bis A nfang 1911 gew innbringende 
B eschaftigung sichort. D ie G esellschaft is t in he r- 
yorragender W eise an den bedeutenden N euanscbaf- 
fungen der franzosischen B ahngesellschaften  be te ilig t 
und e rw arte t fiir das laufende G eschaftsjahr gUnstige 
Ergebnisse.

Sociótś Anonyme d’Ongree-Marihaye, Ougrće 
(Belgien). — W ie uns m itgete ilt w ird, h a t  dio Ge
sellschaft eine Lizenz au f daB H śro u lt-Y erfah ren  er
worben und ste llt einen 5-t-Ofen auf.
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Y ereins-N achrichten.
V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e .  

W a l t e r  B a d e k e r  f .

Am 12. M ai verschied das lang jiih rige  M it
glied des Y ereins d e u tB c h o r  E isenh iitten leu te , der 
friihere G enera ld irek tor der E isen - Industrie  zu 
Monden und S chw erte , W a l t e r  
B ii d e k  o r.

B iideker w urde am  7. A pril 
1841 ais Sohn des K re isaek re tars 
C arl B adeker in lla g e n  in W est- 
falon geboren. Nacli A bsoW ierung 
der dortigen  Gew erbeschulo und 
m o hrjah rigo r p rak tisch er Ausbil- 
dnng t r a t  er ais B etriebsingenieur 
bei der F irm a  F un ck e  & E lbers 
in lla g e n  ein. Yon h ier kam  er, 
nachdem  er se iner M ilitarpfliclit 
goniigt h a tto , im Jah ro  1865 ais 
B otriebschef an  das dam als u n ter 
L oitung des D irek lors Itasclio  
ateliendo, inzw ischen in anderen  
Besitz ilbergegangene H u ttenw erk  
der A ktiengeB ellschaft „P h iin ix “ 
in Eschw eiler-A ue. 1872 wurde er 
B e triebsd irek to r fiir das Puddel- 
und F eineisenw alzw erk  der Gunebo 
B ruka A ktio Bolag in Gunebo,
Schw eden, und ging  aodann 1878 ala D irek to r an 
d as , der dam aligen  W estfa lischen  Union in H am m

seines E in tritts  unter der F irm a  F ried rich  Tliomće' 
von der F am ilie  Thom će w iedor iibernom m en wurde. 
Im  Ja h ro  1889 u b ertrug  m an ihm  die L eitung  des 

E isenstein  - B ergw erkes und der 
GieBeroi der F irm a  F ra n k  & Gie- 
boler in A dolfshutte  bei Dillen- 
b u rg . 1895 wurdo B adeker dann 
techniacher D irek to r und 1903 
G enera ld irek tor derE isen-Induatrie  
zu M enden und Schw erte; dieaen 
1’oaten leg te  er im Jah ro  1909 
aua G eaundheitsruckaicliten nieder, 
um aich in den R uheatand  zuruck- 
zuziehen.

D er Y erstorbono w ar auch auf 
kom m unalem  G ebiete e ifrig  ta tig ; 
aowohl in W ordohl ais auch in 
A dolfshutte  und Schw erte geliorte 
e r  ais M itglied den stadtischen 
K orperschaften  an. E r zeichnete 
sich durch  Gleichm aBigkeit und 
Z uverlaasigkeit dea C harak tera  so- 
wie B iederkeit und L au te rk e it dea 
Gemuta aua; m it der festenEnergie 
dea tuch tigen  B etriebsm annes ver- 

band er groBe L iebenaw urdigkeit dea W eaena. Er 
h in terlaB t daher zah lreiche F reunde . die aeinen Heim-

gehiirende W erk  in W o rd o h l, daa ab er im J a b re  g ang  tiefschm erzlich  empfm den.

Fiir dio Yeroinsbibliothok sind eingogangen:
(Die Einsender sind durch * bezeichnet.)

G eschdfts-Bericht, Zehnter, [des] D am pfkessel-D eber-  
w a ch u n g s-V ere in [s j*  D o rtm u n d  f i i r  die Ze.it vom
1. A p r il  1909 bis 1. A p r i l  1910. D ortm und 1910.

G utehoffnungshiitte* , D ie, Oberhausen, R hein land . Zur 
E rinnerung  an  daa 100 jah rig e  B estehen. 1810—1910. 
(D usaeldorf 1910.)

Jahresberich t der Ila n d eh ka m m er*  z u  D o rtm und  f i i r  
das J a h r  1909. I. Teil. D ortm und 1910.

[M itte ilungen  des] N ieder rheinischen B ezirksverein[s]~  
deutscher L igen ieure  zu  D ilsseldorf. F e b ru a r 1903 
bis J a n u a r  1910. O. O. u. J .

P ro g ra m m d er K Sniglich  Bayerischen Technischen Hoch- 
scltule z u  MUnchen f i i r  das S tu d ie n ja h r  1909—1910. 
Y icrte  A usgabe. (Mtinchen 1910.)

=  D i s s o r t a t i o n e n .  =

E l l o n ,  K u r t ,  S i p l . ^ n g . : Yersuche. z u r  B estim m ung
der S tro m u n g  im  L a u fr a d  u n d  S a u g ro h r  einer  
F ra n c is-Schnellau ferturb ine . D isserta tion . (Berlin, 
K onigl. Teclin. lloch sch u le  *.) 1910.

M e w s ,  K a r l :  Die Geschichte der E ssener Gewe.hr-
industrie . E in B e itrag  zur G eschichte der rhe i- 
nisch-w estfiilischen In d u strie . Ph il.-na tu rw . D isser
tation . (M unster, W estfaliache W ilhelm  B-Universi- 
ta t* .) E ssen-R ulir 1909.

M e y e r ,  F r a n z ,  K onigl. M ilita r-B au in sp ek to r: H and-  
w erkersch u tz  und A rbeitsbed ingungen  bei Yergebung  
ofjentlicher A rbeiten , m it besonderer B erucksichti- 
gung  dea deutachen B augew erbes und seiner T arif- 
vertrage. D isserta tion . (IIannover, K onigl. Techn. 
H ochschule *.) Bonn 1910.

S p a n i o r ,  E u g e n ,  ®ipl.=Jjng.: Z u r  K e n n łn is  der
W irk u n g  des Schw efels a u f  K ohlenw asserstoffe und  
des Schw efelgehaltes der ErdOle. D issertation .

(K a rls ru h e , GroBherzogl. Techn. llochschule* .) 
B erlin 1910.

Y e t t e r * ,  H e i n r i c h ,  © ipr.s^ng .: B eitrSge  zu r
K en n tn is  der C hinhydrone u n d  Phenochinone. 
D isserta tion . (M unchen, Konigl. Teclin. Hoch
schu le.) 1910.
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E m aillierw . W illi. H iby, G. m. b. H., Duaseldorf, 
K aro lingeratr. 14.

Lam pe, Jo h n , Inh. der G rapliitw erke John  Lampe, 
M ariupol, SudruBland.

R u h l, A u g u s t ,  S i p l ^ n g . ,  F a . H. Koppera, Esaen 
a. d. R uhr.
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D iem lach bei B ruck a. d. M ur, S teierm ark .

N e u e  M i t g l i e d e r .
A u b ry , F rederic, In g en ieu r c m l  des Mines, Soc. An. 

des H au ts-F o u rn eau x  et Fonderies de Brousseral, 
BrouBaoYal, F ran k re ich .

D iir r , H ugo, O beringenieur der Rohrendam pfkesself.
L. & C. Steinm uller, G um m ersbach.

Goebel, Leon , Ingen ieur, In te rn a tio n a l Building, c/o.
Bohler, Bros. & Co., L td ., Tokio, Japan .

Lasch, Leonhard , M itinb. d. F a . E . Sonnenthal jr ., Coln. 
N a o m ura , D r. M ., C hief M echanical-Engineer, South 

M anchuria R ailw ay  Co., Fushun  Colliery, China. 
W ilcke, W alter, K o n stru k teu r de r A. G. Phonix, Abt. 
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