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Ueber den Bruch von Giefipfannengehangen.
Nachdem bereits vor langerer Zeit an dieser 

Stelle iiber den Bruch- von GieBpfannen- 
gehSngen gesproclien worden war1), ist dieser Gegen- 
stand gelegentlich der 27. Versammlung deutscher 
GieBereifachleute2) eingehend erortert worden. Der 
Bedeutung der Sache wegen sei die Aussprache im 
folgenden in ihren Hauptziigen zum Abdruck ge
bracht. Sie wurde eingeleitet durch einen Bericht 
Yon R. D u rre r , Dusseldorf:

Wohl kaum eine Einrichtung der GieBereibetriebe 
kann derartig schwere Ungliicksfalle hervorrufen 
wie die GieBpfanne. Um so erstaunlicher mutet es 
an, daB dieser Einrichtung bisher ein verhaltnismiiBig 
geringes Interesse entgegengebracht worden ist. Ins- 
besondere ist die Auffindung der Ursache der zahl- 
reichen Gehangebriiche auf streńg wissenschaftlichem 
Wege bisher nie yersucht worden.

Im Jahre 1911 sprach Dr. C. C a n a ris  in einem 
Bericht vor der Stahlwerkskommission des Yereins 
deutscher Eisenhuttenleute.ttber Beobachtungen an 
Gchangehaken von StahlgieBpfanneh3). Je zwei der 
in Frage stehenden Gehangehaken waren durch eine 
Doppeltraverse verbunden und durch diese unmittel- 
bar an der Flasche des betreffenden GuBkrans be-- 
festigt. Die Langsachse der GieBhalle war anniihernd 
in der Ost-West-Richtung; die westliche Gegenwand 
war teilweise offen. In dem der Westseite, also der 
Wetterseite, zugekelirten Haken fanden sich bei den 
beiden yorhandenen GieBkranen Risse, die Luft in 
das Materiał hineinfiihrten und bei weiterer Be- 
niltzung der Haken bei gefiillter Pfańne zweifelsohne 
zu dereń Bruch gefiihrt hatten. Die Risse befanden 
sich ausschlieBlich auf der Imienseite der Haken, 
also auf der nach der Pfanne zuliegenden Seite. 
Die nach der Ostseite liegenden Haken waren riBfrei.

In der an die Ausfiihrungen von Dr. Canaris 
sich anschlieBenden Aussprache wurde die Ansicht 
geauBert, daB die RiBbildung auf die KomrergroBe- 
rung, bedingt durch die chemischen Einfltisse, femer 
durch die auBerordentlich hohen Temperaturunter- 
schiede ihnerhalb des Materiales, dio ihrerseits ge- 
waltige Spannungen hervoirufen, zuriickzufiihien sei.

Schon damals wurde erkannt, daB nur eine 
systematische metallographische Untersuchung end-

1) St. u. E . 1919, 27. Febr., S. 213/17.
*) Vgl. St. u. E. 1919, 29. Mai, S. 589.
*) Vgi. auch St. u. E . 1912, U . April, S. 611/4.
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giiltigen AufschluB geben konne, und so wurde auch 
eine derartige Untersuchung in Aussicht genommen. 
Leider ist dieso bisher noch nicht zur Durchfuhrung 
gekommen. Wie Ihnen bekannt ist, hat Anfang 
dieses Jahres C. S e n sśe n b re n n e r , der bekannte 
Hersteller von GieBpfannen, zu der Frage von 
Giefipfannengehangebriichen Stellung genommen1). 
Senssenbrenner stellt sich auf den Standpunkt, daB 
ausschlieBlich Materialfehler, die sowohl von An
fang an in dem Materiał gewesen sein konnen oder 
aber erst durch die Eigenartigkeit des GieBerei- 
betriebes in dieses hineingekommen sein konnen, 
fiir die Brttcke yerantwortlich zu machen sind. 
Konstruktionsfehler schlieBt er hierbei vollig aus.

Zu der gegenteiligen Ansicht kommt Oberingenieur 
L. T r e u h e i t ,  der Ihnen anschlieBend seine Mei- 
nung des naheren darlegen wird.

Sie sehen, meine Herren, daB hinsichtlich der 
Ursachen der GieBpfannengehangebriiche noch keine 
klare Ansicht vorliegt, daB vielmehr die Meinungen 
stark auseinandergehen, zum Teil nur Vermutungen 
darstellen. Es ist unbedingt erforderlieh, daB bei 
der Bedeutung der Sache alles getau wird, um Klar- 
heit zu schaffen. Zu diesem Zwecke ist denn auch 
die Bitte ausgesprochen worden, iiber alles Materiał, 
was mit dem Bruch von GieBpfannengehangen zu 
tun  hat, dem Yerein deutscher Eisenhiittenleute zu 
berichten1). Es ist zu hoffen, daB ein derartiges 
Zusammentragen des einschlagigen Materiales Grund
lage zur Klarung der Angelegenheit bilden wird.

Um den maBgebenden Fachleuten einen Meinungs- 
austausch unter sich zu ermoglichen, ist eine Aus
sprache iiber diese Frage vorgesehen. Es ist zu 
hoffeń, daB die Fachleute diese Gelegenheit gem 
wahrnehmen werden, ihre Erfahrungen und An- 
sichten auśzutauschen, um auf diese Weise sich 
und der Allgemeinheit zu dienen.

Betriebśchef L. T re u h e it, Elberfeld:

Die Natur des GieBereibetriebes bringt es mit 
sich, daB Bruche an den hier zur Verwendung 
kommenden Sammel- und Transportgeriiten fiir das 
fliissige Eisen und den fliissigen Sta.hl meist erhebłich 
folgenschwerer sind und daher mehr Beachtung

St. u . E. 1919, S. 213/7.
*) St. u . E. 1919, 24. April, S. 441.
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finden ais Briiche an anderen Zwecken dienenden vor einigen Wochen ełngetretenen Gehangebruches
Tragelementen, Kranen usw. Wenn auch gliicklicher- einer 5-t-GieBpfanne Yeranlassung, diesen Fali auf
weise maneher GieBpfannengehangebruch ohne Scha- die Ursacho des Bruches naher wisscnschaftlich zu
den fiłr Leben und Gesundheit der beteiligten Per- untersuchen.
sonen verlauft, so ruft dennoch auch ein jeder solcher In  dem erwahnten Falle brach ein Gehangeteil
Bruch den GieBereileuten sowie den Herstellcrn und im kalten Zustande an einer leeren Pfanne an der in
Konstrukteuren der Pfannen stets wieder die War- Abb. 1 m it a bezeichneten Stelle. Die Pfanne sollte
nung zu, die sie auf die bei diesen Geraten vorhan- neu ausgemauert werden und wurde zwecks Ent-
denen Gefahren hinweist. Der Vorschlag, alles in fernung der alten Ausfutterung umgedreht und mit
dieser Beziehung bemerlcenswerte Materiał zu sam- Yorhammern beklopft. Die Pfanne befand sich im
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Abbildungen 1 bis 11. GicBpfaimengchangebriiehc

meln und durch dessen wissenschaftliche Untcr- 
suchung die Zahl der Unfalle tunlichst herabzumin- 
dern, verdient daher volle Beachtung und gab mir 
AnlaB, die in meiner langjabrigen Prasis ais GieBerei- 
fachmann gesammelten Erfahrimgen m it GieB- 
pfannengehangen hiennit . der Oeffentlichkeit zu 
ubergeben.

In  dem mir unterstellten Betriebe arbeite ich 
mit etwa zwanzig GieBpfannen von etwa 500 bis 
12 000 kgFassungsgewicht, die fast alle von der Firma 
C. S e n sse n b re n n e r in Dusseldorf bezogen wurden. 
Da die bisher in meiner PraSis aufgetretenen Briiche 
an Gehangen und Zapfen entweder auf Konstruk- 
tions-, Herstellungs- oder Materialfehler zuriickzu- 
fiihren sein muBten, so nahrn ich anlaBlich eines erst

Zeitpunkte des Bruches freischwebend im Kran- 
haken. Infolge des plotzlichen Bruches des einen 
Geliangeteiles wurde das andere, ohne zu brechen, 
stark seitwirts gebogen (Abb. 2).

Nahere Untersuchung der Bruchstelle fuhrte zu 
folgenden Schliissen: Der in der Traverse teils. 
inittels zwei Scluauben gehaltene Gehangeteil war 
wie diese an den Beruhrungsflaehen nicht bearbeitet, 
sondern sta tt sauber abgeschlichtet roli geschmiedet. 
Eine volle, saubere Auflage der anliegenden Flachen 
ron  Traverse und Gehange fehlte.

Wie Abb. 3 zeigt, waren die unteren und oberen 
Seitenkanten der beiden Traversenhalften b, c, d 
und o scharf ausgebildet. Hierdurch hatten sich 
mit der Zeit durch Yerbiegen des Gehanges, wie dies
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Zahlentafel 1. a) K a l t -  u n d  W a rm z e r ro iB p ro b e n .

Bezeiehnung 
des Stabea 

(*Iehe Skiz*e)
0

mm

Qacr«chnltt

qmm

Yersuchs-
lange

mm

Temperatur 
wahrend der 
Pr&fung- in 

0 C

Bruch-
belastung

ksr .

Zur-
festigkeit 

p. ąrara in kg

Debnuug

%

Zuaammen-
schntirunf

%

Bruch- ■ 
Ausaehen

K Z I 6,9 37,4 70 15 1 700 45,4 19 63,0 norm al
W ZI 6,9 37,4 70 230 1 800 48,1 12,4 58,0 —
K Z II 9,9 77,0 100 15 3 200 41,5 29,0 70,0 normal
W Z II 9,9 77,0 100 230 3 700 48,05 12,8 62,0 —.
K Z 1II 20,0 31,4 200 15 12 900 41,1 21 64 norm al
W Z III 20,0 31,4 200 230 16 350 52,0 13,3 13,5 —

b) K a l t -  u n d  W a rm b ie g e p ro b e n .

Bczeichnang 
des Staben

di

mm

Tempe
ratur 

wahrend 
der 

Prfifung 
in "C

Biegewlnkel
Blege-
grgfie

Yerhalten 
naoh 

Beendigung 
der Priifung

K B I 10 15 iiber 180° 42,8
W B I 10 230 „  180° 42,8 nioht
K BI1 12 15 „  180° 42,8
W B II 12 230 „ 1800 42,8 go-.
K B III 30 15 „ 1800 42,8 broohen

W B III 30 230 „ 180° 42,8

z. B. beim ungleichen Anheben (Abb. 11) oder auch 
aus anderen Ursacken eintreten kann, starkę Ein
kerbungen gebildet. Die Einkerbungen betrugen an 
der Bruehstelle bis zu 3 und 4 mm Tiefe. Auffallender- 
weise verliefen die beiderseitigen Einkerbungen 
geradlinig mit den unteren Seitenkanten der Tra- 
|ersenhalften.

Um meine erste Vermutung, es liigen Material- 
fehler, Uebermudungserscheinungen oder schlechtes 
in der Blauwiirme briichig werdendes Materiał vor, 
bestatigt zu finden, entnahm ich aus dem gebrochenen 
Gehangeteil eine Anzahl Proben und prufte diese in 
kaltem Zustande sowie auch in der Blauwarme. 
AuBerdem prufte ich das Materiał auf seine chemische 
Zusammensetzung hin. Aus Abb. 5 sind die Stellen 
ersichtlich, an welchen die einzelnen Kalt- und 
Warmproben entnommen wurden.

Die Ergebnisse der Festigkeitspriifung sind in 
Zahlentafel 1 angegeben. Es liegt kein Grund vor, 
die Gute des Materials, namentlicli auch des an der 
Bruehstelle entnommenen, anzuzweifeln. Dio etwas 
abweichenden Zugfestigkeitsergebnisse liegen, wie 
dies fast stets in der Praxis gefunden wird, in den 
ungleichen Querschnitten der Stabe begriindet, 
ebenso lassen sich auch die Dehnungsabweichungen 
erkliiren.

Die Dehnungslange ist bei allen Staben nach der 
Formel L =  11,3 ]''Quersehnitt gewahlt worden. 
Die WarmzerreiBproben zeigen in den Festigkeits- 
ergebnissen starkę Abweichungen, immerhin bei noch 
zulassigen Dehnungen. Nach den Vorschriften der 
Sta,atliehen Reichswerft sollen die Ergebnisse in der 
Blauwarme (kritische Temperatur) nicht unter 
38 kg/qmm und mindestens 12 %  Dehnung betragen.

Diese Bedingung erfiillten auch die yorgenom- 
menen Proben. Die Steigerung der Festigkeitsziffem

o) C h e m isc h e  Z u sam m ‘e n s e tz u n g .

0 Si Mn P s
% % % 1% %

0,10 0,08 0,82 0,072 0,04

in der Blauwarme we ist auf ein besonders vorziig- 
liches Materiał hin, welches in der Blauwarme sehr 
widerstandsfithig ist. Die Gute des Materials kann 
um so hoher bewertet werden, da bekanntlich schon 
bei einem einigermaBen guten Materiał die Festig- 
keitsziffern niedriger sind ais in kaltem Zustande. 
Die Kalt- und Warmbiegeproben lieBen sich ohne 
Rissebiłdungen auf 1800 zusammenschlagen. Nach 
meinen Erfahrungen besitzt daher das Yorłiegend ge- 
priifte Materiał besondere Eigenschaften, welche es 
befahigten, der Uebermiidung langeren Widerstand 
zu bieten.

Die Ergebnisse der Materialuntersuchung machen 
es auch erkliirlich, daB der Bruch plotzlich cłurch Er- 
schiitterungen im kalten Zustande bei unbelasteter 
Pfanne eintrat, da jedenfalls bei geftillter Pfanne eine 
Enviirmung der Gehiinge eingetreten wiire, die in
folge der guten Eigenschaften des Materials in der 
Blauwarme dem Bruche entgegengewirkt haben 
wiirdo.

Dic Fehlerquelle fiir den Bruch muBte daher 
offenbar in anderer Riclitung gesucht werden. Wie 
ich bereits erwiihnte, wurden an der Bruehstelle 
starkę, bis zu 3 und 4 mm tiefe Einkerbungen im 
Gehiinge festgestellt. DaB boi der eberifalls bereits 
erwiilmten scharfen Ausbildung der Traversenkanten 
derartige Einkerbungen leicht entstehen konnen, ist 
leicht einzusehen, wenn man sich vergegenwiirtigt, 
daB im GieBereibetrieb z. B. dureh Losen eines 
Keiles der Getriebezahnrader (ein gar nicht seltener 
Fali) das Gehiinge nach dcm Absetzen der Pfanne auf 
dem Boden keinen H alt findet und auf den Boden 
schlagen kann. Eine nicht unerhebliehe Kerbwirkung 
der scharfen Trarersenkanten wird die Folgę eines 
solchen Anfschlagens sein. Beriicksichtigt man 
ferner die Erfahrungserscheimmg, daB kaltes, ein- 
gekerbtes Eisen nur aus geringer Hohe auł den Boden 
aufzuschlagen braucht, um zu zerbrechen, wahrend 
erwarmtes eingekerbtes Eisen mehrerer Hąmmer- 
schliige bedarf, um es zum Bruche zu bringen, so ist 
man in dem rorliegend untersuchten Falle wohl be
rechtigt, die Ursache des eingetretenen Gehange-



996 Stahl und Eisen. Bruch tton Girflpfanncnge.hdngen. 39. Jahrg. Nr. 35.

bruchcs auf die beim Gebrauch eingetretene Kerb- 
wirkung der scharfen Traversenkanten, somit auf 
einen Konstruktions- bzw. Herstellungsfehler zuriick- 
zufiihren.

Zur Abwendung dieser Gefahrąuelle empfiehlt es 
sieli, die Traversenseitenkanten und zweckmiiBig 
aueh die seharfwinkligen Ausbildungen der Gehange- 
flansehen, wie in Abb. 4 angedeutet, abzurunden. 
Wenn beobachtet wurde, daB verhaltnismaBig 
viel mehr Gehange an kleinen Pfannen breehen ais an 
groBen; so liegt dies meines Erachtens daran, daB 
kleine Pfannen im Betricbe taglich mehr beansprucht 
werden ais groBere Pfannen. Einkerbungen in kleinen 
Querschnitten fiihren sclmeller zum Bruch ais in 
groBeren. Erschutterungen, wie sie z. B. durch An- 
klopfen mittels Hammers hervorgerufen werden, 
wirken in kleineren Querschnitten starker ais in 
groBeren, da die Schlage sich in der Masse, d. h. im 
groBeren Querschnitt, sozusagen verlaufen.

Wie ferner bereits erwahnt, waren die Beruhrungs- 
flachen zwischen Traverse und Gehange unbearbeitet, 
die beiden Teile waren in ihrem roli geschmiedeten 
Zustande ineinandergefiigt. Durch sauberes Ab- 
schlichten konnte meines Erachtens weiterhin leicht 
dazu beigetragen werden, die Giite der Arbeit zu 
heben und die Bruchgefahr herabzumindern. Es ist 
ganzlicli ausgesclilossen, feine Materialrisse im roli 
geschmiedeten oder auch roh geschlichteten Gehange 
vor dem Gebrauch dieser Teile zu erkennen. Meist 
liegen sie iibcrschmiedet im Materiał unsichtbar an 
der AuBenhaut. Erst eine saubere Bearbeitung gibt 
AufschluB iiber derartige Fehler und sollte daher mit 
Rucksicht auf die durch solche Fehler moglichen 
unlieilvollen Folgen niemals unterlassen weraen.

Wenn in dem erwahnten Aufsatz iiber Bruch von 
GieBpfannengehangen ausgefuhrt wird, daB es wohl 
kaum einen Gegenstand gibt, dessen Baustoff sich 
so viel MiBhandlungen gefallen lassen muB, wie der 
einer (-rieBpfanne, so findet man dies nicht nur im 
praktischen Gebrauch, sondern auch bei der Her
stellung leider nur zu haufig bestatigt. Gar nicht 
selten sieht man bei Gehangen in Spannungsąuer- 
schnitten Materialiibergange, die, wie in Abb. 3, 
unbearbeitet sind und dabei aufierdem noch ais starkę 
Kerben in die Erscheinung tretende Schmiedeein- 
driicke aufzuweisen haben. Es erscheint mir sehr wohl 
moglich, daB auch der von C. Senssenbrenner in 
seinem eingangs erwahnten Aufsatz angefiihrte Ge- 
hangebruch Fali 1 bzw. 3 auf eine derartige Baustoff- 
miBhandlung zuriickzufiihren ware, da der Bruch 
in der Uebergangsstelle vom groBeren zum kleineren 
Querschnitt liegt.

Die getroffenen Feststellungen lassen jedenfalls 
erkennen, daB auch bei der Herstellung von GieB- 
pfannen hinsichtlich der Bearbeitung des Baustoffes 
noch vielfach gesundigt wird und bei besser durch- 
dachter Formgebung und sauberer Arbeitsausfiih- 
rung sich manche Gefahrenąuelle ausschalten liiBt. 
Man sollte daher meines Erachtens dazu ubergehen, 
auch bei GieBpfannengehangen die am meisten der

Bruchgefahr ausgesetzten Teile an den Gefahren- 
stellen zu bearbeiten. Zwecks Verbilligung der Be
arbeitung ist die Moglichkeit vorhanden, das Ge
hange sta tt mit dem meist gebrauchlichen Flach- 
gehiinge, etwa wie in Abb. C und 7 angegcben, aus- 
zubilden. Fiir kleinere und mittlere Pfannen liiBt 
sie sich ohne weiteres ausfiihren. Meines Wissens 
sind derart ausgefiihrte Pfannen in der Pratfis be- 
kannt und von J. R ie m e r schon im Jahre 1890 
angewandt worden. Bohrungen durch die Gehange, 
die bekanntlich erhebliche ortliche Spannungs- 
erhohungen hervorrufenl) und moglicherweise auch 
bei dem von Senssenbrenner erwahnten Fali 7 den 
Bruch herbeifiihrten, werden dabei ebenfalls ver- 
mieden.

Nicht minder wichtig fiir den GieBpfannen- 
konstrukteur erscheint mir die Ausbildung der Trag- 
zapfen. Senssenbrenner erwahnt in seinem Aufsatz 
unter Fali 2 den Bruch eines solchen Zapfens, der in 
unbelastetem Zustande lediglich durch Erschtitte- 
rung abfiel. Mir selbst sind in meiner Praxis mehrere 
Bruche belasteter Zapfen bekannt geworden, die 
wahrend des Transportes der mit fliissigem Stahl 
gefullten Pfannen eintraten. Die dadurch ausgeloste 
folgenscliwere Gefahr veranlaBte mich schon derzeit, 
den Ursachen dieser Zapfenbriiche nachzugehen und 
Vorkehrungen zur tunlichsten Vermeidung ihrer 
Wiederholung zu treffen. Die dabei getroffenen Fest
stellungen ergaben, daB ebenso wie bei der von 
Senssenbrenner in Abb. 1 wiedergegebeńen Zapfen- 
lagerung in allen Fallen der bearbeitete FluBeisen- 
oder FluBstahlzapfen m it etwas Spiel im bearbeiteten 
Lager des aus gleichem Materiał angefertigten Ge- 
hanges ruhte. Die in der Praxis des Maschinenbaues 
langst bekannte Erfahrungstatsache, daB die oben 
genannten Materialien nicht aufeinander arbeiten 
konnen, ohne durch Reibung starken YerschleiB zu 
erzeugen, fand ich somit bei all diesen GieBpfannen- 
konstruktionen unberiicksichtigt. Diese Vernach- 
lassigung muBte dabei noch um so schwerer ins Ge- 
wicht fallen, weil Schmierungen sowie auch Schutz- 
vorrichtungen gegen Spritzeisen, Schlackenteilchen 
und GieBereistaub ganzlich fehlen. Fortlaufende 
Ueberwachung fiihrte zu der Feststellung, daB der 
YerschleiB derartiger Tragringzapfen bis zu einem 
Viertel der Zapfenstarke innerhalb eines Jahres 
betrug.

Um diese Nachteile fiir die Folgę zu verhiiten, 
ging ich dazu iiber, auf die Zapfen bzw. im Gehange- 
lager VerschleiBschalen von ungleichem Stoff (GuB- 
eisen) (Abb. 6 und 9) anzubringen, die im Bedarfs- 
falle leicht ausgewechselt werden konnen. Die ein- 
getretenen Zapfenbriiche veranlaBten mich ferner, 
da die Herstellung eines Tragringes mit ausgeschmie- 
deten Zapfen mit nicht unerheblichen Schmiedekosten 
verbunden ist, die abgebrochenen Pfannenzapfen

x) Vgl. hierzu den Vortrag von Prof. K u t z b a c h ,  
Dreaden, iiber „Gemeinsame Probleme des Maschinen- 
baues“ , abgedruektin der Zeitschrift des Yereins deutscher 
Ingenieure 1915, 16. Okt., S, 849 ff.
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mittels Schildzapfen zu ersetzen. ZweckmaBig er
scheint es mir auch, die Tragzapfen nicht am Trag- 
ring auszuschmicden, sondern von vornherein ais 
Schildzapfen anzubringen, wie dies in Abb. 10 aus- 
gefiihrt wurde. Die Tragringo nehmen nach langcrem 
Gebrauch, sei es infolge ungleichinaBiger Ausschmie- 
rung der Pfannen und daraus sich ergebender Warme- 
spannungen, sei es infolge starken Ausklopfens von 
Pfannenresten oder alter Ausschmierungcn, vielfach. 
ovale Formen an, durch die die Zapfen aus ihrer ur- 
spriinglichen Richtungslinie geriickt werden. Solche 
versetzt stehcnden Zapfen erschweren, weil sie sich 
im Gehahgelager zwilngen, das Kippen trotz beson- 
derer Vorrichtung und Vorgelege erheblich. Besitzt 
zudem die Kippvorrichtung noch starken YerschleiB 
im Getriebe, so beginnt beim GieBen das bekannte 
„Schlagen" der Pfannen, das bereits manchem GieBer 
Leben und Gesundheit gekostet hat. Die skizziertc 
Konstruktion diirfte hiergegen wirksame Abhilfe 
sehaffon, da der Tra'gring vom Zapfen frei ist. Um-» 
faBt das Schiłdzapfcnblatt, wie skizziert, noch einen 
Tefl des Pfannenbodens, so wird gleichzeitig auch der 
Tragring entlastet. Beziiglich der Konstruktion 
des Zapfens selbst móchto ich auf den bereits er- 
wahnten Vortrag von Prof. Kutzbach und die daselbst 
angegebenen Konstruktionsvorschl;ige verweisen.

Selbst die beste rechnerisch, konstruktiv und 
fabrikatorisch durchgefiihrte GieBpfannenherstellung 
nutzt aber schlieBlich nichts, wenn nicht auch der 
hierbei zur Yerwendung kommende Baustoff den auf 
ihn gestellten Erwartungen entspricht. Eine ent- 
sprechende Untersuchung des Baustoffes vermag 
hieriiber AufschluB zu geben. Nach mcinen Erfah- 
rungen habe ich mitunter festgestellt, daB Materia- 
lien, im kalten Zustande gepriift, hervorragende 
Festigkeitsziffern und Dehnungen besaBen, wahrend 
sie in der Blauwarme bei fast % bis % Abnahme 
der Zugfestigkeit kaum no cli Dehnungen aufzuweisen 
hatten. Ebenso verhalt es sich mit Biegeproben, die, 
kalt gebogen, ohne Kantenrisse sich auf 180 ° zu- 
sammenschlagen lieBen, in der Blauwarme dagegen 
schon bei 3 0 0 brachen.

Um feststellen zu konnen, ob beide Zapfen gleiche 
Festigkeitseigenschaften besitzen und ein Aus- 
schmieden eines Zapfens nicht zum Teil aus einem 
verlorenen Kopf eines Blockes erfolgt ist, sollten 
beide Zapfen ausgeschmiedete Probestllbe besitzen, 
wie dies auch fur Priifungen von Schiffswellen u. dgl. 
gebrituchlich ist.

AuBer der physikalischen Priifung des Baustoffes 
sollte auch eine chemische Priifung der Zusammen- 
setzung des Materials, hauptsachlicli auf Phosphor 
und Schwefel, vorgenommen werden, da ja  diese 
beiden Elemente je nach ihrem Gehalt an dem Ver- 
halten des Materials in der Blauwarme sowie gegen 
Ucbermiidungswirkungcn hervorragend beteiligt sind.

Da bei Materialicn, die sich in der Blauwarme 
schlecht verhielten, schon nach kiirzester Zeit Ueber- 
miidungserscheinungen eintraten, so erscheint es 
wohl verstiindlich, daB GieBpfannenkonstruktions- 
teile, von welchen manche beim Gebrauch der 
Pfannen standig Blauwarme besitzen, im erkalteten 
Zustande, insbesondero bei vorhandenen Kerbbil- 
dungen, schon durch Erschiitterungen, sei es durch 
Schlag oder heftiges Aufsetzen der leeren Pfannen 
vom Kran auf den Boden, wobei die Gehiingeteile 
auf die Zapfen bei reichlieh Spiel aufschlagen, zum 
sonst unerklilrlichen Bruche kommen.

Eine restlosc Aufkliirung iiber die Ursache der 
Briiche bei GieBpfannengehangen scheint mir am 
besten durch Befolgung des von C. Sensscnbrenner1) 
gemachten Vorschlages zu errcichen zu sein, demzu- 
folgc es der Verein deutscher Eisenhuttenleute iiber- 
nimmt, alles Materiał, was mit derartigen Briichen 
zusammenliangt, zu sammeln. Es erscheint dringend 
erforderlich; im Interesse aller Beteiligten diesem 
Vorschlag in weitestgehendem MaBe nachzukommen 
und alle Unterlagen, die mit GieBpfannengehange- 
briichen zusammenhangen, dem Verein deutscher 
Eisenhuttenleute unter dem Stichwort „Sammel- 
stelle fiir GieBpfannengehangebriiche11 zuzusenden.

(Fortsetzung folgt.)

*) St. u. E. 1919, 24. April, S. 441.

Aus der Praxis der Kleinbessemerei.1)
Von Betriebschef L eo n h . T r e u l ie i t  in Elberfeld.

II. Gase und Schlacken beim Kleinbessemerverfahren.

U eber die Zusanunensetzung der Gase und 
Schlacken beim Kleinbessemerverfahren 

|habe ich in der Fachliteratur bisher keine An- 
'gaben gefunden, obschon doch die Kenntnis dieser 
Zusammensetzungen mit vollem Recht auf das 
besondere Interesse des Klembessemermannes An- 
sprucli erheben kann. W ie w ertvoll diese Kennt
nis ist und welche nutzbringenden Aufschliisse sie

Dic Aussprache, dio sich an den Yortrag • an- 
schloC, wird im AnschiuC an den 3., den SchluBtcil des 
Yortrages, zum Abdruck gelangen.

iiber den Gang der Verfahrensvorgange zu bieten 
vermag, soli in Nachstehendem an Hand von 
fiinf Versuchsschmelzungen nachzuweisen yersucht 
werden.

Die Untersuchungsergebnisse dieser Schmel- 
zungen werden in 15 Schaubildern (Abb. 9 bis 23) 
zusammengestellt, und zwar fur jede Schmelzung 
in je  einem Einsatz-, Gas- und Schlacken-Schau- 
bild. In den fiinf Einsatzschaubildern (Abb. 9, 
12^ 16, 18 und 21) sind fiir jede. Schmelzung 
die Abnalnne der prozentualen Gelialte an Kohlen
stoff, Silizium, Mangan und Schwefel bis zum 
Endblasen, sowie die Zunahmen von Kohlenstoff,
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Silizium, Mangan und Phosphor nach dem Zu- 
satz von Ferromangan und FerrosUizium zeich- 
uerisch wiedergegeben. Nach bestimmten Zeit- 
absUnden wahrend des Blasens Untersuchungen

der mehr oder weniger 
oxydierten Elemente 
yorzunehmen, muBte 
wegen der notwendi- 
gen vielen Gas- und 

Schlackenprobeent- 
nalunen unterbleiben. 
Zudem wiirden solche 
Probeentnahmen auch 
mit groBen Gefahren

reicher und bei der fiinften Schmelzung ein rnan- 
gan- und siliziumreicker Einsatz rorhanden war, 
dessen Siliziumgehalt allerdings fur das Blasen 
iibermilfiig lioch, dagegen fur die beabsichtigten 
Untersuchungen um so zwfeckmilfliger ersckien 
und daher dementsprecliend gewalilt wurde.

Der aus den funf Einsatzen fertiggeblasene, 
undesoxydierte Stahl zeigte bei den ersten drei 
Schmelzungen geringe Gehalte von Kohlenstoff 
und Mangan und mit Big hohe Gehalte an Schwefel, 
dagegen bei den beiden letzten Schmelzungen 
hohere Gehalte an Kohlenstoff und Mangan und 
eine grofie Abnahme, d. h. niedrige Gehalte an 
Schwefel. Nach dem Zusatz von Ferromangan

Zahlentafel 2. Sohmelzung 1.

Materiał-
Bczcichnung

Einsatz Analysen:
im

Konvcrtcr
kg

c
%

81
%

Mn
%

P
%

s
%

Roheisen 
v. Kuppelofen 3000 2 ,9 1 ,6 0,3 0,08© 0.070

0,0li2Undesoxyd. Stahl — 0 ,05 0 ,094 Spur 0,093
Eerfcigstahl. . . . — 0 ,175 0,145 0,65 0,096 0,051

O £j f  S ę  m  72 7¥ 7$ 73 2ff 22 2? 2S 28, . 
G/aseze/Y//z Af/nuteą.-----

Abbildung 9. Schmelzung1 1: Einsatz im  K onyerter.

fiir den probenscliopfenden Schmelzer yerbunden 
gewesen sein.

W ie aus den Zahlentafeln 2, 6, 8, 11 und 14 
lersichtlich ist, sind bei den ersten drei Hchmel-

•IsiiP

I 
I

n
/ \

/ V
/
/

// / \ t \
t \ / b () / \

/ / / //
■ k

und Ferrosilizium zeigen sich auf den genannten 
Schaubildern weitere Abnahmen an Schwefel.

In  den fiinf Gasschaubildern (Abb. 10, 13, 16, 
19 und 22) sind die prozentualen Gehalte der 
in gewissen Zeitabstanden. wahrend des Blasens 
aus der Birne entnommenen Gase zeićhnerisch 
eingetragen. In  den neben den Gasschaubildern 
stehenden Zahlentafeln sind der Uebersicht wegen 
die Gasanalysen nochmals .angegeben. Meine Ab- 
sicht, durch Gasentnahmen etwa kurz oberhalb 
der Badoberflilche die Oxydation des Kohlenstoffs 
zu verfolgen, liefi sich leider nur wahrend einigor 
Minuten zu Anfang des Blasens durchfuhren, da 
weitere Gasentnahmen durch Verstopfungen und 
Abschmelzungen der Gasabsaugerohre verliindert 
wurden. Dies ist bedauerlich, weil Feststellungen

Zahlentafel 3. Schmelzung 1.

tf/asezeff /hMinufe/r •
22 2f 2S 22 .

— -V

Cg,

Cif

Ot/f,

Gas-Analy«en:

Gasentnahmo COs CO 0 1I>
nach: % % % %

6 M in u te n .................. 2,0 — 14,0 —

U  .................. 5,8 0,2 1,2 —
18 „ .................. 10,2 12,6 0,8 0,64
21 „  .................. 14,6 15,8 0,2 0,20
26 „  .................. 14,0 7,1 0,2 0,20
30 .............................. 13,8 8,8 0,4 0,40

im Mittel: 10,06 7,38 2,8 0,23

Abbildung 10. Schmelzung -1: (łas-Analyson.
00,
CO

10,06
7,38

=  1 ,36 :1 .

zungen die Gehalte wesentlich voneinander ver- 
schieden, dagegen sind sie bei der vierten und 
fiinften Schmelzung absiehtlich derart yerandert, 
dafi bei der yierten Schmelzung ein mangan-

dariiber, ob der Kohlenstoff aus dem Eisenbade 
gleich zu Kohlensaure oder Kohlenoxyd osydiert, 
weitere wertyolle Schliisse ermoglicht haben 
wUrden.
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0  2  >  & S  m  72 W  ~7fi 70 2t> 32 2Y. 30 20 30 
B/asezei'/ in.M/m rt,'en---- >-

Abbiidung 11. Schmelzung 1: Schlackon-Analysen.

Mitte der Birne und. bei der dritten, yierten und 
fiinften etwa 1,25 m tłef aus der Birnenmiindung.

Es ist einleuchtend, daB die aus dem oberen 
Teil der Birne eńtnommenen Gase kein genaues 
Bild fiir den Gehalt an iiberschiissigem Sauer
stoff geben konnen, da ein Teil desselben beim 
Ąufstieg zur Birnenmundung zur weiteren Oxy- 
dation des I£ohlenoxyds zu Kolilensaure in An
wendung kommt.

Einheitlich zeigt sieli aus den Gasschaubildern 
aller fiinf Sclimelzungen, daB zu Anfang des 
Blasens ein holipr Gehalt an freiem Sauerstoff nach- 
gewiesen wurde, welcher nach weiteren wenigen 
Minuten plotzlich bis zu geringen Gehalten ab- 
nimmt. Ferner weisen die Gase in den ersten 
Minuten des Blasens nur Kohlenoxyd auf. Ob 
jedoch tats&chlicli der Kohlenstoff zu Anfang aus 
dem Eisenbade um nittelbar zu Kolilensaure ver- 
brennt, bleibt noch ungeklilrt, da, wie schon erwahnt, 
die UntersuclmngsyerhUltnisse entsprechende Fest- 
stellungen verliindei'tcn. E rs t nach langeren 
Blasezeiten konnte Kohlenoxyd nacligewiesen wer-

Zahlentafel 4. Sohmolzung 1.

Schlacken-Analysen:

Schlackcn- Si Os Alu Oj FeO MnO CaO MffO Fe Mn Orftna-
Entnahmo nach: % % % % % % % % llen %

10 Minuten 2 3 ,93 2 ,10 70,11 3 ,46 0 ,30 0 ,05 54 ,53 2,68 16,31
15 „  ' 41 ,10 2 ,85 51 ,30 4 ,4 0 0 ,25 0 ,0 4 3 9 ,90 3,41 15,89
20  . , 49 ,00 2,60 42 ,8 9 5 ,16 0 ,2 8 0 ,0 4 33 ,36 4,00 8,06
25 49,56 3,21 41 ,5 9 5 ,10 0,20 0 ,04 3 2 ,35 3 ,95 8,60
30  „ 63,72 3,05 28 ,35 4 ,99 0,23 0 ,0 4 22,00 3 ,87 6,73

nach Zusatz v.
FeM n+ E eS i 70,00 3 ,02 21,27 5 ,32 0,20 0 ,04 16,54 4 ,12 13,75

den. Es ist natiirlich, daB, je  heifier der Chargen- 
gang und je  grófier der Gehalt an iiberschussigem 
Sauerstoff ist, die Kohlenoxydbildung abnehmen 
mufi. Dies zeigen die Gasanalysen aller Schmel- 
zungen.

Zahlentafel 5. Sohmelzung 2.

i- 6 a 10 72 n  H3 3) 
B / a s e z e it in  M in u te n  -

ć t  JO

sens
C O .13

p e m
SO£5t

MatcrUl- Einsatz 
Im Kon- 

rerter
A n a l y 8 en:

Bezelchnung C
%

Si
%

Mn
%

p
%

s
%

Roheisen Tom  
Kuppelofen . . 2500 3,06 1,97 0,67 0,055 0 ,074

Undesoxydierter 
Stahl . . . . _ 0,075 0 ,060 0,041 0,061 0,060

Fertigstahl ohne 
Alum.-Zasatz . _, 0 ,18 0 ,19 0,86 0,064 0 ,056

Fertigstahl mit 
Alum.-Zusatz . --- — — — — _

Abbiidung 12. Sohmolzung 2: Einsatz im Konyerter,

Alle weiteren Gasentnahmen mufiten aus dem 
Torerwahnten Grunde sich auf den oberen Teil 
des Birneninneren beschranken, und zw ar erfolgten 
sie bei der ersten Schmelzung etwa 0;3 m tief, 
bei der zweiten Schmelzung ziemlieh aus der

Eine auffallende Beobachtung wurde zu Ende 
des Blasens bei den Gasen der yierten und fiinften 
Schmelzung festgestellt. Wie aus den beiden Gas- 
schaubildern dieser beiden Sclimelzungen (Abb. 19 
und 22) zu erselien ist, zeigen diese kohes An- 
steigen des Kohlenoxydgehaltes hei fast ganz- 
lichem Fehlen yon freiem Sauerstoff. Es diirfte
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Zahlentafel 0. Sohraelzung 2.

i  1600 
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Biasezeit in Minuten - 

Abbildung 13. Schmelzung 2: Gas-Analysen.

niclit ausgeschlossen sein, daB bei den liohen End- 
tem peraturen beider Sclimclzungen eine starkere 
Reduktion des Manganoxyduls und Eisenosyduls 
der Schlacken durch den Kohlenstoff der Ein- 
satze erfolgte.

In den Zalilentafeln 3, 6, 9, 12 und 15 ist 
das Verhaltnis von Kohlensaure zu Kohlonoxyd 
angegeben.
F u r die ersto Schmelzung betragt das Y erhaltnis 1,36 : 1 

„ „ zweite „ » .» » 8,'77: 1
» « dritte „ n „ . ■ „ 11,0 : l
„ „ vierte ,  » n » M 8 : 1
ł» n fiinfte „ „ n „ 4,3 . 1

Es ergibt sich hieraus, daB das Verhaltnis 
von Kohlensaure zu Kohlenoxyd stark  wecliselt 
und ein uingekelirtes Bild zeigt wie beim Grofi- 
bessemerprozefi. W ahrend bei letzteiem  anfang- 
lich ebenfalls nur Kohlensaure und gegen Ende 
des Blasens yorwiegend Kohlenoxyd gebildet wird, 
verbrennt beim KleinbessemerprozeĆ der Kolilen-. 
stoff des Einsatzes von Anfang bis zu Ende zum 
groBten Teil zu Kohlensaure.

Zahlentafel 7. Sohmelzung 2.

G a s - A n a l y s e n
Gas-Entnabme CO 2 CO 0 n s

nach: % % % %
2 M in u te n .................. 0,6 — 20,0 0,4
4 u . . . . . 4,8 0.2 9,6 0,52
7 5,4 0,2 6,6 —  .

10 5,6 0,2 4,6. —•
13 4,6 — 7,4 —
16 5,0 0,4 6,4 —
21 4,8 0,8 8,6 —

23 3,6 1,0 12.0 —
26 3,8 1.6 11,2 — ■ .
im 4,2 0,48 9,4 0,092

W  =  o;!s = 8 ,7 7 :1 .
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S c h l a c k e n  - A n,a 1 y a c n :
Schlackcn-Ent- 
n«bme nach:

S! Oi
%

Ais 0
%

Fe 0  
%

Mn 0
%

C» 0 
%

Msr 0 
%

Fe
%

Mn
%

Grana- 
licn %

5 Minuten , 2 3 ,74 nlcbtbe- 65,16 12,73 Spur Spur 50,68 9,87 —

10  „ 41.80 52 ,03 6,23 H 4 0 ,47 4,83 15,0
15 40,35 5 1 .76 5 ,98 40 ,2 6 4,63 3 ,3
20  „ 44 ,20 48 .02 7.80 37 ,44 6 ,05 —
25  „ 49 ,35 41,90 7 ,98 32,61 6,18 2 1,0 0
29 „ ■ . 52 ,81 36 ,04 7,82 28,16 6,06 13,60
Fert. Schlacke 51 .6 5 15,08 2 2 ,8 4 11,74 17.71 0,9

W ie schon erwahnt, wurden in allen Birnen- 
gasen hohe Gehalte an freiem Sauerstoff fest-' 
gestellt, die je  nach der*m ehr oder weniger 
grOBeren Tiefe der Gasentnahmen aus der Birne 
schwanken.

Die durchschnittlichen Gehalte betrugen 
bei Schmelzung 1 2,8 °/t freien Sauerstoff

n » 2 ^,8 „ „ „
n r> 8 ^,3 » » n
n yi ^ 6,52 „ „ „
Ti n ® ^,62 ,, „ „

■ Es geht hieraus einwandfrei hervor, daB bei 
den Yersuchsschmelzungen kein Sauerstoffmangel

Blasezeit in Minuten ■

Abbildung 14. Sohraelzung 2: Sohlaokon-Analysen.

bestand. Wiirde man zu 
Beginn der Kleinbessemer- 
entwicklung in Deutsch
land die Birnengase un- 
tersucht haben, so hatte  
die dabei gewonnene
Kenntnis wohl kaum An- 
laB geboten, patentierte 
Konverterkonstruktionen 
mit zwei iiboreinander 
liegenden Dusenreihen in 
zu wollen. Anderseits
entnelimende Gasunter-

die Praxis eińfuhren 
liatten zeitweise zu 
sucliungen daruber Aufschlufi geben konnen, ob 
nicht ein hoher freier Sauerstoffgehalt der 
Gase auf einen nutzlos hohen W indverbrauch 
hinwies, so dafi man in yielen Eallen durch 
Regelung des Geblases oder Aenderung der Diisen- 
lage oder Diisenąuerschnitte erhebliche Ersparnisse 
zu erzielen in der Lage gewesen ware.

Nicht unerw&lmt mogę werden, dafi bei allen 
Gasentnahmen aus der Birne teilweise heli- bis 
dunkelbrauner Rauch aufgefangen wurde, welcher
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beimDurclileiten durch 
porose Stoffe dunkel- 
braunes Pulyer abson- 
derte. Da es sich hier 
yornehmlich um Eisen- 
und Manganrauchhan- 
delt, so wiirde eine 
Untersuchung, in wel- 
chen Oxydationsstufen 
Eisen und Mangan vor- 
handen sind, aufieror- 
dentlich wichtig sein, 
besonders deswegen,

& A  to /Z M je  J e  20 z  2  
----Wmeże//j/>M>rut&>

Siwa
CftZł
&:oK
W m

meters und sodann von der Koch- bis zu r Gar- 
periode mittels des W anner-Pyrom eters kurz 
beim Ausgang der Gase aus der Birnenmundung 
gemessen.

In den fiinf Schlackenschaubildern (Abb. 11, 
14, 17, 20 und 23) sind die Gehalte an SiOz, 
A120 3, Fe O, Mn O, Ca O, Mg O und Granalien 
ebenfalls wieder je  nach den Zeitabstanden der 
Entnahmen aus den Birnen fiir die fiinf Schmel- 
zungen zu ersehen. Ferner sind in den Zahlen
tafeln ; 4, 7, 10, 13 und 16 die Gehalte der 
genannten chemischen Verbindungen eingetragen.

Bei allen Schmelzungen zeigte sich nach 
. mehreren Minuten Blasezeit ein hoher Eisenoxydul-

Zahlentafel 8. Schmelzung 3.

Materiftl-
Einsatz An&lysen:

Bezeichnunfr KonYcrłcr c
%

SI
%

Mn
%

p
%

s
%

Roheisen
v.Kuppelofen 2500 3,15 2,05 1,05 0,070 0,059

TJndesoxyd.
Stahl __ 0,05 0,18 0,30 0,072 0,055

Fertigstahl —■ 0,21 0,30 0,78 0,075 0,048

Abbildung 15. Sehmelzung 3: Einsatz im Konvorter.

da fiir eine exakte Berechnung ubor den wahrend 
des Prozesses zur W irkung gekoinmenen Sauer
stoff, sowie bei einer Eisenabbrandberechnung 
aus den Schlackenanalysen die Iiauchbestandteile 
nicht unberiicksichtigt bleiben diirfen. Vielleicht 
gelingt es, in Kiirze hieruber K larheit zu schaffen.

gehalt neben geringem Kieselsfiuregehalt. Nach 
l&ngercm Blasen bis zum Ende nimmt der Eisen- 
oxydulgehalt ab, wahrend der Kieselsauregehalt 
stSndig zunimmt. Es ist charakteristisch, dafi 
bei manganarmen Einsatzen (0,3 bis 1,0% ) mit 
mafiigem Siliziumgehalt (1,6 bis 2 ,05% ) der 
Eisenoxydulgehalt im Gegensatz zum Mangan-' 
oxydulgehalt in den Endschlacken des undesoxy- 
dierten Stahles sehr hoch ist.

Zahlentafel 9. Sehmelzung 3.

o e  ¥  e s  to  /2  te is  ze 2 2  za e s  w  
—— Ĵ̂ areze/Y/flAf/fii/te/j

Abbildung 16. Schmelzung 3: Gas-Analysen.

Der W asserstoffgehalt hat in den nachge- 
wiesenen geringen Gehalten keine Einwirkung 
fur den ProzeB und stammt fast ausschliefllich 
aus der Feuchtigkeit des Birnenfutters.

In samtlichen Gasschaubildern (Abb. 10, 13, 
16, 19 und 22) sind die Temperaturen der Gase 
eingetragen. W ahrend der Feinperiode wurden 
die Temperaturen mittels des Le Chatelier-Pyro- 

XXXV.,,

G a ■ - A n a 1y s e n

COj co 0 HaGas-Entnahme nach: % % % %
4 Minuten . . . . . . 0, 4 _ 18,6 0,27
7 „ ...................... 1,2 — 13,2 — .

U  „ ...................... 7,8 — 0,6 —
13 ,  ............. 13,6 1,0 0,2 —
18 „  ...................... 7,6 8.4 0,27
21 „ ...................... 9,2 — 6,6 —
23 „ ...................... 12,6 0,6 — 1,00
26 „ ....................... 16,6 1,2 0,2 0,70
29 b .......................... 11,0 4,4 0,2 1,87

im M itte l: ...................... 8,8 0,8 5,33 0,49

C 0 2
CO

8,8
0,8

11:1

Die drei ersten Schmelzungen zeigen:

l .

2.

3.

E eO  
Mn O

28,35 «/. 
4,99 7*

Fe O _  36,04 °/o
Mn O

Fe O
Mn 6  :

7,82 %  

32,20 •/*
.3,83 o/0

5,7 : 1 

=  4,6 : 1 

=  8,6 : 1

122
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Zahlcntafcl 11. Sohmelzung 4.

E in s a tz A n a ly s e :

B c z e ic h n u n g K o n v c r te r
kff

c
%

Si

%
M n

%
P

%
s
%

Roheiscn 
y .  Kuppelofen 3000 3,2 2,3 1,41 0,063 0,068

Undesoxyd. Stahl — ' 0,12 0,15 0,41 0,070 0,045
Fertigstahl . . . . — 0,275 0,32 1,10 0,072 0,041

Jenach  denvor- 
herrschenden 

Endtemperatu- 
ren der Stahl- 
bader se tz t na- 
turgemafi eine 
mehr oder we
niger energische 
Reduktion des 

Eisenoxyduls 
ein. Die Unter- 

und dritten
durch die Zusatzmittel 
schiede sind bei der zweiten 
Schmelzung sehr bedeutend und zwar bei

Schmelzung 2 von 4,6 :1  auf 0,66 : 1
3 „ 8 ,5 :1  „ 3 ,77 :1 .

Vergleicht man die Eisengehalte der 
Endschlacken vor und nach dem Zusatz.der 
Desoxydationsmittel, so ergibt sich:

▼or d e m  
Z o e a tz

n a c h  d e m  

Z u s a tz

Abbildung 18. Schmelzung 4: Einsatz im K onverter.

] . Schmelzung 22 */« F e zu 16,64 °/« Fe
2. „ 28,16 o/0 „ „ 11,74 °/o „
3. „ 25,04 o/o „ 17,63 “/o „
4- „ 9,3 •/. ,  „ 8,8 •/. „
5. ,  15,26 o/o „ „ 13,02 7 ,  „

Diese Zusammenstellung zeigt, dafi ebenso 
wie in den Endschlacken des undesoxydierten_j

Dagegen zeigt sich bei manganreichem Ein- 
satz (1,41 %) und maBigem Siliziumgehalt, da2 
der Eisenoxydulgehalt bedeutend geringer ist und 
sich das Verhaltnis von Eisenoxydul zu Mangan- 
oxydul fast gleichstellt. Nach der yierten Schmel
zung zeigte sich in der Endschlacke des undesoxy- 
dierten Stahles:

Fe O _  11,97 o/0 
MnO ■ 9,89 ° /o

Bei mangan- und siliziuinreichem Einsatz, 
wie bei Schmelzung 5, steigt auffallenderweiae 
der Eisenoxydulgehalt wieder an und betrSgt: 

Fe O ' 19,62%
Mn O 10,98 °/o

Schmelzung 3: Sohlaolten-Analyscn.
9  ‘

Zahlentafel 10. Schmelzung 3,

W ie unregelmaBig sich das Verhaltnis von 
Eisenoxydul zu Manganoxydul in den Fertig- 
schlacken nach dem Zusatz von Ferromangan und 
Ferrosilizium gestaltet, obschon diese Zusatze bei 
allen Schmelzungen in gleichen prozentualen Yer- 
haltnissen erfolgten, zeigen folgende Angaben:

S c h la c k e n -
E n tn u h m c

n a c h :

15 Minuten

nach Zusatz y. 
Fe Mn +  Fe Si

S iO >

%

49,86
48,09
58,60

67,80

k  e n  -

Abbildung

S  c  h l  a  c

A lt  O3
%
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Zahlentafel 12. Sohmelzung 4.

f  8 to ~12 W X V  20^2 »  Is- M. M  32 &  
Blasezeifin Minuten------>

Abbildung 19. Schmelzung '4: Gas-Analysen.

so auch in denjenigen des desoxydierten Staliles der 
Eisengehalt bei mangan- und siliziurnarmen Schmel- 
iungen  erlieblich hoher ais bei manganreichen ist 
und dafi gegeniiber diesen der Schlacken-Eisen- 
gehalt bei mangan- und siliziumreiclien Schmel- 
^ungen wieder zunimmt.

Da nach den vorstehenden Ergebnissen der 
gunstigste Eisengehalt der Scblaeken sich bei

Gas-Analy«cu:

Gascntnahme COn CO 0 Hi
nach : % % % %

3 M in u te n .................. 0,6 _ 17,6 —
5 „ .................. 1,6 — 14,0 —

10 „ .................. 1,6 0,2 12,8 —
13 „  .................. 13,8 ’ 2,4 0,4 —
18 „ . . . . . 8,4 1,2 6,6 —
22 „ .................. 8,6 4,0 0,2 0,16
27 .............................. 9,6 5,2 0,4 —
31 ............................... 6,4 — 12,0 —
33 „  .................. 11,8 3,4 1,2 —
35 „  .................. 11,10 20,6 — —

im M ittel: 7,34 3,70 6,52 0,0161

1,98:1.

o A U  S e .  10. 12 Jf t f  "7$
BiasezeitinMiriutea------ >

Abbildung 20. Schmelzung 4: Schlackon-Analysen.

CO, 7,34 

CO ~  3,7

iiber 1 ,5%  zu wahlen, lohnte sieli nicht, weil 
das Ofenfutter dadurch sehr stark in Mitleiden- 
schaft gezogen wird und der geringe Eisengehalt 
in den Sclilacken. in keinem wirtschaftlichen Ver- 
haltnis zu den haufigeren teuren Ausmauerungen 
der Birnen steht.

Dureh eine Reihe von Versuchen wurde weiter 
festgestellt, daB dureh mafiigen Zusatz von Alu
minium zum Fertigstahl der Eisengehalt der 
Sclilacken noch um 1 bis 1 ,5%  erniedrigt wurde.

W enn auch dureh die vorerwalmten Versuche 
die Frage noch ungelost blieb, ob bei mangan- 
armen oder manganreichen Einsatzen ein grofierer 
oder geringerer Eisenverlust dureh Fort.fiihrung 
von Eisendampfen in den Rauchgasen entsteht, 
so kann doch schon je tz t  gesagt werden, dafi die 
Eisenverluste in den Rauchgasen bei mangan
reichen Einsatzen nicht grofier sein konnen ais 
bei manganarmen Einsatzen, da bekanntlich Mangan 
das Eisen vor seiner Yerbrennung sehiitzt. Auf 
jeden Fali mussen demnach, wie sich schon aus 
den Schlackenanalysen ergibt, bei manganreichen 
Einsatzen die Gesamt-Eisenverluste geringer sein.

Zu dem gleichen Schlufi fiihren auch die Yer- 
suclisergebnisse. Rechnet man zu dem Eisenver- 
lust aus der Schlacke noch die Abbriinde an 
Kohlenstoff, Silizium und Mangan des Eisenbades

ein emY erhaltnis von

3 ^  1

EeO Zahlentafel 13. Sohmelzung 4.
Mn O

1 ergab, so nahm 
ich AnlaB, die hier gewon- 
nene Erkenntnis dureh 
eine Reihe anderer Ver- 
suche auch nach der w irt
schaftlichen Seite hin 
naher zu untersuchen, und 
fand dabei, dafi Einsfttze 
mit bis zu 1,5 % Mn und 
mafiigem Siliziumgehalte 
die gunstigsten Ergeb- 
nisse zeitigten. Mangan- 
-reichere Einsatze mit

Schlacken-Analyacn:

Schlacken- S10< Alt Os FoO MnO Ca 0 MgO Fe Mn Grana-
Entnahmc naoh: % % % % % % % % Hen %

10 Minuten 23,70 ,_ 67,04 10,56 Spur Spur 52,10 8,18 28,23
17 41,20 — 43,89 14,06 tt rt 34,10 10,89 16,80
24 42,84 — 41,70 12,49 i i tt 32,40 9,67 19,30
30 41,00 ------- 50,79 8,95 „ tt 38,40 6,93 31,80
35 73,14 4,20 11,97 9,89 tt 9,30 7,66 0,95

Fertigsohlacke 
naoh Zusatz v. 
Fe Mn +  FoSi 73,04 4,33 11,33 10,44 tt 8,80 8,08 0,80
Fertigsohlacke 
n. Zus. v. Fe Mn 
-rf- FeSi -f- Al 6 ,30 9,03 7,98 19,81 tt st 6,20 15,34 0,15
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Zahlentafel 14. Sohmclzung 5.

Materiał- Einsatz 
im Kon

werter 
ke

A n a 1 y s e n :

Bezeichnung c
%

Si
%

Mn
%

l>
%

s
%

Roheisen vom 
Kuppelofen . . 4150 3 ,62 2 ,89 1,47 0 ,056 0,057

Undesoxydiertcr 
Stahl . . . . _ 0 ,145 0,13 0,35 0 ,065 0 ,042

Eortigstahl ohno 
Alum.-Zusatz . _ 0 ,235 0,17 0,90 0 ,058 0,044

Fertigstahl mit 
Alum.-Zusatz . — 0 ,235 0,19 0,85 0 ,069 0,045

Po,os$±ą06$%

A

Oac/>Vęrt_
lijsaisaL

JO a  t r .t s  W  JO 22 ć f, 2 S  2S ty  32 3 f 3 6  3S 
jStńezef/mMmfen-------*■

M ?ą$%

C0.235% 
3/0,17%
fo io s a %
ĆSO,Off%

Abbildung 21. Schmelzung 5: Einsatz im Konverter.

hinzu und bringt diese zusammen in Abzug von 
dergewichtlich festgestellten Gcsamtabbrandziffer, 
so weist die Differenz den V erlust an Eisen in 
den Raucbgasen und Spritzeisen nach.

Auf Grund der Schlackenanalyse von Schmel
zung 2 wurde in den Fertigschlacken nach Zu- 
satz von Ferromangan und Ferrosilizium ein Eisen -

ein Eisenverlust von 1 ,0 8 % ; ein- 
schlieClich der Abbritnde an 'K oh
lenstoff, Silizium und Mangan aus 
dem Eisenbade ein Abbrand von 
7 ,31% . Durch Gewichtsbestim- 
mung wurde ein Abbrand von 
11 °/o festgestellt, somit wurden 
3 ,69%  ais Abbrand in den Rauch- 
gasen Jund Spritzeisen abgefuhrt. 
Schmelzung 2 wurde mit 0,67, 
Schmelzung 4 mit 1 ,41%  Mn 
verblasen. Auch aus diesen bei
den Abbrandfeststellungen zeigt 
sich demnach, daB bei mangan- 
reichen Einsatzen sowohl der Ge- 
samtabbrand wie auch die Teil- 
verluste durch die Rauchgase be- 
deutend geringcr sind. Dafi der 
Mangananreicherung des Einsatzes

Zahlentafel 15. Schmelzung 5.

verlust von 0 ,42%  errechnet; einschliefilich der 
Abbrande an Kohlenstoff, Silizium und Mangan 
aus dcm Eisenbade ergab sich ein Abbrand von 
5,45 % . Durch Gewichtsbestimmung wurde ein Ab
brand von 14,3%  festgestellt, somit wurden 8,85%  
ais Abbrand in den Raucbgasen und Spritzeisen ab
gefuhrt. Bei Schmelzung 4 ergab sieli rechne- 
risch aus der Schlackenanalyse der Fertigschlacke

1 l i a f i . A n a l y f e n : .

Oas-Entnahme CO 2 CO 0 Ha
nach % % % % •

1 M in u te n .................. 0,4 0,2 18,4 _
11 0 ,8 0,2 17.6 —
16 4,6 — 6,2 —
21 4.6 — 2 ,8 —
23 9 ,2 — 0,2 —
28 5,0 3,4 — —
31 16,8 1,4 — —
36 14,0 0,4 0.6 —
38 13,6 10.4 0 ,4 —

im 6,9 1,6 4,62 0 ,09
9 °  i  
co

0,2

2000

1SX

fU r
■̂1200

W 1

SOO

-  20 

1S

-A 72 

10 
i

$
CO

CO;

re/npGraj'fur

m

c o .

■C02

w

12 ~7t , r  TS 20 22 2 t W  2S 30 32 39 30 &  
Btosezeifin M inufen------->

Abbildung 22. Schmelzung 5. Gas-Analysen.

■ 4,3 : l.

durch die E igenart, die der Kleinbesse- 
merbetrieb gegeniiber dem GroBbessemcr- 
verfahren besitzt, gewisse Grenzen ge- 
zogen sind, wurde bereits angedeutet. 
Solchc hohe Mangangehalte, wie sie 
im Grofibessemerbetrieb angewendet wer
den (2 bis 3 %  Mn bei etwa 1 %  Si in 
Roheisen), yerbieten sieli beim Kleiri- 
bessemerbetrieb infolge des bereits er- 
wahnten starken VerschleiCes des Ofen- 
futters und der auf der Badoberflache 
sich bildenden grofien Schlackenmen- 
gen, die nicht nur wesentlich verlan-
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Ziihlentofel 16. Sohmelzung 5.

S c h i a c k e n - A n a l y s e n:

Schlacken-Ent- 
nahme nach:

Si Ol
' %

Al* Os
%

Fe 0  
%

Mn 0
%

Ca 0
%

M* 0
%

Fe
%

Mn
%

Grana- 
Hon %

16 Minuten . 13,14 — 79,46 7,20 Spur Spur 61,80 5,57 nicht be-

3 8  „  . 62,70 6,70 19,62 10,98 , , , , 15,26 8,59
Fertigachlackc

Fe Mn -f- Fe Si 62,98 7,75 16,74 12,53 r* t9 13,02 9,71 ff

Fertięgchlackc 
nach Zus. ron 
Fe Mn - f  Fe Si
+  Al...................... 58,54 11,75 16,41 13,30

' '
12,77 10,31

gerte Blasezeit, sondern aucłi erliebliclie 
Eisenverluste durch Auswilrfe wahrend 
der Kochperiodei zur Folgę haben wurden, 
oline. weiteres. Verbleibt man aber inner- 
halb der hier gezogenen Grenzen, so 
Yermag der P rak tiker auf Grund der 
durch die erorterten Versuche geschopf- 
ten Erkenntnis seinen Eiąsatz durch 
Wechsel der chemischen Zusammen- 
setzung derart zu wilhlen, daB der 
Eisenabbrand auf das fiir ihn wirtschaft- 
lich giinstigste MaB herabsinkt.

Die erorterten  Untersuchungen ge- 
benferner durch den Gehalt der Schlacko 
an Granalien dariiber AufschluB, ob eine 
Schmelzung heifi oder m att verlief.
Hoher Granaliengehalt • in der End
schlacke des undesoxydierten Stahles 
deutetauf matten Gang des Prozesses hin.

Noch wichtiger jedoch ist die Analy- 
sierung der Granalien aus der Fertig- 
scblacke, und zwar auf C, Mn und Si, 
um zu priifen, ob auch die Zusatze an 

Forromangan und Ferrosilizium voll- 
stilndig aufgelost wurden 
und nicht zum Teil in 
den Schlacken zuriick- 
blieben.

Man sieht somit, wie 
wertvolle Erkenntnisse 
fiir das Kleinbessemerver- 
fahren in dessen Schlacken 
und Gasen verborgen 
liegen und wie mancherlei 
Aufschliisse aus dereń Un
tersuchungen der Klein- 
bessemermann iiber die W irtschaftlichkeit seiner 
Prozesse zu gewinnen vermag.

Z u sam m en fassu n g .
a) Gase. Durch Versuche wurde mit Oberflachen- 

windzufiihrung und m it manganarmen und mangan- 
reichen Schmelzungen festgestellt, daB der Kohlen- 
stoff des Einsatzes iiberwiegend von Anfang bis zu 
Ende des Prozesses zu Kohleifsiiure oxydiert wurde. 
Kohlenoxyd konnte erst nach langeren Blasezeiten 
nachgewiesen werden. Je groBer der Gehalt an 
freiem Sauerstoff und je heiBer der Chargenverlauf 
war, um so geringere Gehalte an Kohlenoxyd wurden 
festgestellt. Das Verhaltnis von Kolilensaure zu 
Kohlenoxyd wechselte: bei den einzelnen Schmelzun
gen und zeigte ein umgekehrtes Bild wie beim GroB- 
bessemerprozeB, bei welchem bekanntlich anfanglich 
nur Kohlensaure und sodann bis zum Ende des Blasens 
Kohlenosyd in vorwiegendem Mafie gebildet wird. 
Aus den Yersuchen geht ferner herror, daB beim 
Oberflachenblasen und mit nur einer Eeihe Diisen 
kein: Sauerstoffmangel besteht. Die Gehalte an 
freiem Sauerstoff schwankten zwischen 2,8 bis 9,8 % 
und zeigen, daB mit einem ziemlieh hohen Windiiber- 
schuB geblasen wurde.

Es wurden geringe Wasserstoffgehalte in den Birnen- 
gasen von 0,0169 bis 0,49 %  nachgewiesen, welche fiir 
den Gang der Prozesse keinen EiniluB ausiibten.

b) S ch lack en . In den Endschlaoken der un- 
desoxydierten sowie der desox>vdierten Schmelzungen 
wurden groBe Unterschiede in den Eisengehaiten 
festgestellt. Die hochslen Eisengehalte wurden bei 
manganarmen Schmelzungen (0,3 % Mn und 1,0 
bis 2,05 %  Si) gefunden, und zwar mit 28,16 %  in 
den Endschlacken der undesoxydierten und mit 
17,63% in solclien desoxydierlen Schmelzungen. 
Die niedrigsten Eisengehalte dagegen wurden in den 
Endschlacken manganreicher Schmelzungen (1,4 % 
Mn und 2,3 %  Si) festgestellt, und zwar mit 9 ,3%  
in der Endschlacke undesosydierter und mit 8,8 %  
in der Endschlacke desojtydiefter Schmelzung. 
Gharakteristisc.il ist, daB bei mangenreichen Schmel
zungen mit ubermaBjg hohen Siliziumgehalten, wie 
dies fiir Schmelzungó zutrifft, ein Ansteigen des Eisen- 
yerlustes in den Endschlacken undesoxydierler sowie 
desoxydierter Schmelzungen festgestellt wurde. So 
enthielt die Schlacke bei Schmelzung 5 vor dem 
Zusatz an DesoSydationsmittel 15,26% und nach 
dem Zusatz 13,02% Fe. Durch Zusatze von Alu



1006 Stahl und Eisen. Umsehau. 39. Jahrg . Nr. 36.

minium zum flussigen Fertigstahl wurde festgestellt, 
daB der Eisengehalt der Schlacken noch um 1 bis 
1 ,5%  erniedrigt wurde. Aus Abbrandfeststellungen 
wurde nachgewiesen, daB bei manganreichen Ein- 
satzen m it maBigen Siliziumgehalten die Gesamt- 
abbrande wie auch namentlich die Teilverluste des 
Eisens durch die Iiauchgase bedeutend geringer 
sind ais bei manganarmen Einsatzen mit maBigen 
Siliziumgehalten. Es ergibt sich hieraus, wie dies 
vom Yerfasser auBer in den angefiihrten Yersuchen

auch in der Praxis aus einer Beihe anderer Versuche 
festgestellt werden konnte, daB Einsatze mit bis 
1 ,6%  Mn und maBigen Siliziumgehalten die ge- 
ringsten Eisenverluste aufweisen. Die hohen Eisen- 
verluste in der Kleinbessemerei haben ihre Haupt- 
ursache einmal in der unverstandlich hohen Wind- 
zufuhrung sowie in der bisher allgemeinen An- 
wendung manganarmer Einsatze, wodurch nament
lich im letzteren Falle hohe Gehalte an Eisen durcb 
die Eaucligase abgefiihrt werden.

Umsehau.
Herstellung von Automobil-AnlaBzylindern mittels teil- 

weiser Kernformerei.

Die kleinen AnlaBzylinder fiir Automotoren (Abb. 1 
reohts)1) wurdon ursprunglioh m it langsgeteilten Modellen 
liegend eingeformt. Die Fon ster a  unterhalb dos Flansoh- 
ringes njuBten dabei duroh Modellaussparungen gebildet 
werdon, wiihrond oin walzenformigor, reohts und links 
in halbkreisfórmigen Lagem ruhendor Kern dom Abgusse 
die innere G estalt gab. Man erzielto naoh diesem Ver- 
fahren nur wenig befriedigondo Ergebnisse. Das Aus- 
bringon je Arbeitskraft war rooht besoheiden, dio Zahl der 
Fehlgiisso yorhiiltuismaBig groB, und dann waron die 
yersohiedenen, niomals ganz zu vermoidondon GuBfodorn 
in  dor Toilungsebeno, in den Kornlagorn und rings um die 
Fenster lastig. Insbesondere dio Fedor in der Teilungs- 
ebene wurdo beim Bcarbeiton andauornd reoht storend 
empfunden. E rst ais man dazu uborging, den Aufsatz 
m it don latemenartigen Fenśtorn nioht mohr duroh Aus- 
śparungen am Modeli, sondern duroh aufgesetzte Korne 
zu bilden, gelang es, allo bis dahin geriigten Mangel zu 
bdseitigen und zu durohaus befriedigonden Ergobnissen 
zu gelangon. Abb. 1 zoigt zwei im Aufstampfbodon 
steokondo Modolle, deren eines nur m it dem Fonster- 
kern B versehen ist, wiihrend das andore auoh den Deokel- 
kem C triigt. Dio A rt der Kcrnbiiohson fiir beido Kerne 
und damit auoh deron Horstellungsvorfahren is t der 
Abb, 2 zu entnehmon. Die Biiohse fiir don K em  B bo- 
s teh t aus zwei Teilen, einor Sohussel I  m it dor H aupt- 
kemforin und don droi roohteokigen Verbindungsstegen 
und oinem Flansohringo I I  m it den drei rundon Stcgen. 
Der Ring I I  is t zur boąuemenllandhabung m it oinom Biigel 
yerśohon. Abb. 2 liiBt reohts einen fertigon Kern ersohen, 
sein Ausfuhrungsverfahren bedarf keinor Erliiuterung. 
Die Biiohse fiir den Kern C bosteht aus einer flaohen 
Sehale, dio mit Kernmasse yollgedruokt und danach glatt 
abgestriohon wird. Die liings- und ąuergeteilte Biiohse 
fiir den Mittelkern (Abb. 3) besteht aus zwei halben 
Scbalen I  und I I  und einem runden Abdeokflansoho III , 
der dio Form dos oinen Komendes bildet und zugleich dio 
Sohalen I und I I  wiihrend des Vollstampfcns zusammen- 
halt: Em handlich zu- und aufklappbaror Hakenver-
śohluB triigt zur rasohen und genauen Erledigung der Arbeit 
ganz besonders boi.

Dio Modello und siimtlioho Kernbuolisenteile bestehen 
aus WeiBmetall. Der Mittelkern (Abb. 3) hat einen Duroh- 
messer von 125 mm uńd is t 350 mm lang. Man stellt ilm 
m it oiner Kemmasse aus 3 Teilen Sand und 1 Teil 
Kolophoniunl h e r.. Der Terwendete Sand besteht aus 
30 Teilen altem und 20 Toilon neuem Formsand und aus 
50 Teilen scharfem Sand. Ein Jungę liefort in der Sohioht 
350 Kerne. I)er Fonsterkem (B in Abb. 2) wird aus einer 
Masse von 60 Teilen soharfem Sand und 1 Teil Kernol 
hergostellt. Ein Jungo liofert in neunstiiudiger Sohioht 
angeblioh leicht 450 Keme. Der Deokelkern C (Abb. 2) 
erfordert eine etwas weniger feste Masse. Man yerwendei 
eine Misohuhg yon 80 Teilen soharfem Sand und 1 Teil

')  Naoh Foundry 1918, Jan ,, S. 1/4.

Oel und erhalt von einem jugondliohon Arbeiter in der 
Sohioht 750 Kerne. fggjj

Da Harz- und Oelkerno erst wahrend des Trooknens 
bofahigt worden, sioh auoh nur selbst zu tragen, musson 
sie in Sohalfin in die Trookeńofen gebraoht werdon. Die 
Herstellung metallener Sohalen wiirdo bei don groBen in 
jedor Sohioht in Frago kommenden Stuokzahlen kost-

Abbiinung 1. Modello mit Fensterkem und mit Deckel- 
kem (rechts ein fertiger Zylinder).

Abbildung 2. Deckel und Fensterkem mit nuchsen.

Abbildung 3. Mittelkern mit Kernbiichsen.

spielig und umstandlich sein. Man hat naoh einem anderen- 
Hilfsmittel gosuoht und ein solohes in der Herstellung der 
Trookensohalen aus hartgebranntom Oelsand gefunden. 
Ziinaehst wird ein genau bearbeitotes Modeli der Trooken- 
sohale in WeiBmetall angefertigt und in Formsand ab- 
goformt. In  diese Sandform driiokt man Oelsand (80 Teile' 
soharfer Sand, 1 Teil Oel). trooknet im Ofen, hebt die hart- 
gewordene Sandsohale aus der Form, tauoht sie in Oel, 
bis sie sioh damit yollgesogen bat, und trooknet nochmals. 
Dorgestalt sorgfiiltig bergestellte Oelsand-Trockensohalerv
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crlangen groBe H arto und halten bei standiger Benutzung 
drei bis yier Monate aus. Trankt man sie zwisehenduroh 
aufs neue m it Ool und liiBt os wieder gut einbrennen, 
so kann die Lebonsdauer nooh botraohtlioh uber dio an- 
gegebono Zoit hinausgezogen werden.

Naoh dom neuen Formverfahron konnto dio Aus- 
sohufiziffer auBerordentlioh yermindort werdon. Trotz 
erheblioher Herabsetzung der Eormerlohno 
stiog der Yerdionst der Leute ganz erheb- 
lioh und, was fur dio Gesellsohaft das 
Wiohtigste war, das Ausbringon je Mann 
gestalteto sioh iiuBcrst befriedigond. Ein 
Eormer bringt boi gowohnlioher Handfor- 
meroi im Tago 70 Eormkaston m it jo zwoi 
Zylindorn, insgesamt also 140 Abgiisso 
fertig. _ .Fiinf Former und fiinf jugondlioho 
Kernmaoher (zwoi fur Mittelkerne, zwei 
fiir Fensterkorne, einer fiir Deokelkerne) 
vermogen demnaoh ohno aufiergowohnliobe 
Anstrengung taglioh 700 guto Zylinder zur 
Ablieferung zu bringon.

GuCstucke fiir GroBwerkzeugmaschinen.

Die hauptsiiohliohsten Abgiisso fiir 
den GroB-Workzeugmasohincnbau ziihlen 
zu den groBten GrauguBstiickon. Sio sind 
meist so gestaltet, daB ihro GieBformen 
sioh yor allem in dioLiingo und Broito und 
nur wenig in dio Tiefe erstreoken. Man 
stellt sie fas® durohweg ais eehte Boden- 
formen m it flaohen Oberteilon hor, welch 
letztoro nioht selton nur aus Kernen beste
hen. D a es immer darauf ankommt,. aus- 
gedohnte, bcarbeitetó Flaohen von tadel- 
loser Besohaffenheit zu gowinnen, erfordcrt 
die Auswahl und Behandlung dor Form- 
stoffe besondoro Sorgfalt. Lehm und Masse 
haben sioh weniger gut bewahrt, da beide 
Stoffo die Formerei yerzogern und ver- 
teuern, kostspielig zu trooknen sind und 
in yiolen Fiillen dem Schwinden unerwunsoh- 
tęn  Widerstand leisten. H euto 'ste llt man 
solahe Formen aussohlioBlioh aus Sand 
her, und es handolt sioh daboi nur darum, 
ob und wio weit dio Formen gotrooknet 
werden sollon. Im  Konigroioh Saohsen 
kommt ein grobkornigor Sand vor, der 
selbst fiir dio groBten Formon keines Zu- 
satzes und keines Sohutzanstriohes bedarf 
und das AbgioBon der vollig ungetroekneton 
Formen ermdglioht. E r ist feuerbestandig 
genug, um saubere Oborflaohen zu liefern, 
und von ganz auBerordentlioher Durch- 
liissigkeit. Dio GieBereien der Workzeug- 
masohinenfabriken in  Saohson, insbesondere 
in Chemnitz, ziehen a.us diesom ausgo- 
zeiohneton Formstoffe groBón Vorteil.
Etwas weniger gunstig liegen dio Vorhalt- 
nisso im Weston. Man ist hier auf ver- 
sohiedeno grobkornigo Formsando ango- 
wieseii, die einer griindliohen Aufbereitung 
und eines Zusatzes von Kohlenstaub im 
Verhaltnis von etwa 12 oder 14 Teilen 
Sand auf 1 Teil Kohle bedurfen. Mit sol- 
ohen Sanderi horgestellte Formen miissen 
stets getrooknot werden. Es ist aber nioht 
notig und auoh kaum angangig, dio For
men yollstandig zu trooknen. Man kann 
sioh ganz gut dam it begniigcn, dio Trooken- 
wirkung etwa 30 bis 50 mm tiof dringen zu 
lassen dcrgestalt, daB eino 15 bis 25 mm 
starko Sohioht wirklioh gut trooken wird.
Dabei ist nur darauf zu aohten, daB der GuB 
rasoh genug naoh dem Trooknon erfolgt, eha

nooh aufs nouo Fóuohtigkoit aus dor Tiefo der Form ango- 
zog en werden kann. Das friihere Trookenverfahren duroh 
Abdeoken der Formen m it alten Bleohen und dariibor ango- 
maohtom Holzkohlenfeuer diirfto houte allgemein auf- 
gegeben sein. Auoh das Trooknen m it auf eisernen Stangen 
Uber die Form gesetzten Feuerkorben ist zur seltonen 
Ausnahme geworden. Man deokt, wo es angeht, die Form

Abbildung 1, Aufbau der Form eines Stflckes der 2591-mm-Kanonen- 
drehbankwange.

Abbildung 2. Soeben ausgehobeneg, putzberelteg "WangentellstSck (84 t 
schwer) einer 2591-mm-Kanonendrehbank.

Abbildung 3. Bearbeitetes Wangenteilattick einer 2591'Um'Kanonen- 
drehbank, 81,7 i  achwer Oberanslchi).
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Abbildung i .  liohrtisch einer 2591-mm-Kanonondrehbank.

m it Bleohen ab, liiBt aber dio Flamme aus einer Benzin- 
oder sonBtigen Bronndiiso odor nooh besser die Feuorgaso 
aua kleinen ortsbewegliehen Trockenofen unter don Bloohen 
unm ittelbar auf die Oberflaohen dor Form wirken. In  
yielen Ftillon ist es auoh moglioh, an Stelle der Bleohab- 
dookung das Oborteil in einem gcringen Abstande iiber 
der Form abzusotzon und nun boido Teile zu gleioher Zeit 
zu trooknen. lm  iibrigen kann das flachę Oborteil auoh bei

teile, der Flansehon, Stego und Verbin- 
dungśrippen der drei das B ett bildonden 
H aupttrager werden stets durohaus getrock- 
not. Ihro Luftabziige miinden auf die Fu- 
gen dor Abdeckkcrno und siohern so den 
GioBgason ungohemmten Abgang. Samt- 
lioho Kerne bilden einfaohe, in Buohsen 
iibor gitter- oder rostirtigen Trageisen 
aufgestampfto Blocke. Das Oborteil be- 
steht durohaus aus flaohen Abdeokkernen.

Der Zufiihrung des fliissigen Eisens 
dienen vier am Boden der Form ange- 
ordnete und ' unm ittelbar auf die Stego 

der H aupttrager geriohtoto Einliiufo von 75 X CO mm 
(Juersohnitt. Abb. 1 zeigt deutlioh im Vordergrundo die 
Ausfuhrung dor Einlaufe, wahrend in Abb. 2, wenn auoh 
weniger in dio Augon fallend, dio Eingiisso solbst zu sohen 
sind. Auf Grund diesor Anordnung vermag das fliissigo 
Eisen m it den geringsten Hommungcn in die Form zu 
stromen, sich dort auszubrciten, hoohzustoigen und zu- 
gleioh Garsohaum und sonstige Verunroinigungen vor

ąohmaler sind. Abb. I 1) zeigt don Aufbau dor Form eines 
dieser im rohon Zustando etwa 34 t, bearbeitet 31,7 t  
wiegenden Abgiisso, wahrend in Abb. 2 ein eben der 
Form entnoinmenes Stiiok und in Abb. 3 ein groBtenteils 
bearbeiteter AbguB dargestellt sind. Die gesamto Form 
wird ohno eigentliehes Modeli hergestellt. Den Formem 
■teht nur ein m it Zwisohenwanden griindlioh versteifter 
Holzkastcn A (Abb. 1) zur Yerfugung, miit desson und m it 
rersohiedener L atten  Hilfe die' auBeren Formwandungen 
gestaltet werden, wahrend die inneren Formen durohweg 
m it Kernen gebildet werden. Die W andstarken betragen 
25 b is’4 0 ’mm, fiir dio Bearbeitung werden in  Anbetraoht 
der groBon Abmcssungon der Abgiisse etwa 20 mm zu- 
gegebeń. Die Kerno zur Gestaltung der inneren Form-

*) Nach H. C o le  E s t e p  in Foundry 1918, April, 
S. 147/53.

yon dem sie m it dem ersten groben Span fortgenommen 
werden.

Eine auf den gleiohen Erwagungen beruhendo An
ordnung der Eingiisse und Steiger ist der Abb. 4 zu ent- 
nehmen, die einen soeben aus der Form genommenen 
Bohrtisoh einer 2591-mm-Kanonendrehbank darstellt. 
Sie untersoheidet sioh von derjenigen eines Wangen- 
stiiekes nur duroh die Anbringung von aoht Steigern, 
da jede der reohts und links vorspringenden Pratzenflaohon 
duroh einen solchen sauber gemaoht werden muB.

Die Abb. 5. 6, 7 und 8 zeigen Teilstiioke der 10 360 mm 
groBon Planscheibe einer wagereohten 10 970-mm-Plan- 
drehbank (Karusselldrohbank). Mit Riicksicht auf Bo- 
forderungssohwierigkeitcn wurde dio Scheibe in drei Teilo, 
ein Mittelstiick und zwei gleioho Seitentoilo, geteilt; 
das Mittelstuok allein wiegt 37,6 t. Zur Herstellung der

Abbildung 5.
10

Yerwendung westlioher Formsando oft ungetrocknet 
bleiben.

Im folgonden seion oinige Boispiele fiir dio Herstellung 
groBer GrauguBstucko aus der amorikanisohen GieBerei- 
praxis gegeben. Das B ett (dio Wange) einer amorikani
sohen 2590-mm-Kanonendi-ehbank besteht aus fiinf 
Teilon, von denon drei Stiick jo 11 890 mm lang und 
2770 mm breit und zwoi Stiick bei gleicher Lange etwas

Abbildung 7.
Karusselldrohbank (TJntcransicht).

sioh herzutreiben, in die Hohe zu tragon und sohlieBlioh 
duroh dio vier an den auBeren oboren Flansohon seitlioh 
angesohnittenon Steiger von 100 X 100 mm Quersohnitt 
fortzusohaffen. Etwaigo Reste von Verunreinigungon 
gelangen zuverlassig in den obersten Toil der Flansohon,

(Lnteruisicht) ■ einer Abbildung 8. Drehtisclunittelstllck einer 10 3G3-mm- 
Karusseildrehbank (Oberansicht).
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:-Scli6il)entcilo3 m it 
teilweise eiiigelegten Kcrnon.

Eormon wird in ahnlioher Weise wie beim Wangentoil- 
stiiok (Abb. 1) zuniiohst die untere glatte Eormhalfte 
ausgearbeitet (diesmal nioht m it einem kastonartigen 
Hilfsmodello und Ziohlehren, sondom m it einer Drch- 
lehre) und spater m it Segmentkernen gefiillt und m it 
flaohon Kornen abgedcokt (Abb. 9). Abb. 10 zeigt einigo 
Segmentkorne, dereń Gostaltung denUńterseitennnsiehten 
in Abb. 6 und 7 zu entnehmen ist. Dio drei Teilstiicke 
wiegen zusammen 120 t, ein Gewicht, das die Notwendig- 
koit der Teilung ohne weiteres dartut.

Das Besohweren der nur aus flaohon Abdeokkernen 
bestehenden Oberteile erfordert grijBore Achtsamkeit 
ais bei Eormon m it kńiftigen, einheitlichon Oberteilform- 
kasten. Jeder oinzelne Kern muB ausroiohend belastet 
sein, sonst ist oin MiBgesckiok unvermeidlioh. Ander- 
seits hat m an sioh auoh yor oiner Ueberlastung der ver-

elektrisohen Oefen besóhiiftigfc. Wahrend des Kriegos 
sind in den Yoroinigten Staaten Versuohe m it yerschie- 
denen Ofensystemen gomacht worden, die teilweiśo orst 
fiir diesen Sonderzweok brauchbar gemaoht werden 
muBten. Einzelne davon werden wahrscheinlioh ihr Eeld 
behaupten.

Die eloktrische Sohmelzerei bietot gegeniiber den 
iibliohen Schmolzmethodon yersehiodone Vortoile. Bei 
gewissen Ofensystemen, dóren Ofenraum gut. dioht ge
halten worden kann, erreicht m an ohne Zweifel beim 
BronzeschmeJzen, yomchmlich aber auch beim Messing- 
sehmelzen, eine Verminderung des Abbrandes. Die 
Qualitat dos Gusses wird insofern yerbossert, ais man 

eino wesentlich groBero GleichmiiBigkeit in der Metall- 
zusammonsetzung erreicht. Dureh genauo Temperatur-

haltnismaBig leioht zerdruckbaren Korno in aoht zu 
nehmen. Man kommt am besten m it prismatisehen Eisen 
yon 400 X 400 mm Quersehnitt und 2,4 bis 3,6 m Liingo, dio 
sioh sehr einfaoh yorteilen und ubereinander sohichten 
lassen, zureoht. Abb. 1 laBt im Hintergrunde links einen 
Satz solohor m it eingegossenen Handhabungsbolzen ver- 
sehener Sohwereisen erkennón.

łJaturlioh komnit a u ch ' auf riohtige Beschaffenheit 
des Eisen sehr viol an. Amerikanisoho Werke1) verwenden 
Eisens m it 1,7 %  Si, 0,7 %  P  und 0,1 % S. Sie setzen 
halb und halb Bruoh- und Roheisen und yerbrauohen in 
Whiting-Kuppelofen yon 7 bis 15 t  Stundenleistung duroh- 
sohnittlich 10,5 % Koks. Boi uńs geht man m it dem 
Siliziumgehalte gerne etwas weiter herunter, arbeitet 
im allgemeinen aber auoh m it otwa 0,7 %  P. Das Eisen 
soli recht heiB, weiBglanzend, also m it annahernd 14000 
aus dem Abstioh flieBen und. naoh kurzom Durahruliren 
niogliohst schnell yergossen werden. LaBt m an os zu lange 
abstehon, so werden zumindest die in  der Eorm naoh obon 
gerichteten bearbeiteten Flachen unsauber und blasig_

O. Irresberger.

Der gegenwartige Stand der elektrisehen Messing- 
schmelzerei.

Vorder Ohio Eleotrio Light Association hat St. J o h n 2) 
einen Vortrag gehalten, der sich in allgemeinen Ziigon 
m it don fiir Metallaohmelzereien in  Frage kommonden

1) Z. B. dio Niles works of tho Kiles-Boment-Poud 
Co. in Hamilton (Foundry 1918, April, S- 148).

2) Chem. and Met. Eng. 1918, 15. Sept., S. 323.
X £ X V \3;

Kontrolle hat man die geeignetsto GieBtemperatur besser 
in  der Hand, was den AussohuB yermindert. Die Er- 
zeugung kann gesteigert werden daduroh, daB die elek- 
trisohen Oofen groBero Fassung aufweisen und rascher 
sohmelzen. Die hohen Tiogelkosten fallen wog; m an 
spart Platz und Arbeiter; die Arbeit is t leiohter und 
weniger beliistigond. ,

123 ...........
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Dotroit Elootrio Furnaco Co.1) (Abb. 2) und dor Ronnorfelt- 
Ofena) (Abb. 3), der in dor Miinze zu Philadolphia zum 
Sohmolzen yon Bronze, Kupferniokel und Silber bonutzt 
wird.

O efen m it  in d i ro k te r  W id o rs ta n d sb e h e iz u n g . 
Boi Oefen, bei denon das Metali nioht direkt ais Widor- 
stand eingesohaltot ist, strahlt dio Warnio dirokt auf das 
Jletall, oder die Hitze strahlt gegen das Daoh und yon 
c'esom auf das Metali, oder dio Hitzo wird duroh feuer- 
festes Materiał hinduroh auf das Metali iibertragon. Dio 
erste A rt dor Warmoiibertragung ist nur in ganz kleinon 
Oefen moglich gewesen; dio zweite A rt biotot zurzoifc 
ebenfalls nooh groBe toohnisoho Sohwierigkoiton. Prak- 
tisah in Gebrauoh fur Kupferlogierungcn ist nur dio 
dritto A rt dor Erhitzung, wovon Abb. 4 oin sohomatisohos 
Bcispiol gibt. In dioser Woiśe konstruiert is t der Bailcy- 
Ofen der Allianco Elootrio Furnaco Co., yon dom Abb. 5 
eine AuBonansioht zeigt. Dio Sohmelzung geht langsara 
vor sioh, dio Energieausnutzung ist nioht so gut wie bei 
den andern genannten Oefen, auoh stellt sioh ais Naohteil 
horaus, daB dio im Ofon aufgospoiohcrto Wiirmo stots 
groBer sein muB ais dio im Metali, dio Erhitzung dauert 
also auch naoh Aussohaltung dos Stromes noch an, und 
man muB sohleunigst ausgieBen, naohdem dio gowiinsohto 
Temperatur erreioht ist, wenn man Ueborbitzung ver- 
meiden will. Dio wonigst wirtsohaftlioho Wiirmeubertra- 
gung ist diejenigo durch eino Tiegelwand hinduroh (Hcll- 
bergor-Ofen). Tliermisoh ganz unbratichbar sind Oefon, 
boi denon dio Widorstandselemento don Tiegcl uborhaupt 
nioht beriihron (Hoskins Tiegelofen)

G e g e n w iirtig o r S ta n d  des S ohm olzons im 
e lo k tr iso h o n  Ofen. Vior Arten Oefon sind praktisoh 
zum Schmelzen. yon Kupferlegierungen in Gebrauoh; 
davon sind nur zwei fiir hoohzinkhaltigo Legierungon 
geeignet. Hierzu gehort dor Yortikal-Ring-lnduktions- 
ofen, der jedooh in seiner Anwcndung etwas beschrankt 
und fiir GieBoreizwooko nioht goniigend anpassungsfiihig 
ist. Fiir besohriinkte Gobieto gibt er zufriedonstellendo

Dor Elektrostahlofen is t nioht dirokt yeiwcndbar, 
donn Kupfer osydiert Bieli leiohter ais S tahl und ist leioht 
fliiohtig; nooh ompfindliohor ist Blei und besonders Zink 
bei Mossingsohmelztomporatur. Boi gut gosohlossenen 
elektrisohen Oefen w irkt dio m it Zink gesattigto Atmo- 
spliaro im Ofon weiterer Zinkverdampfung ontgegon. 
Es ist yor allen Dingon fur eino yollig gleiohmaBige E r
hitzung und Durohmisohung de3 Bades zu sorgen, was 
am beston ohno Oeffnung der Turon erreioht werdon

Abbildung 4. Ofen mit indirckter "Widerstandsbeheizung.

dor Strom dem Bade dirokt zugofuhrt. Der „Pinoheffekt- 
Ofen“ hat sioh hierfiir nioht bewiihrt, er iibcrhitzt das 
Metali an einzelnen Stelien und yerursaoht daduroh groBe 
Zinkverluste. Den friiher besohriebenen Ajax-Wyatt- 
Vertikal-Ring-Induktionsofen zeigt Abb. 1.

Oefen m it direkter Lichtbogenerhitzung haben sioh 
nur bei kleinen Abmessungen bewahrt. Bei groBeren 
Aijm o.-sungcn werden dio Abbrandsverluste zu groB.

O efen m i t  in d i r e k to r  L io h tb o g e n b e h e iz u n g . 
Dor Bogen spielt zwisohen mehreren Elektroden iiber 
dem Bade und heizt dieses nur duroh Strahlung. Auoh 
hierbei t r i t t  nooh eine gewisse Ueberbitzung der Bad- 
oberlaohe ein. Diese ist nooh zu groB fiir das Schmelzen 
von ęTwohnliohem gelbem Messing, dagegen sind dio Oefen 
fiir Kupferlegierungen ohne Zink, 6olcho yon 5 bis 10 % Zn 
hóohstons bis 20 %  wirtsohaftlioh brauohbar. Hierzu 
gehort der sohon besohriobeńe „Sohaukelofen“ der

muB. Dio Hitzequolle soli moglichst nahe ufcor dem Bade 
liegen, Ausfiitterung und Wiirroesohutz sind doment- 
sproohend sorgfiiltig zu behandeln.

Die yersohiedenon, fiir don yorliegendon Zweck in 
Betraoht kommonden Oefon kann man in einzolno Gruppon 
teilen:

In d u k t io n s o fo n  u n d  O efon m i t  d i r e k te r  
W id o rs ta n d s b e h e iz u n g .j  Bei beiden Ofenarten wird

Resultato. Der Ofen m it indirokter Widorstandsbeheizung 
und indirokter Strahlung ist in bezug auf Energieaus- a 
nutzung und Sohmelzleistung weniger yollkommon, ist 
aber anpassungsfahiger und bosser geeignet fiir allge- 
meine GieBoroizweoke. Beide iibortrifft der Ofen mit 
indirokter Bogenbeheizung namontlioli fiir zinkfreie oder 
zinkarmo Legierungen. Elektrisohe Tiegelofen sind in •; 
praktisohom Gebrauoh zum Schmelzen von Edelmotallon |  
und Halbedelmetallon; fiir Kupferlegierungen bieten sio i 
wonig Aussiohton.

Zum SohluB wird nooh auf eino noue A rt eines Induk- 
tionsofens hingewiesen, bei dem dio Sekundiirseite aus 
einem Tiegol m it leitenden Wilnden besteht, der in kleinen 
Abmessungon sohon erprobt wird. B. Neutnann.j^

!) St. u E. 1919. 26. Jun i, S. 723/4; ygl. auch dio 
naclifolgende Mitteilung.

!) Ygl. St. u. E. 1914, i9. Ecbr., S. 328.
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Elekiroofen liir Messingschmelzerel.

In d o r Ausfiihrungen uber yorgenannton Gegcnstand1) 
waren yersehiedene Ofensystemo genannt, welche in 
Amerika wahrend des ICrieges in Messingschmelzereion 
zur Einfuhrung gekommen sind. Naoh amerikanisehem 
Urtoil hiilt man den Induktionsofen von RocWing-Roćfón- 
hausor fiir Messing- und Bronzeschmelzerei ungeeignet. 
Gegen dioso Angabe erhebt dio Gesellschaft fiir Elektro- 
etahlanlagen, woloho genannten Ofen vertroibt, Wider- 
spruch, indom sio angibt, dafi ein  ̂ Rochling-Rodenhauser- 
Ofen von 500 bis 1000 kg Fassung in Domeldingen soit 
Ende 1915-auf Bronze und RotguB arbeitet, oin cben- 
eolchor seit 1. Juli 1918 bei H undt & Weber in Geiswoid

i) St. u. E. 1919, 20. Juni, S. 723/4.

boi Sicgen. Der Zinkabbrand soli nur 0,9 bis 1,16 % 
botragen. • li, Ntumann.
Ferienkursus fiir GieBereifachleute an der Bergakademie 

in Clausthal.
Yom 15. Septomber bis einschl. 1. Oktober 1919 soli 

wiederum in bekannter Weiso ein F e r ie n k u rsu s  fiir' 
G ieB e re ifach leu te  an der Bergakademie in Clausthal 
untor Leitung von Geh. Bergrat Professor B. O sann  
stattfinden. Dor Kursus gliedort sich in einen zehntilgigen 
Laboratoriums- mul siebcntagigen Vortragskursus, die 
aueh jeder fiir sich bolegt werden konnen.

A n m eldungen  sind an das Sekretariat der Berg
akademie in Clausthal (Harz) zu richten, das auch Aus- 
kunft erteilt. Da dic Zahl der Teilnehmer m it Riioksicht 
auf Fcrienkurse fiir dio Studierenden beschrankt werden 
muB, is t baldige Meldung zu empfehlen.

Aus Fachyereinen.
Schiffbautechnische Gesellschaft.

(Schlnfl yon Selfce 985.)

Sr.-Sug. S. W e rn e r  sprach uber
DUnnwandigcn StahlformguB.

Einleitond erorterto er die Entwicklung der Hor- 
stellung yon diinnwandigom StahlformguB, ausgehend 
yon dessen Erzeugung im Tiegolofen, um sodann auf dio 
anderen metallurgischen Apparato zur Herstellung des 
dtinnwandigen Stahlformgusses, don Klcinkonyertcr, den 
Martinofen und den Elektroofen oinzugehen. Dio beim 
diinnwandigen StahlformguB, der meistens in Sand go- 
formt wird, in Frago kommenden Formyerfahrcn worden 
oingehend erortert. Insbesondere hebt der Vortragende 
den Ersatz des vor dem Kriogo fiir viele Gegcnstiinde, 
wio Ventile, Sohiobor, Rohrstiicko usw., gebrauchlichen 
Metallgusses durch diinnwandigen StahlformguB hervor. 
In yielen Fiillon h a t sich diesor Ersatz yorziiglich bowiilirt, 
so daB auch nach Riickkehr einigermaBcn normaler Ver- 
hiiltnisse voraussiohtlieh der StahlguB an Stello des 
Metallgusses beibehalton worden wird. Zur bessoren 
Klarstellung besprioht der Vortragende dio Horstellunga- 
yerfahren einiger besonders diinnwandiger StahlformguB- 
stiicke. Zum SchluB hebt er noch die Bedeutung der 
metallographischen Untersuchung fiir diinnwandigen 
StahlformguB heryor, welche Ausfiihrungen or duroh 
metallographischo Schliffbilder erlautcrt. An den Vortrag 
sehloB sich oino eingohendo Aussprache an.

M. R o h d o r sprach iibor die 

Tragfahigkeit und zweekmaBige Ausgestaltung 
von SchlffbauverstelfungsprofIlen.

Wiihrend nach soinen Ausfiihrungen die deutscho 
Kriegsmarine fiir ihre Bauten stets nur deutsche Normal- 
profile verwendete, wurden in dem Handelsschiffbau trotz 
lebhaften W iderstandes der Walzwerke durch die Bau- 
Yorschrift-en des Germanischcn Lloyds 1906 die deutschen 
Sohiffbau-[-Profiloeingefiihrt, deren Hauptmerkmal gegen- 
iiber den deutschen Normalprofilen ein nach englischom 
Vorbild yorstarkter Stog ist. Mit dor Stegyerstarkung 
lioffte man dio schlechten Erfahrungen, die der Schiffbau 
m it den diinnstegigen Normalprofilen infolge der hiiufigen 
Stogyerwerfungen und des .Wegkappens der Flanschen 
beim Biegen gemacht hatte, zu beseitigen. Trotzdcm 
yerstummton die Klagon iiber dio Mindorwertigkoit der 
[•Profile nicht, dio in der Folgo in steigendem MaBe 
durch die Bulbprofilo yerdriingt wurden. Dem stark- 
stegigen und darum sohweren und dennoch unzuver- 
lassigen [-Profil wird heute allgemein das leichter zu 
bearbeitende und wirtsehaftlich giinstigcro "] -Profil zu 
Yersteifungen yorgezogen. Aber auch dieso Wulstprofilo 
entsprechen m it Riicksicht auf die bestmoglichc Aus-

nutzung nicht allon zu stollenden Anforderungen. Rein 
theoretischo Ucberlegungen und praktischo Yersuehe m it 
den bisher iiblichen Versteifungsprofilon ergeben, wie der 
R?dnor darlegte, daB nur Profile- m it moglichst starken 
odor Yerstiirkten AuBengurtungen zu yerwenden und un- 
symmotrische Profile ais unwirtsehaftlich und unzuyer- 
lassig zu yerwerfen sind. Das sonst yorzuglicho Wulst- 
profil h a t don Nachtcil, in der AuBengurtung sehr schwach 
zu sein, J -  und dic yeraltoten J_-Profile haben denselben 
Fehlcr und zudem den Uebelstand, daB der zwoiscitigo 
Fianscli an der m it der Beplattung in Beriihrung kommen
den Seite zum Einziehon einer zweiten, im Schiffbau fast 
immer iiberfliissigen Nietreihe zwingt, und dio am hłiufig. 
sten noch venvendeten [- und "]_-Profile entsprechen in 
ihror Tragfahigkeit nicht dem Fisenaufwand und s in j 
wegen ihrer Unsymmetrie unzuverltissig. jj

Dio von Rehder nun yorgeschlageno SuBere Form 
des neuen Profils ist in Abb. 1 wiedergegeben. Dio eino 
Seite des Steges triigt einen zur Vorniotung bostimmten 
cinseitigen Flanseh (Nietflansch), fiir dcssch Abmcssungcn 
demontsprechcnd allein dio fiir das betreffende Profil 
erforderliche Nietung maBgebend ist. Dio Inncnseito 
des Flansches hat 5 0 Neigung. Dio andere Stcgseite hat 
oinen starken, zweiseitigen, synimetrisclien Gurt, dessen 
Abmessungen sich auf Grund yon Erfahrungen bostimmen. 
Die inneren Flśichen haben hier 8° Neigung. Die Steg- 
dicken sind m it Riicksicht auf moglichst billiges und 
glattes Abwalzen gowiihlt. Die Abrundungshalbmesser 
am Steg sind das M ittel aus Stegdicko und der entsprcchen- 
den Flanschstiirke; dio Abrundungshalbmesser an den 
Flansch-Endcn sind halb eo groB. Das Profil an sich ist 
also unsymmotrisch zum Steg, jedoch yerschwindet dieso 
Unsymmetrie sofort nach der Vemiotung m it der Beplat
tung, da, wie duroh zahlreicho Versuehe ais richtig bo- 
stiitigt worden ist, die Beplattung bis zu oiner ^ewisson 
Breito ais Gurlung des V e rs te ifu n g sp T o f ils  und ais mit- 
tragend in Rechnung gcstellt werden kann. Ueber dio 
Einzelabmessungen der yon Rehder aufgestellten Profil- 
reihe gibt Zahlentafel 1 AufschluB.

Aus einem Yerglcieh der neuen Profil formen m it den 
alten Aussteifungsprofilen (Normal-[-Eisen, Schiffbau-[- 
Eisen und Wulstwinkeln) ergibt sich eino groBe Ueber- 
legenheit des neuen Profils. Nach den vorliegenden Bo- 
rechnungen spart man bis zu 33 %  an Gewicht und bis 
zu 28 %  an Flacho, also W erte, die fiir Schiffbauer und 
Reeder bcdeutungsvoll sind. Es errechnet sich, daB bei 
Yerwendung der neuen Profile fiir einen Fracht- und 
Passagierdampfer m ittlerer GroBe eine Ersparuis yon 
1081 Eisen erzielt und fiir cin Schiff yon etwa 2400 Netto- 
registertonnen 175 cbm Laderaum gewonnen werden. D a 
auch Schwiorigkeitcn beim Walzen, bei der Bearbeitung 
und Anwcndung der neuen Profile nicht zu erwarten sind, 
so werden sio sich wegen dor Eisenersparnis, die unter
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Zahlentafel 1. S c h if fb a u v e rs to i f  u n g sp ro f ile  n ao h  R o h d er.

■ Steg- Gurt- Flausch- Qner- Widcrstaudsmoment
hdhe dlcke brelta dlcke brelte dieto sch n ltt' mit Platto
mm mm mm mm mm mm cm* mm cm*

100 6,0 80 9,5 50 8,0 16,7 6 80
115 6,5 90 10,0 55 8,5 20,0 8 114
130 6,5 100 10,5 60 9,0 23,1 - 8 149
145 7,0 110 11,0 65 9,5 27,3 8 187
160 7,0 120 11,5 70 10,0 30,9 10 251
175 7,5 130 12,0 70 10,0 34,5 10 311
190 7,5 140 12,5 75 10,5 38,4 12 382
205 S,0 150 13,0 75 10,5 42,2 12 459
220 8,0 160 13,5 80 11,0 40,4 12 543
235 8,5 170 14,0 80 11,0 50,5 12 035
250 8,5 180 14,5 85 11,5 54,9 12 755
265 9,0 190 15,0 85 11,5 00,7 12 870
280 9,0 200 15,5 90 12,0 05.4 12 1000

den houtigen Vorh'altniss0n sohwarwiogend ist, und wogen 
der obenso wiohtigon Gowinnung von Molirladoraum 
schnell in don Schiffbiu einfiihran, trotzdom sio erkliir-

licherweiso zu oinom hoheren Preiso ais die bisher ge- 
brauohteu Ausstoifungsprofilo gekauft worden miissen.

$r.*3fttgi 11. Bósenberg.

Patentbericht.
D eutsche Patentanm eldungen1).

7. A ugrst 1919.
Kl. 18 a, Gr. 2 ,1) 35 194. Vorfahren zum B rikettioren 

yon Motallabfiillcn. Deutsch-Lusemburgischo Bergwerks- 
nnd Hutton-Aktiengesellschaft, Dortmund und Wosenfeld, 
Dioke fc Cie., Barmen-ltittershauseń.

K l. 31 c, Gr. 7, Seh 53 599. Schabloniorvorriohtung 
zur Horstellung oraler oder elliptischor GuBformen. 
Clomons Soluage, Siegen i. W., Effertsufor 24.

11. August 1919.
K l. 26 a, Gr. 2, B 87 568. Verfahren zur Erhohung 

dor Gas- und Ammoniakausbeute bei der’Entgasung bzw. 
Verkokung dor Kohle. Bunzlauer Werke Lengorsdorff 
& Comp., Bunzlau, Schlesion.

14. August 1919.
Kl. 24 o, Gr. 6, K  59007. Rsgenerativofonanlage, 

dio m it Starkgas undSchwachgas betrieben werden kann. 
Heinrich Koppcrs, Essen-Ruhr, M oltkestr. 29.

Kl. 24 c, Gr. 6, IC 64 034. Verfahren zur Ausnutzung 
des boi Gasfouerungon m it Warmeriickgewinnung ver- 
bleibendon Abwiirmeuborschusses. Heinrich ICoppers,. 
Essen-Ruhr, M oltkesr. 29.

18. A ugust 1919.
Kl. 20 a, Gr. 5, P  37 422, Verfahren zur Erzeugung 

yon Wassergas ausder in d e r R etorto yerkoktenSteinkohle. 
A lbert Pcust, Berlin, Bulowstr. 75.

D eutsche G ebrauchsm ustereintragungen.
11. A ugust 1919.

Kl. 10 a , Nr. 711 419. Hebevorrichtung fur Koks- 
ofentiiren, Dr. C. Otto & Comp., G. m. b. H., Dahlhausen, 
Ruhr.

K l. 18 a, Nr. 711001. Stokcnder Winderhitzer. 
Dingler’sche Maschinenfabrik, A.-G., Zweibriicken.

Kl. 19 a, Nr. 711390. Klein- und Feldbahnsehwelle 
aus Eison, besonders geeignet fiir dio Yerwendung in Berg- 
werken. Theophil Kowoll, Nounkirchen, Kreis Siegen.

Kl. 19 a, Nr. 711550. Eisenbahnschienenunterlags- 
platto, m it zwei gegeniiberliegenden Klammcm fiir den

1)Die Anmcldungcnliegen von dcm angegebenen Tago 
,'an wahrend zweier Monate fiir jedermami zur Einsicht und
• Einsprueburhebung im Pateh tam to  zu B e rlin  aus.

SohienenfuC zum Eesthalten dor Sohieno Tcrsohcn. łlax  
Hanig, Briihl b. Koln, Bergerstr. 155.

Kl. 31 b, Nr. 711 200. Ausriickbarer Schnockon- 
antrieb an W cndeplattenformmaschinen. Hoinrich MUller, 
Landsberg a. W.

K l. 31 c, Nr. 711 129. K ippyorrichtung fiir GicB- 
trommeln. C. SonBenbronner, G. m. b. H., Dusseldorf.

18. A ugust 1919.
Kl. 7 b, Nr. 712 203. Genauigkeitszieheisen. Eelten 

& Guilleaumo. Carlswerk, Akt.-Ges., Coln-Miilheim.
Kl. 7 b, Nr. 712 204. Genauigkeitszieheisen. Eelten

& Guilleaumo, Carlswerk, Akt.-Ges., Coln-Miilhoim.
K l. lS a , Nr. 712100. Einrichtung an Hoehofen. 

H erm ann Glasor, Brebach.
Kl. 18 c, Nr. 712 054. Hiirtoofen, insbesondere fiir 

Hackselmesser. Ea. C. A lbert WindgaBop, Remschcid.
Kl. 19 a, Nr. 711895. Scbienonbefestigungsmittel. 

Th. BuBmann, Essen-Ruhr, K lem entinenstr. 49.
K l. 19 a, Nr. 712 200. Eisensohwelle fiir den Schienen- 

laschenschuh an den Schionenstofion fiir Eisenbahnen aller 
Art. Hermann Kroutzer, Essen-Ruhr-Bredenoy, Einigkeit- 
straBo 46, und Josefine Hunsinger, R otthauseu b. Essen, 
R ubi\

K l. 24 c, Nr. 712 102. Luft- oder Gaswechselklappo 
fiir m it Gas beheizto Oefen. Eassonoisen-Walzwerk 
L. M annstaedt & Cie., Akt.-Ges., Troisdorf.

Kl. 24o, Nr. 712106. D rebrost fiir Gaserzeuger. 
Guteliof fnungshiitte, Aktionverein fiir Bergbau und Hiitten- 
betrieb , Oberhausen, Rkld.

Kl. 24 o. Nr. 712103. Ausschuttkasten fiir Dreh- 
rostgenoratoren m it Schlaekenabstreichyorrichtung. Sieg- 
fried B arth, Dusseldorf, W ildonbruchstr. 27.

Kl. 31 b, Nr. 711 700. ProBhebel fiir Eormmasehinen. 
Heinr. Herring & Sohn, Milspe.

K l. 31 c, Nr. 711801. Aus einem Stiick gefortigto 
K em stiitze fiir Eormzweckc in  GieBereien. Eranz Muller, 
Coln-Kalk, Yereinsstr. 9.

K l. 31 c, Nr. 712 195. Handsieb m it auswechselbarem 
Boden. H ernnann Strach, Essen-Ruhr, W ittoringstr. 61.

D eutsche Reichspatente.
Kl. 31 c , Nr. 311 263, yom 17. Miirz 1912. A.-G. d o r 

B r ia n s k e r  S o h io n e n -E ise n h u tto h w e rk e  u n d  Ma- 
s e b in e n fa b r ik e n  in  P e te r s b u rg . Yerfahreti zum  
G ie fitJ i tx»t Stahlmasshln oder Forinsluckcn aus verschicdantn 
Slahlsortcn in einer Form. ■
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Dio zur Trcnnung der vorschiedenen Stahlsorten 
voneinander in der Form angeordneten Zwischcnwiinde 
(aus Blech o. dgl..) worden in der Giefiform dorartig ein- 

' gehiingt, dafi sio dereń Soitonwiinde 
nirgonds beruhren.

Kl. 31 c, Nr. 310 928, vom 10. Miirz 
1918; Zusatz zu Nr. 300 611; vgl. 
St. u. E. 1919. C h r is tia n  H iils- 
m ey e r in  D u sse ld o rf-G ra fen - 
borg. Vorrichtung zum Gic Pe n dichter 
Metallkórper.

D er Schwimmkorpcr a, auf den 
beim Giefion der frei fallendo Metall- 
struhl auffiillt, ist m it einem Mantol b 
aus Motali uberdeokt, der den 
K orper a in der ersten Zeit, wo er 
noch auf dem Boden der GuBform 
aufliegt, schutzen soli. •

KI. 31 a, Nr. 310 506, vom 13. Mai 19167“  K a r l  
S c h m id t in  H c ilb ro n n  a. N. Schmelzojcn mit Ocl-oder 
Gasjeuerung.

Die durch dio Brcnnerkanalo a austretenden Heiz- 
flammen sollen dadurch im^Schmelzraum b oinor moglichst 
groBen Pressung untorzogen werden, daB die Deoko und 
der Boden des Schmelzrauines nach dem in der Mitte 
liegonden Abzugssohacht o zusammengezogen worden. y  > ,

Kl. 31 a, Nr. 3 1 i;i76 , vom 22. Juni 1917. E rn s t  
M einel in  H allo  a. S. Tiegelloser Metalkchmelzofen.

Der Ofen besitzt einen durch die Heizgaso direkt be- 
hoizbaren Schmelzraum a und einen m it ihm yerbundenen,

n e n b a u  in  A ltw a sse r  i. Schl. Schwemmucrfahren 
fur Feinkohlcn in Steinkohlenwaschen.

Der zum Bofordern der entscliliimmten Ecinkohlo 
in dio Bunker benotigte Kostonaufwand soli dadurch 
rorm indert werden, daB s ta tt des bishor liiorżu vorwen- 
deten Erischwassers das zum Waschen der Grobkohlo 
gebrauclito W asser benutzt wird.

Kl. 31 c, Nr. 311 330, vom 8. Eebruar 1913. A.-G. do r 
B r ia n s k c r  S c h io n o n -E ise n h iit te n w c rk o  u n d  Ma- 
s e h in e n fa b r ik e n  in  S t. P e to rsb u rg . V(.rjahren 
zur Herstellung ton Verbundgupstucken unter Verwendung 
ton zwischen den terschiedenen Metallsorten einzugiePenden, 
etioa ringjórmigen ScheidcWandcn.

Die zwischen den vorschiedenen Metallsorten cin- 
gelcgten ringfórmigcn Schoidcwiindo sind nicht in sieh 
goschlosscn, sondern gosclditzt, so daB ihre beiden, vor- 
zugsweiso zugcschlirftcn Seitenkanton uboreinanderliegen 
und sich beim GuB gegeneinander vcrschieben konnen. 
Es sollen hierdureh schiidlicho GuBspannungen yormieden 
werden.

Kl. 31 e, Nr. 311 262, vom 13. Oktobor 1912. D iin i try  
P iro g o ff  in  S t. P e te r s b u rg . V er jahren und Giep-
form zur Ausfiihrung des Verjahrens zur Herstellung eines 
dichten Gusses.

Dio Seitcn des zu gieBenden Blookes, die dio Richtung 
fiir das Anwachsen der Kristallo bedingen, werden ais 
geneigto oder gewundeno Hohlung ausgebildet. Bocin- 
fluBt die Unterfliiche des Bloekos die Richtung des Kristall-

gloichfalls bchoizbaren Sammelraum b. ErfindungsgemiiB 
ist lotzterer gegen den Schmelzraum bis auf dio untero 
\  erbindungsoffnung c vollstiindig abgescWosscn. Er wird 
durch die Heizgaso von obon und von den Seiten nur in- 
d irek t (von auBen) beheizt.

Kl. 31 c, Nr. 311 294, vom 3. Miirz 1918. D r. K a rl 
S ie g fr ie d  F u c h s  in  H ep p en h o im  a. d. B. Verfahren 
zur Herstellung ton Formpuder und eines z. B. ais Kern- 
sandbindemittel geeigneten klebrigen Sirups.

Die bei der alkalischen AufschlieBung pflanzlichei 
Rohstoffe (Stroh) sich ergebenden Ablaugen werden mit 
Siiuren beliandclt, um ihre die K lcbkraft mindernden 
Silikate und durch Satiren zorsetzbaren organischon Stoffo 
aus der Laugo zu beseitigen. Sie werden zum Trocknen 
gobracht, Tcrmahlen und ais Formpuder Terwendet, dio 
yerbleibende sauro Fliissigkoit wird neutralisiert und ein- 
gedickt; sie besitzt starko K lebekraft und wird ais Kern- 
sandbindemittel benutzt.

Kl. 1 a, Nr. 311 304, T om  29. Septem ber 1917. C arls- 
h i i t te  A e t.-G es . f iir  E isen g ieB cre i u n d  M aschi-

anwachscns nach der Oberfliiche, so wird sie in glei
cher Weise gestaltet.

Fiir dic Herstellung yon P lattcn, Blechcn u. dgl. 
wird eino GieBform a benutzt, dereń untero Flachseite 
bei schriigor Lago der Form im senkrochten und im wage- 
reehten Schnitt hohlgestaltet ist. Fiir jeden beliobigen 
Querschnitt des GuBstiickcs wird die Inncnwand der 
Form b von einer gewundenen bzw. Schraubon-Fliicho 
gebildet. FUr HohlguB is t dio Form c nach oben oder 
nach unten erweitert. Hierbei is t die nach unten gerichteto 
Soite ihres senkrechten Schnittes, falls die Form und der 
entsprechcnde K ern nicht gewunden sind, hohl gestaltet,

Kl. 24 c, Nr. 310 839, vom 25. Januar 1917. A p p a - 
r a to -V e r tr ie b s -G e s o l ls c h a f t  m. b. H. in  B e rlin -  
W ilm ersdo rf. Vom Dampf- oder Flussigkeitsdruek oder 
ton der Temperatur gesteuertes Gastenlil jur gewerbliche 
Gasfeuerungen.

Das Gasventil soli gleichzeitig ais selbsttiitiges 
Riickschlagyentil dienen, das verhutcn soli, daB das Gas 
von den Feuerungen zuruckstromt, insbesondere bei 
auftretcnden Explosionon. Der Hub des Ventils wird 
durch die Steuereinrichtung, welcho vom Dampf- oder 
Flussigkeitsdruek oder von der Temperatur gesteuert 
wird, begrenzt, wahrend der AbscliluB des Ventils durch 
zuruckstromende Gaso o. dgl. jederzeit unabhiingig von 
der Steueryorrichtung erfolgen kann.

Kl. 40 a, Nr. 310 971, vom 18. Marz 1917. M. L is  - 
sa u e r  & Co. u n d  W ilhe lm  V e n a to r  in  C óln a. R h . 
Verjahren zum Einsehmelzen ton Legierungen und MetaUen, 
insbesondere ton Zink.

Das SchmelzgefaB wird beim GieBen luftdicht ver- 
schlossen und das daboi zur Verhutung von Oxydationen 
in dasselbo cingcleitetc inertc Gas (Stickstoff) darin 
dauemd unter Ueberdruck gehalten, eo daB Luft nicht 
cindringen kann.
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Kl. 18 a, Nr. 311 021, vom 7. April 1916. J. P o h lig  
A k t.-G es . in  C ó ln -Z o lls to ck . Yerjahren und Vor- 
richtung zum Begichten von Schachłófen mittels stetiger 
Fórderer.

Das bekannte Vorfahrcn der Begichtung yon Schacht- 
ófon m ittels stetiger Fórderer wird dahin woiter aus- 
gebildet, daB die Móllerung in don FórdergefiiBen selbst

Kl. 21 h, Nr. 311 107, vom 27. Februar 1917. A ktion- 
g e s e l ls c h a f t  B ro w n , B o v eri & Cie. in  B aden, 
Schw eiz. Anschlufiklemme fur horizontal- oder schrag- 
liegende Elektroden ton Lichlbogenófen.

Das Eatfernen yerbrauchter und das Einsetzen neuer 
Elektroden soli durch ein feststcllbares Scharniergelenk a
zwischen ICabelanschluB b uud ElektrodenanschluB c✓ . . - -

auf Hiittensolilo und dio Ablagcrung des Gute8 unmittol- 
bar auf dom OfenyerschluB beibehalten wird. Demzufolge 
werden dio Móllerbestandteile auf der Huttensohle schich- 
tenweise in dio FórdergefiiBo dos stotigen Fórderers a 
eingetragen. Dor stetigo Fórderer wird hierzu entwoder 
an den Ausliiufen der vorschiedoncn Vorratsbehaltcr b 
yorbeigcfiihrt oder es wordon ihm dio einzelnen Bestand- 
teile des Móllers durch jo oinen besonderen stotigen Fór- 
dorer zugotragen. Der tibereinandergeschichtete Molier 
wird in das AufnahmogofiiB o geschiittet und durch Sonken 
von dessen Boden d unm ittelbar in den Hochofon bofórdert. 
Das in bestim inten Zeiton vollkommen selbsttatig er- 
folgende Senken des Bodens d wird durch einen Schwim- 
nier, einen Ueberlauf o. dgl. bowirkt, der boi Erreichung 
oiner bestim mten Schutthóhe odor eines bestim mten Go- 
wiohtes den Deckel e des Behalters schlieBt und seinen 
Boden d óffnet. Wiihrcnddossen auf dćr Gicht angelangter 
Molier wird in einen Hilfsbehiiltcr geloitet.

Kl. 18 a, Nr. 311118,vom 27. Januar 1918. D e u tsc h -  
L u x e m b u rg isc h e  B e rg w erk s- u n d  H u tte n -A k -  
t io n g e s e l ls c h a f t  in  B ochum . Verjahrcn zur Vor-
bereitung ton Eisen-, Stahl- und sonsligen Metallspdnen 
iiir die Heifibrikettkrung.

Dio hoiB zu brikcttierenden Metallspiine werden in 
einem Rotierofen in rcduzierendcm Feuer im Gegcnstroin 
zu den Verbrennungsgasen auf dio fiir dio HeiBbrikettie- 
rung goeignete Tem peratur gebracht. Sio werden hicrbei 
von einer fost haftenden reduzierenden Gasschicht um- 
hiillt, dio sie gegen Oxydation beim Ueberfiihren in die 
PrcBform schiitzt.

Kl. 12 e, Nr. 311144, vom 10. A pril 191S. S iem en s- 
S c h u o k e rtw e rk e  G. m. b. H. in  S ie m e n s s ta d t bei 
B e rlin . Verfahren zur elektrischen Rcinigung ton Gascn.

Die zu reinigenden Gase werden wahrend ihres Vor- 
iiberziehens an Elektroden, von denen dio eine m it hoch- 
gespanntor Elektrizitiit geladen ist, Druckandcrungen aus- 
gesetzt. Auch kann hierbei dic Spannunghder Elek
troden gośindert werden.

Kl. 1 8 a, Nr. 311629, vom 11. Miirz 1917. D r. W il
helm  S c h u m a c h e r  in  B erlin . Verfahren zum Sintern 
ton  frischtm Gichtstaub.

D er aus den Staubsammlern kommonde frische Gicht
staub wird, um die Verbrennungswiirmo des in ihm ent- 
haltenciv metallischen Eisens (Eisenschwamm) fiir den 
SinterprozeB zu re tten , dera rt in den Sinterofen uber- 
gefiihrt, daB er m it der Luft nicht in Beriihrung kommt. 
U nter Umstiinden soli sich das Sintern solchen Staubes 
ohno Hinzufiigung von Brennstoff durchfuhron lassen.

drchbar, und zwar unabhatigig von der gleichfalls dreh- 
baren Aschenschussel d, dem R ostunterteil b und der 
Rosthaubc c. Das Heben und Senken des Rostes erfolgt 
so atets_an einer andern Stelle.

/Kl. 31 c, Nr. 311 295, vom 15. Juni 1913. N ik o la u s  
B o u sch k o ff u n d  W ła d im ir  K o u rb a to v  in  S t. Po- 
te r s b u rg ,  R u B lan d . Verjahren zum Erzielen dichter 
Gufistucke mittels Einwirkung eines Elektromagneten wah
rend des Erstarrens.

;Der Elektromagnet wird nicht wio bei einem alteren 
Verfahren m it der Oberflache des Metalles in  Beriihrung 
gebracht, sondern ih r nur móglichst geniihert und bis 
zur Abkiihlung des Metalles, welches am besten iiberhitzt 
Tergossen wird, in dieser Stellung gehalten.

orloichtcrt werden, welehes das von der Elektrodo Ioa- 
gelósto Elektrodenklemmstiick c aus dom Bereich der 
Elektrodę herausklappt, wodurch Raum wird, dio Elek- 
trode aehsial zu ontfernen oder einzusetzen.

Kl. 1 a, Nr. 311 585, vom 12. Mai 1917. Sr.-Sng. 
D r. F r i tz  W iis t in  A achen. Verjahrenzur Aufbcrcitung 
kiesclsaure- und silikathaltigcr Eisentrze.

Dio kioselsaure- und silikathaltigen Eisenorze werden 
unter Druck m it Lósungen der Alkalien oder Alkali- 
karbonate behandelt. Wahrend diese Lósungen bei 
Atmosphiirendruck dio Erze kaum angreifen, lósen sio 
bei einem Druck von wenigen Atmospluircn dio rorhandeno 
Kicselsiiure praktisch vollstandig auf.

Kl. 24 e, Nr. 311238, vom 20. Mai 1916. Zusatz 
zu Nr. 279 G51; vgl. St. u. E. 1915, S. 864. S ieg fried  
B a r th  in  D u sse ld o rf . Drehrostgaserzeuger.

Nach dem Zusatzpatent is t auch dio Wellenbahn a, 
welcho die Schonkelbewegung des Rostes b heryorruft,
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Zeitschriftenschau N r 8 .1)

Allgemeiner Teil.
Gesehichtliches.

Dr. Cecil EL Desch: Dio E n tw ic k lu n g  des P ude lo l- 
prozesses: Auszug aus einem Vortrag, gehalten am
8. Pebruąr 1919 vor dem Staffordshire Iron and Steel 
Institu te. Der Gegenstańd ist ziemlich erscliopfend be- 
handelt. [Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 14. Febr., S. 191/2;
21. Febr., S. 229.]

Wirtschaftliches.
G. Rasch: W o ltw ir ts c h a f tlic h e  I r r t i im e r . [St. 

u. E. 1919, 10. Ju li, S. 776/8.]
D as U r to i l  d o r S a o h v e rs ta n d ig o n  u b e r  den  

F r ie d e n s v e r tra g . [St. u. E. 1919, 10. Ju li, S. 794/5.]
Prof. Dr. F. Beysehlag: W iew eit . is t  D o u tsch - 

la n d  n a c h  dom  W eltk rio g o  vom  B czug  ausltin - 
d isc h o r M in e ra l-R o h s to ffo  a b h a n g ig ?  Schildert 
dio GroBe der Abhangigkoit Deutschlands von den Roh- 
stoffen des Auslansdes, insbesondere an Edelmetallen und 
Sparnietallen, geht naher auf unsere Eisenwirtschaft ein 
und unseren Manganbedarf, be&prieht unseren Reichtum 
an Brennstoffon und schildert schtieBlicb dio heimischo 
Stickstoff- und Aluminiumgewinnung. [Z. d. V. d. 1 .1919, 
29. Miirz, S. 278/84.] .

D ie W ir ts c h a f ts la g e  u n d  W ir ts e h a f ts p o li t ik  
D e u tsc h la n d s  n a c h  dem  F ried en . [Wochenschrift 
der Handelskammer zu DiisseJdorf 1919, 26. Juli,
S. 258/68.]

D ie G efiih rd u n g  T o n  D e u tsc h la n d s  k iin f t ig e r  
K oh le  n w ir t s c h a f t  d u rc h  dio F rie d e n sb o d in -  
gungen.*  [St. u. E. 1919, 17. Ju li, S. 825/7.]

Franz Anton Bechtold: D as G eld in  d e r  V olks- 
un d  W e ltm a rk ts w ir ts c h a f t .  [St. u. E. 1919,31. Ju li, 
S. 893/5.]

Dr. H ansDavid: D as d e u tsc h e  P ri v a to ig e n tu n i 
in  den  E n te n te la n d o rn . Cm Friedensyertrag legen 
unsere Foinde Beschlag auf das gesanite deutsche Priyat- 
oigentum in ihren Landern und ycrpllichten den deutschon 
Staat,soine Staatsangehorigen zuentschiidigen. Vorfasser 
teilt das deutscho Auslandskapital ein in 1. lan^fristige 
Anlagen, 2. AuBenstande und 3. Deposita. Erstero 
schiitzt er auf 13% Milliardon, die AuBenstande auf 
3%  Milliardon und den Gcsamtwcrt des deutschon Priyat- 
eigentums in den feindlichen Liindern auf mindestens
17 bis 18 Milliardon Mark. [Weltwirtscliaftszeitung 1919,
18. Ju li, S. 673/5.]

Dr. Fritz Terhalle: U nsere  V a lu ta  im  K riego 
u no n ach  dem  K rieg . Verfassor gibt zunaehst eino 
Uebersicht iiber dio Kursbcwegung im Kriege und nach 
dom Waffenstillstande, untersucht dann dio Griinde der 
Valutanot und maeht schlieBlieh Yorschliige zur Wieder- 
horstollung unserer Wahrung. [Chem. Ind. 1919, Juliheft, 
S. 153/61.]

Dr. Alfred Schmidt, Essen: Dio groBe E in in a lig e . 
Bespreehung und K ritik  der groBen Vermo;iensabgabe. 
(W irtschaitsdienst 1919, 25. Ju li, S. 565/7.] ~

D ie  k iin f t ig e  M a rsc h r ic h tu u g  d e r  fro ion  G e
w e rk sc h a fte n , [St. u. E. 1919, 24;'. Ju li, S. 857/60,]

Dr. Tiinzler: D as B e tr ie  b s ra tg e se tz . Wondot 
sich gegon die Einrichtung yon Betriebsriiten, nicht Weil 
sie den Unternehmer schiidigen, sondern die Unterneh- 
mung, an derem Wohlergehen doch auch die Arbeitnehmer 
und die Allgemeinheit lebhait beteiligt sind. [Der Arbeit- 
geber 1919, 15. Ju li, S. 163.]

l ) Vgl. St. u. E. 1919, 30. Jan ., S. 129/35; 27. Febr., 
S. 229/33; 27. Marz, S. 332/7; 24. April, S- 452/6; 29. Mai, 
S. 608/12; 26. Juni, S. 727/31; 31. Ju li, S. 883/9.

Dr. Adolf Giinther: D as M itb estim m  ungs-
r e c h t  do r A n g e s tc llte n . Yerfasser suoht die Ange- 
stolltenbewegung aus den Zeityerhiiltnissen zu erklaren. 
Er yerkonnt nicht das Gefahrliche eines Mitbestimm ungs- 
rechtes der Angestelltonausschusse, empfiehlt die zeit- 
liche Begrenzung eines solchen Mitbestńnmungsreclites 
und glaubt, dio Angestcllten wurden sioh inzwisohen 
auf ihre vornehmsto Aufgabo wiederbesinnen, namlich 
don Ausbau ihrer Berufsorganisation. Dann wiirde der 
Schwerpunkt walirsehoinlieh von selbst vom Betriebe 
weg auf dio Gesamtheit des Berufes gelegt ■werden. 
[Deutsche Wirtschafts-Zoitung 1919, 1. Juni, S. 317/25.] 

Dr. Weber: D as M itb e s tim m u n g s re c h t. Nach 
Ansicht des Verfassors schieBon dio Forderungon gcwisser 
Kreise yon Angestcllten und Arbeitem liirisichtlich ihres 
Mitbestimmungsrechtes woit iiber das Ziol hinaus. Zweek- 
niiiBigerwcise muB erst eine Erziehung und Schulung 
der Arbeitnehmer stattfinden, beyor Einrichtungon ge- 
sehaffen worden, dio zu Reibungen fiihren. [Deutsche 
'W irtschafts-Zeitung 1919, 1. Ju li, S. 370/4.]

D as B e tr ie b s ra te g e s e tz  in  O este rro ich . Mit- 
teilung des W ortlautes des Gesetzes. [Der Arbeitgober 
1919, 15. Ju li, S. 169/70.]

Hans Lam bortz: D ie A rb e ite rfra g o  in  J a p a n . 
Dio Lago dos Arboiters in Japan is t oino sobr gedriickte, 
und seino Vbrsucho, sich bessere Lebonsbcdingungen zu 
Tcrseliaffen, sind bisher in den AnfiŁngon steckon.ge- 
blieben. [Wirtschaftsdienst 1919, 1. August, S. 585/8; 
S. August* S. 605/8.]

Ju liu s Mann: D ie P r iy a t in i t ia t i y e  a is  W ir t-  
s c h a f ts f a k to r .  Verfasser bespricht vom sozialdemo- 
kratischen Standpunkt aus dio Bedeutung des eigen- 
niitzigcn Ansporns im sozialisierton Unternehmen und 
kommt zu dem Schlusse, daB der Erfolg der Sozialisierung 
der Industrie durch den Fortfall des Unternchmungs- 
geistes des Unternehir.ers nicht gefiihrdet werde. „Weder 
produktions- noch organisationstcchnisch is t ein Abwan- 
dern geistigor K rafte zu erwarten, die im Rahmen dos 
sozialisierton Unternehmens den gleichen Boden fiir ini- 
tiatiyo Arboit finden konnen und werden. Dio Grenzen 
der Sozialisierung sind nioht dadurch, sondom allein 
durch die S truk tur und die okonomischo Reife der In 
dustrie gesetzt.“ [Der Kam pf 1919, 19. Ju li, S. 474/8.] 

K arl K autsky; S c h w ie rig k e ite n  do r S o z ia l i
s ie ru n g . Der bekannte Theoretiker des M arxismusgeht 
davon aus, daB Sozialismus nicht Sache des Prolctariats 
allein, sondern Sache dergesam ten Mensohheitsei. Diesen 
Zusammenhang seines Klasseninteresses m it dem Geeell- 
sehaftsinterosse muB das Proletariat begrcilen und jenes 
diesem unterordnen, wenn es zu einem wirklichen, dauern- 
den Sozialismus kommen wolle. Die Schwierigkeitender 
Sozialisierung bestehen nach K autsky weniger in  dem 
Widerstande der Kapitalistenklasse, ais darin, die Intellek- 
tuellen und dio Bauern fiir sich zu gcwinnen. H at das 
Proletariat dieso beiden Kreise hinter sich, braucht es 
die K apitalisten nicht zu fiirchten. [Der Kampf 1919,
19. Ju li, S. 469/74.]

Ed. Bernstein: A n trio b e  u n d  W ego d e r S o z ia 
lis ie ru n g . E in  Vortrag, gehalten vor der Korporation 
der Kaufmannschalt zu Berlin, in welchom der Verfasser, 
ausgehend yon den Ansehauungen yon M ars und Engels 
iiber das Wesen und die Entwicklung dos Sozialismus, 
die augenblieklichen Zustande in  Deutschland zu erklaren 
sucht. [Correspondenz der Aeltesten der Kaufmannscliaft 
yon Berlin 1919, 25. Ju li, S. 63/8.]

Dr. mont. A. Padour und L. Moućka: V er- 
s t a a t l io h u n g  u n d  S o z ia lis ie ru n g  yo n  K o h le n - 
b e rg b a u u n te rn e h m u n g e n . Die Abhandlung bezieht 
sich auf den Bergbau des tschecho-slowakischen Staatos,
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hauptsaclilich also auf die Bergbauuntomchmungen in 
Bohmen, Miihren, Schlesien und der Slowakei. [Mont. 
Rundach. 1919, 16. Juni, S. 361/4; 1. Ju li, S. 406/9;
16. Ju li, S. 446/50.]

D ie G e m e in w ir ts c h a f t  n a c h  d en  P la n o n  des 
R e ic h s w ir ts c h a f ts m in is te r iu m s .*  [St. u. E . 1919,
3. Ju li, S. 761/4.]

Berthold N othm ann: Dio g o b u ndone  P la n w i r t 
s c h a f t  u n d  die E is o n in d u s tr ić .  [St. u . E . 1919,
17. Ju li, S. 806/12.]

D ie be a b s ic h tig to  B ild u n g  vo n  A u B en h an 
d e ls s te l le n  u n d  d ie  E is e n in d u s t r ie .  [St. u. E. 1919, 
17. Ju li, S. 821/2.]

Dr. Clemens K lein: D as F ia sk o  d e r  , ,P la n -
w ir t s c l i a f t“ . [W eltwirtschaftszeitung 1919, 25. Ju li, 
S. 697/8.1

Dr. Alfred Schmidt, Essen: D ie G o m cin w irt-
s c h a f t  fiir  K a li. Ausfiihrlichor B ericht iiber dio end- 
gttltigo Rcgelung der Kaligemeinwirtschaft. [Wirt- 
schaftsdienst 1919, 1. August, S. 584/5.]

R .' Quaatz: Dio R e ic h se ise n b a h n e n .*  (M it
anschliefiender Diskuśsion.) [St. u. E. 1919, 3. Juli, 
S. 737/45.]

D e r F r ie d e n s y e r t r a g  u n d  die d o u tsc h o n , 
E ise n b a h n e n . [Zoitg. Eisonb.-Verw. 1919, 6. Aug., 
S. 610/2.]

Faude: S in d  B e z irk s s tc l lc n  f i ir  E is e n b a h n -  
b e tr ie b  u n d  -v e rk e h r  n o tig  ? Bei dem Aufbau dor 
Verwaltung der Reichseisenbahnen is t auch der Vor- 
schlag aufgetaucht, zwischen Eisenbahndirektion und 
órtlichc Dionststellon Bezirksstcllcn oinzuschalten. Im 
genannten Aufsatz wird ein Bcdurfnis zur Schaffung sol- 
cher Stellen vemeint. [Zeitg. Eisenb.-Verw. 1919,
19. Ju li, S. 555/7.]

LouisN igot: D ic  d o u tscheD  E is o n b a h n v e rk e h rs -  
wego. Behandelt in der Hauptsacho dio groBen Eiscn- 
bahnverkehrswcgo Deutschlands, die Anlage der Knoton- 
punkte, dio ais m ustergultig hingestellt wird. [La Tecli- 
nique Modernę 1919, Juniheft, S. 273/9.]

Paschedag: G e d an k en  zu r  O rg a n is a tio n  d e r  
k iin f t ig o n  d e u ts c h e n  R e ic k se iso n b a h n o n . Dor 
Aufsatz enthalt Bemerkungen zu der Abhandlung von 
R eg.-Rat Quaatz iiber „Einrichtung und Betriebsver- 
waltung bei don kunftigcn Reichseisenbahnen" [Zoitg. 
Eiscnb.-Verw. 1919, 2. A ugust, S. 599/602.]

Dr. N. Hansen: J a p a n s  K o n k u rre n z  in  d o r
E ise n -  u n d  S ta h lp ro d u k t io n . [Deutsche Metall- 
Industrie-Zeitung Nr. 17, S. 1221/7.]

Gg. Engelbert Graf: Dio ru ss isch o  S ch w cr-
e is e n in d u s t r ic . .  Goschichtlicher Ueberblick iiber dio 
Entwicklung der russischen schweren Eisenindustrie. 
[Der K anipf 1919, Juniheft, S. 435/40, Ju liheft, 
S. 491/504.]

P r iifs te llo  f i ir  E r s a tz g l ie d e r .  [St. u. E . 1919, 
S. 816.]

N o rd w o stlich o  G ruppe  dos Y e ro in s  d e u t-  
so h o r E ise n -  und  S ta h l in d u s tr ie l lo r .  (Bericht an 
die Hauptversammlung am 11. Ju li 1919.) [St. u. E . 1919, 
24. Ju li, S. 829/37; 31. Ju li, S. 866/73.]

Technik und Kultur.
D or G ew erbeflo i B. im  F ilm . Es w ird auf die 

yolkserzieherische W irkung des sog. Workfilms m it Hand- 
werks- und Fabrikaufnahmen hingewiesen. [Verh. Ge- 
werbfl. 1919, Miirz, S. 92/4.]

Technische Hllfswissensehaften.
F. Schraml: Z ur g ra p h isc h e n  B e h a n d lu n g  k a -  

lo r is c h e r  u n d  fo u e ru n g s te c h n is e h e r  B ero ch n u n - 
g en  bei B e r iic k s ic h tig u n g  d e r  V e ra n d o r l ic h k e i t 
d e r  sp e z if is c h e n  W arm en  u n d  W a rm c tó n u n g o n  
m i t  d e r  T e m p e ra tu r .*  Zur Bestimmung des Wiirme- 
inhaltes usw. worden alle Gasbestandteile auf eino be- 
stim m te Einheit einos dorselbon bczogen. Dio Arboit 
beriikrt sich u. a. m it den Ausfuhrungen von Ostwald

(ygl. St. u. E. 1919, C. Jun i, S. 625/6). W ir behalten 
uns liahere Behandlung dos Gebietes vor. [Feuerungs- 
technik 1919, 1. Mai, S. 112/20; 15. Mai, "S. 125/9.] .

H. Bonto: B o it r a g  z u r  B e re c h n u n g  d e r  Z apfen . 
Hinweis, daB die in den Taschenbiichern angegebenen 
W erte der Reibungsarboit bczogen auf die Zapfenprojek- 
tion Tollkommen unmóglieli und deshalb auszumerzen 
sind. [Z. d. V. d. I. 1919, 31. Mai, S. 510.] 

Versuchswesen.
M. L. Felscr: A m e rik a  b a u t  V o rsu e h sh u tte n -  

w erk .*  Kurze M itteilung iibor, oino Versuchsanlage des 
Bureau of Standards, bestehend aus 300or-Walzen- 
straBe, 150-t-lufthydraulischer Presse, 10-t-Ziehbank, 
kloinem Eiektroofen, K ran usw. [Ir. Tr. Rey. 1919, 
29;Mai, S. 1409.]

Normung.
C. Heidebroek: N o rm u n g s b e s tro b u n g e n  und

te c h n is c h e  B e ru fs a u sb ild u n g . [Z. d. V. d. I. 1919, 
17. Mai, S. 466/7.]

R ichard Baumann: Z u r N o rm a lis ie ru n g sfra g e . 
Der Verfasser lćnk t den Blick auf Gefahren, die die Nor
mung m it sich bringon kann. Engere Fiihlungnalime mit 
dem NormenausschuB der deutschen Industrie hiitte ihn 
aber davor bewahrt, zum Toil offene Turon einzuronnen 
und iiber das MaB berechtigter, d. h. aufbauendcr K ritik 
so weithinauszugehon. [Z. d. V. d. I. 1919, 7. Juni, S. 531/4] 

D I-N o rm en . [St. u. E. 1919, ^12. Juni, S. 665; 
24. Ju li, S. 849.]

Brennstoffe.
Allgemeinfes.

Dr. IC. Schrobcr: E ig e n s c h a f te n  u n d  Z usam - 
m e n s e tz u n g  d e r  B re n n s to ffe  in  z e ic h n e r is c h o r  
D a rs te llu n g .*  Darstellung der Brennstoffe in bczug 
auf ihre Zusammensetzung aus den drei Grundstoffen C, 
H  und O in einem Dreiecksbezugsnetz [Z. f. Dampfk.
u. M. 1919, 25. Ju li, S. 225/6.]

W. A. Selvig, W. C. R atliff und A. C. Fioldner: 
S c h m e lz b a rk c i t  d e r  K o h lcn asch o . In  Betracht 
gezogen sind nur amorikanischo Kohlensorton. [Cliemical 
and Metallurgieal Engineering 1919, 15. Miirz, S. 274/6.] 

S c h m o lz te m p e ra tu r  d e r  K o h len asch e . K urier 
Auszug aus einem 120 Soiten umfas^enden Bericht dos 
„U. S. Bureau of Mincs" von Arno C. Fieldnor, Albert
E. Hall und Alexander L. Field. [Ir. Coal Tr. Rev. 1919,
14. Febr., S. 197-1

Holz- und Holzverkohlung.
C.M ariller: Dio H o lz y e rk o h lu n g  in  F ra n k ro ic h  

w a h re n d  d es K rieges.*  Uebersichtliche Darstellung 
des zeitgemaBen Gegenstandes m it bosonderer Beriick- 
sichtigung der Gowinnung und Venvertung dor Neben- 
erzeuguisse der Holzdestillation. [La Tcchnique Moderno 
1919, April, S. 166/74; Mai, S. 215/21.]

Kokereibetrieb.
N e u e ru n g e n im  K o k e re ib e tr ie b .*  Beschreibung 

der Neuerungen im mechanischen Teil des Kokerei- 
betriebes des Workes von Bradford Road in  Manchester. 
[Góu. Civ. 1919, 26. April, S. 340.]

K o k so fe n tiiro n  m i t  L e h m a ic h tu n g , [Koppers 
1919, H oft 5.]

S ic h e rh o itsg a sb re n n e r . Beschreibung eines zum 
P aten t angemeldeten yorbesserteri Sicherheitsgasbrenners 
System Klonne. [Z. f. B., H. u. S. 1919, Bd. 67, 1. Heft, 
S" 17/22.]

Koksofengas.
Otto Ohnesorge: D ie A b sau g u n g  d e r  F u llg a se  

im K o k e re ib e tr ie b e .*  [St. u .E . 1919,3. Ju li, S. 749/52.]

Erze und Zuschlage.
Eisenerze.

F. H. H atch: D ie ju r a s s i s c h e n  E ise n e rz e  GroB- 
b r i ta n n ie n s  w -ir tsc h a f tl ic h  b e tr a e h te t .  [Ir. Coal 
Tr. Rey. 1918, 10. Mai, S- 519/22; 17. Mai, S. 549/51.j
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Manganerze.
F. Beyschlag: Dio M a n g a n c rz la g o rs ta t te  von 

H o h e n k irc h e n  boi K asse l.*  H ier bestand friiher ein 
ausgedehnter Abbau, der aber lango Zeit stillgelegen hat. 
Im  Mai 1917 wurde der Betrieb m it erheblichen Mitteln 
wieder aufgenommen, doch zeigte sich leider, da 13 dio 
yerbliebenen Reste des Erzlagers nur goring w aren, so 
daB deron Abbau nicht lohnte. [Z. f. prakt. Geol. 1919, 
Juni, S. 87/9.]

Erzaufbereitung.
M a g n e tisc h o r S chcider.*  Abbildung und Be- 

schreibung eines macnetischen Scheiders der Rapid 
Magnetting Machino Company Ltd., The Crescent, B ir
mingham, zur Aufbereitung yon Wolfram-Zinn-Erzen. 
[Ir. Coal Tr. Bey. 1919, 14.' Febr., S. 203.]

Schlacken.
Hochofenschlacken.

Emil H artung: D ie E rzeu g u n g  h y d ra u l is c h e r  
B in d e m it te l  au s E ise n h o e h o fe n sc h la c k e n . Be- 

. sprechung der hydraulisehen Eigenschaften der Hochofen
schlacken und der W eiteryerarbeitung der Hochofen
schlacken zu Hochofenzcment, Eisenportlandzemcnt und 
Portlandzement. [Metallborse 1919, 24. Mai, S. 341/2; 
31. Mai, S. 473/4; 7. Juni, S. 501/3.]

Emil H artung: D ie E isen h o ch o fo n sch laek en  
u n d  ih re  n u tz b r in g e n d e  V erw endung  ais G ru n d 
lage  fiir  neuo In d u s tr ie z w ó ig e . Allgemeine Aus- 
fiikrungen iiber Entstehung und Weiteryerwendung yo n ' 
Hochofensohlacke. [Metallborse 1919, 19! April, S. 320/1; 
26. April, S. 343/4.]

Feuerungen.
Kohlenstaubfeuerungen.

E in  n e u e s  V e rfa h re n  zu r V e rfeu c ru n g  vo n  
K o h len stau b .*  Eingchende Beschreibung der Kohlcn- 
staubfeuerung bei Dilworth,. Porter & Co. in Pittsburg 
zum Ersatz fiir das ehemals yerwendete Naturgas. Es : 
sind 2fi Kniippel-Warm-Oefen yerschiedener Art yorhan
den. [Iron Age 1919, 28. Febr., S. 545/9.] 

Oelfeuerungen.
Z u r B ek iim p fu n g  d e r  K o h lonno t.*  Zeiclmung 

und Beschreibung einer O elfeue ru n g sa .n lage der Firm a 
Gebr. Pierburg, Berlin-Tempelhof. [Glaser 1919, 1. Ju li, 
S. 6/7.]

Gaserzeuger.
Fr. H erbst: K o h le n a u fb e rc itu n g  u n d  G as- 

erzeugung .*  W ir bekalten uns vor, auf den Gegenstand 
an anderer Stelle zuriickzukommen. [J . f. Gasbcl. 1919,
14. Juni, S. 317/23.]

Ausnutzung minderwertiger Brennstoffe.
G. Debesson: Y erw en d u n g  m in d e rw e r t ig e r

B re n n s to ffe  in  d e r  In d u s tr ie .*  ■. (Fortsetzung.) 
Torfyergaser. Torfgasyerwertung. Torfgasfeuerungen 
fiir Dampfkessel. SehluBfolgerungen. [Teehn. mod. 1919, 
Mai, S. 211/5.]

F e u e ru n g  f i ir  H o lz , H o lzab fiillo  u n d  T orf.*  
Dieselbe wird ausgefiihrt yon der Gesellschaft fiir Feu- 
erungsanlagen W. Schmidt & Co. in Berlin. [Z. V. d. Ing. 
1919, 7. Juni, S. 543/4.]

Oefen.
GaSofen.* Abbildung und Beschreibung eines nach 

dem neuen „Revergen“-Prinzip gebauten Gasofens der 
Dayis Furnaee Company. Oefen dieser A rt konnen zum 
Gliihen, Bjirten, SchweiBen, Schmelzen u. dgl. yerwendet 
werden. [Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 21. Febr., S. 227.]

W arm o fen  fu r  W erk zeu g s tak l.*  Beschreibung 
und Zeiehnung eines neuen dreikammerigen, zylindrischen 
Wanuofens nach dem P aten t yon W. R. Bennett und 
der Bennett Metal Treating Company in  Elmwood, Conn. 
[Łon Age 1919, 28. Febr., S- 553.]'

Krafterzeugung und -yerteilung.
Erich Philippi: A m e rik a n isc h e r  K ra f tw e rk -

b e tr io b  m i t  n ic h t .  m a rk tf i ih ig o r  K ohle,* Be- 
schroibung einer Anlago der Leliigh Nayigatioń Electric 
Company, die Abfallkohlo aus Brecbern und Wiisekem 
yerfeuert. [El. K raftbetr. u. B. 1919,14. Mai, S. 108/11.]

Kondensationen.
© r.^tig. Leopold Heimann: D ie E in sp r itz k o n d e n -  

s a t io n  in  A m erika,*  Entwicklung des Einspritz- 
kondensators m it dem Yordringen der Dampfturbinen. 
Gleichstrom- und Gegenstromprinzip. Besprechung der 
Ausfiihrungen der iuhronden Fabriken, insbesondere auch 
Erorterung dor Hilfsmaschinen m it ausschlicBlicher Um- 
laufbewegung. [Z. d. V. d. I . 1919, 29. Marz, S. 284/9; 
5. April, S. 308/12.]

Gasmaschinen.
S now -G asgob liise  au f  d en  P a rk g a to  W orks.* 

Zwillings-Hochofengasgeblase von 700 cbm/min Loistung 
bei 88 Umdrehungen. Gasmaschinonzylinder 010 mm (|), 
Gebliisezylinder 1500 mm (]), Hub 1220 mm. Eigenartig, 
is t dio Anordnung der Gebliisezylinder auf der Riickseite 
der Kurbelwelle. Im  iibrigen typiseh amerikanisehe Bau
a rt m it Bajonettrakmen. Ein- und AuslaBventilo seitlich 
angebąut, dic zugehorigen einfach dureh Hebel von dem 
gleichen Steuernocker angetrieben. [Ir. Coal Tr. Rey. 1919, 
31. Jan., S. 132/3.]

Arbeitsmaschinen.
Transportanlagen.

M asck inelle  E rzu m seh lag an lag o .*  Beschreibung 
dor Anlago auf den Gartskerrie Irnworks in Coatbridgo. 
Das in Eisonbahnwagen einlaufende Erz wird dureh 
W agenkipper zu ebener Erde in Behaltor entladen,

. yon dioson in Seilbahnwagen abgezogen, die iiber oine 
, Schragstrecko zu einer fest vcrlogten Lagerplatzseilbahn, 
laufen. Aufgenommen wird das Erz durchDampfschaufcln 
welche dio Gichtkiibel bcladen, dio auf zweckmUBig ver- 
teilten Gleisen herangebracht werden. Die Anlagekosten 
sind jedesfalls sehr gering, der Platzbedarf allerdings 
erheblich. [Ir. Coal Tr.- Rev. 1919, 2. Mai, S. 534/6.]

Hr. Gante: D as H o lz g lie d o r-S e h u p p o n -F o rd e r-  
band.* Das Forderbaiid bostekt in soinoni Skelett aus 
einer A rt Gallscher K ette , in dio die Holzglieder so ein- 
gofiigt sind, daB eine yollkpmmen dichte Oborflache ent- 
steht, wiihrend dio Gelonkigkeit gewahrt bleibt. [Brauti- 
kohle 1919, 21. Juni, S. 165/6; Fordertechnik 1919,
15. Mai, S. 55/6,]

Werkseinrichtungen.
Beleuchtung.

Jacques Deschsmps: F a b r ik b e le u e h tu n g ,*  Be
deutung der Beleuchtungsfrage, Tageslichtbeleuchtung 
und Beleuchtung m it kunstlioHąm Licht. Der Aufsatz 
stiitzt sich namentlich auf die in England in den letzten 
Jahren ausgefiihrten wissensehaftliehen Untersuehungen 
yon Marks u. a. [Techn. mod. 1918, Sept., S. 413/7.]

Roheisenerzeugung.
HochofenprozeB.

J. Hollings: A n w en d u n g  d e r  R a s td u s e n .*  [Ir. 
CoalTr. Rev. 191S, 20. Sept., S. 320/1;27. Sept., S. 349. -  
Ygl. St. u . E. 1919, 3. Ju li, S. 755/7.]

Hochofenbetrieb.
J. A. Mohr: D ie B e g ie h tu n g  vo n  H ocho fen . Be

sprechung einer zweckmaBigen Hochofenbegiektung und 
dereń EinfluB auf den Ofengang. [Ir. Tr. Rey. 1919, 
29. Mai, S. 1413/5.]

U e b e r d ie  V erw endung  y o n  S ta h lsp iin e n  im  
H ocho fen . Wir werden auf den Gegenstand noch naher 
eingeken. [Engineering 1919, 11. Ju li, S. 58.]

G a sre in ig u n g  S y s tem  F re y ta g -M o tz le r .*  Be- 
schreibung dieses neuen Gasreinigungsyerfahrens.daseinen
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D rehfilter-A pparat zu Hilfe nimmt. [Z. f. Dampfk. u. 
M. 1919, 18. Ju li, S. 220/1.]

Elektroeisen.
Dr. Alfred Stansfield: E le k tr is c h e  R o h e ise n -  

e r z e u g u n g in  B rit is c h -C o lu m b ie n . [Ir. CoalTr. Rev. 
1919, 7. Marz, S. 287. -  Vgl. St. u. E. 1919, 3. Ju li, 
S. 754/5.]

Sonstiges.
Dor „D orr Thiokener“ . Beschreibung dos „D orr 

Thickener", einer Einrichtung zur Reinigung der Hocb- 
ofenabwiisser unter gleiohzeitiger Gewinnung der darin 
onthaltcnen wertyollen Bestandteile. [Ir. Coal Tr. Rev. 
1919, 14. Eebr., S. 201.]

GieBerei.
Allgemeines.

E. Schiitz: Dio M a te r ia lió n  d o r G ieB orei. [Z. 
GieCereiprax. 1919, 12. Ju li, S. 374/5; 9. Aug.,
S. 429/30,]

Erbreieh: A u sb ild u n g  vo n  Gie B c re ite c h n ik e rn  
au f  d e r  s t a a t l ic b e n  H iit te n s c h u lo  in  D u isb u rg .*  
[GieB.-Zg. 1919, 15. Ju li, S. 214/9; 1. Aug., S. 230/3.]

H. Cole E step : Dio U m s te llu n g  b r i t i s c h o r  
G ieB ere ien  au f F r io d e n sy e r lia ltn is so .*  [Foundry 
1919, Februar, S. 53/7.]

Anlage und Betrieb.
R. Schmidt: D ie E isen g icB e ro i, d e re n  A nlago 

u n d  B e tr ie b . [Z. GieBereiprax. 1919, 12. Ju li, S. 373/4;
19. Ju li, S. 389/90; 26. Ju li, S. 402; 2. Aug., S. 418;
9. Aug., S. 430/1.]

B e sc h re ib u n g  o in e r  S tah lg ieB oro i.*  Beschrei
bung der von den Vulcan Iron Works, Wilkes-Barre 
Fa., erriehtetcn StahlgioBerei. [Foundry 1919, 1. Juni, 
S. 334/5. J r . Tr. Rey. 1919, 26. Juni, S. 1677/8.]

D ie n eu e  R iid e rg ieB e re i d o r P e n n s y lv a n ia  
R a il ro a d  C om p an y  in  S o u th  A lto n a , P a .,  Amo- 
r ik a . Beschreibung der Anlage. [Z. GieBereipras. 1919, 
5. Ju li, S. 361/2.]

B e sc h re ib u n g  o in e r  f r a n z o s is c h e n  G ieBorei.* 
Beschreibung einer franzosischen GieBorei in der Nahe 
von Paris, dio m it hydraulisohon Formmaschinen und 
besonderen Schmolzapparaten ausgeriistet ist. [Foundry 
1919, 1. Ju li, S. 429/34.]

Be re c h n u n g  e in e r  K u p p e lo fe n -S c h m e lz a n la g e . 
Zugrundegelegt is t eine Anlage m it 4 t  Stundenloistung 
m it oinom dui'chschnittlichen Satzkoksyerbrauch von 8 %. 
[Metallborse 1919, 19. Ju li, S. 667/8.]

R obert E. Newcomb: U e b e r  T ra n s p o r ty o r r ic h -  
tu n g o n  in  E isen g ieB e re ien . [Foundry 1917, Doz., 
S. 535/44. -  Vgl. St. u. E. 1919, 31. Ju li, S. 875/7.] 

Roheisen und Gattierung.
U eb e r G u B o ise n sp a n o b r ik e tts : B ericht iiber an 

GuBoisenspanobriketts angestellten Versuehen. [Ir. A^e
1917, 6. Doz., S. 1397.]

Formstoffe.
H enry B. H anley: V e rb e sse ru n g  Ton G ieB eroi- 

san d m isch u n sren . [Ir. Tr. Rev. 1918, 17. Okt., S. 891/4.
-  Vgl. St. u. E. 1919, 31. Ju li, S. 878/9.]

Modelle.
D ie A usf iih ru n g  d e r  Ho Izm o do Ile , d ie s eh wacho 

R ip p e n  u n d  d e rg le ic h o n  b e s itz e n . [Metallborse 
1919, 28. Juni, S..580.]

Formerei.
F o rm m e th o d e , bei d o r d ie  H e rs te l lu n g  o ines 

g roB en  K e rn k a s to n s  u n d  K e rn e s , d ie  m a n  fu r  
iih n lich e  F o rm s tu e k o  m e is t  a n f e r t ig t ,  u n te r -  
b le ib e n  k o n n te . [Metallborse 1919,12. April, S. 297/8.] 

D ie H e rs te llu n g  v o n  S a n d k e rn e n  f i ir  E isó n - 
F o rm stiiek e .*  [Metallborse 1919, 19. April, S. 321.] 

F o rm s tu c k e  m i t  e in g eg o ssen em  G ow inde. 
[Metallborse 1919, 28. Juni, S. 5S0/1.]

D ie H e rs te l lu n g  vo n  A nkorn . Beschreibung der 
Herstellung von StahlguBankern m it Hilfe yon Dauer- 
formen. [Foundry 1919, Marz, S. 112.]

Formmaschinen und Dauerformen. 
D a u e rfo rm e n . Erorterung uber dio Anwendungs- 

moglichkeit yon Dauerformen. Mitteilung yon Ergeb- 
nissen yon Untersuchungen an im Betrieb gewesenen 
Dauerformen. [Engineer 1919, 11. Juli, S. 33/4.] 

Sehmelzen.
H. W. G illett: E le k tro ó fe n  zum  S eh m e lzen  yon 

M essing. Eingehende Ausfiihrungen iibor die An- 
wendungsmoglichkcit des Elektroofens zum Sehmelzen 
yon Messing unter gleiclizeitiger Angabe yon Arbeits- 
ergebnissen.m it yerscKiedenen Ofcnsysteir.cn. [J. Ind. 
Eng. Chem. 1919, 1. Ju li, S. 664/8.]

Edgar F. Collins: l i lo k t r i s c h e r  O fen zum  S chm cl- 
zen  y o n M eta llg u B .*  [Foundry 1919,15 Mai, S. 284/8;
1. Juni, S. 329/33. — Vgl. hierzu auoh Foundry 1918, 
Marz, S. 110/4.]

Hans Rhode: E in  n e u e r  tie g o llo so r  Sohm elz- 
ofen . [Metali 1919, 25. April, S. 160.]

R. Gnade: S to f f -  u n d  W a rm e b ila n z  e ines 
G ieB ere iflam m ofens .*  (SehluB.) [St. u. E. 1919, 
26. Juni, S. 710/17.]

John Howe Hall: B e tr ie b  o lg e fe u e r te r  K u p p e l- 
ófon. [Foundry 1918, Dez., S. 558. — Vgl. St. u. E. 1919, 
31. Ju li, S. 878.]

GrauguB.
U obcr d ie  H e rs te l lu n g  vo n  A u to m o b ilzy lin *  

dern .*  Besohreibimg des Arbeitsvorfahrons; SchluB- 
folgerungen. [Foundry 1919, 1. Juli, S. 421/5.]

J. E. H urst: V e rfa h re n  zu r  V e rh in d o ru n g  des 
W aeh sen s  des g ra u e n  G uB oisens. [Ir. Coal Tr. 
Rey. 1918, 11. Okt., S. 415. -  Vgl. St. u . E. 1919, 
31. Ju li, S. 881.]

D u n n w an d ig e  G uB stueke. Beschreibung zweck- 
maBiger Arbeiten bei der Herstellung diinnwandiger GuB- 
stiicke. [Foundry 1919, Fobruar, S. 8S.]

D. M. Avey: M arinoguB .* Ueber die Herstellung 
yon GuBstiicken fiir Schiffsmaschinen. [Foundry 1919,
15. April, S. 196/204.] '

H e rs te llu n g  o in es  P u m p en g eh iiu ses.*  Be
schreibung des Formens und GieBens oines Pumpcn- 
gehauses in oiner amerikanischon GieBerei. [Foundry 
1919, 15. Mai,' S. 281/3.]

SonderguB.
Dayid McLain: U eb e r H a lb s ta h l.  Ueber Ver- 

wendung und Herstellung von Halbstahl in dor GieBorei. 
[Foundry 1919, 15. Jun i, S. 393/4.]

J. E. H urst: D or Z u sa tz  vo n  S ta h l  zu  GuB- 
eisen . [Engineer 1918, 2. Aug., S. 93. — Vgl. St. u . E. 
1919, 31. Ju li, S. 873/4.]

H. A. Schwartz: S c h m ie d b a re r  GuB. [Ir. Tr. 
Rey. 1918, 17. Okt., S. 899/904. — Vgl. St. u. E. 1919, 
31. Ju li, S. 879.]

J. H. Teng: P lio sp h o r im  sc h m ie d b a re n  GuB. 
[Ir. CoalTr. Rev. 1918, 13. Sept., S. 285. — Vgl. St. u . E. 
1919, 31. Ju li, S. 880/1.]

A. E. W hite und R. S. Archer- U eb o r d a s  A us- 
g lu h o n  v o n  sch m ied b a rem  GuB.* [Foundry 1919, 
Februar, S. 61/5.]

D ie H e rs te llu n g  vo n  K unstguB .*  Ueber dio 
Herstellung von EiscnguBstucken m it Hilfe des Wachs- 
ausschmelzyerfahrens. [Foundry 1919, 1. Juli, S. 425.]

H. E. D iller: Y ersuelie  z u r  V o ro in fach u n g  und  
A b k iirzu n g  d es G liih en s y o n  T em porguB . [Foun
dry  191S, Dez., S. 564/6. -  Ygl. St. u . E. 1919, 31. Juli, 
S. S79/80.]

StahlformguB.
Ben Shaw und Jam es Edgar: D io H e rs te llu n g  

vo n  G uB stiicken  fu r  S ch iffb au zw eek e .*  [Foundry 
1919, 1. Mai, S. 251; 15. Mai, S. 297/300 u. 303; 1. Juni, 
S. 336/9; 15. Juni, S. 388/92; 1. Juli, S. 417/20.]
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U ebor dio H o rs te llu n g  yo n  S ta h lg u B s ti ic k e n  
zu  S ch iffb au zw o ck en . [Foundry 1919, 15. Juni, 
S. 379/80.] >

Leonh. T reubeit: A us d e r  P ra x is  d e r  K le in -  
b essem ero i.*  I. U eb o r den  E in fluB  d e r  W in d - 
z u f iih ru n g  zu  den  D iisen k iis ten  und  d e r  D iisen - 
lago au f W indm onge bzw. B la se z e it und  A b
b ra n d  beim  K le in k o n r e r te r .  [St. u. E. 1919, 31. Ju li, 
S. 801/5.]

C. R. Messinger: Y erg le ich  von  G u B stu ck en  
au s dom E lo k tro o fo n  und  dem  K o n v e rte r . Vpr- 
suche an einem sauer ausgekleideten Einphasenofen or- 
gaboneinongewissen Vorteilderdarausgegossenen Stiicke 
gegonuber aus Konverterjnaterial gegossonen Stiieken. 
[Ir. Ago 1918, 14. Febr., S. 446/7.]

John A. Holden: U eb e r E le k tro s ta h lg u f i .  Er- 
orterung iiber die Herstellung von ElektrostahlguB. [Ir. 
Coal Xr. Rev. 1919, 20. Juni, S. 851.]

U eb e r die H o rs te llu n g  von  S ta h lg u B riid e rn . 
[Engineer 1919, 4. Ju li, S. 5/0.]

ElektrostahlguB.
U eb e r dio H e rs te llu n g  von  E le k tro s ta h lg u B . 

Besohreibung einer m it drei Oefen arbeitenden Anlago 
zur Erzeugung von ElektrostahlguB. [Foundry 1919,
1. Juni, S. 352/5.]

E le k tr is c h  ge ho i z to T iogol.* Besohreibung olek- 
trisch geheizter Tiegel, die von der Morgan Crusible Co., 
Battersea, hergestellt werden. [Engineering 1919,28. Marz, 
S . 410.]

Metallgufi.
R. R. Ciarkę: U eb e r d ie  H e rs te llu n g  yon  Ven- 

tilo n .*  Besohreibung einer zweckmiiBigen Herstellung 
yon Ventilen fiir hohen Druck. [Fouudry 1919, 1. Ju li, 
S. 441.]

W is se n sc h a f tl ic h o  B o trio b sfiih ru n g .*  Be- 
schroibung der Leitung einer groBen AluminiuingicBerei 
Tom wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus, unter be
sonderer Erorterung der Prufungslaboratorien. [Foundry 
1919, 15. Jlilii, S. 381/4.]

Wertberechnung.
U eb e r die R e n ta b i l i ta t ,  von  G ieB eroien. E r

orterung eines Kalkulationsbeispicles. [Met.-Tcchn. 1919,
28. Juni, S. 97/8.]

Andrew M. Petersen: U eb er G ieB ere ik o sten . Be- 
sehreibung eines Yerfahrens zur Aufstellung der GieBerei
kosten. [Foundry 1919, Februar, S. 07/8.]

Sonstiges.
U e b e r dio V e rw en d u n g  d e r  A b h itzo  au s dem  

H ordo fen .*  [Foundry 1919, 15. Juni, S. 387.]
Erbreich: V e rb ren n u n g sy o rg iin g o  un d  ih ro  Bo- 

re o h n u n g . (SchluB.) [GieB.-Zg. 1919, 15. Juni, S. 181/5.] 
W. W. Cox: E le m e n ta re  B e s p re c h u rg  d e r  

G ieB e re i-M c ta llu rg ie . Nach einem vor dor Western 
Foundrymens Association, Kansas, gehaltcnen Vortrag. 
[Foundry 1919, 15. April, S. 225/0.]

E. S. Garman: U e b e r d ie  E rs p a rn is  an A rb o it 
in  d e r  G ieB erei. [Foundry 1919, Miirz, S. 113/20.] 

E rs p a ru n g  vo n  M e n s c h e n k ra f t in  e in e r  E iso n - 
g ieB ere i.*  [Foundry 1918, Juni, S. 259/65. — Vgl. 
St. u. E. 1919, 31. Ju li, S. 874/5.]

Erzeugung des schmiedbaren Eisens.
FluBeisen (Allgemeinen).

Ch. H. F. Bagley: K eu zo itlich e  • S ta h lm e ta l-
lu rg ie . Berechnung der Stoffbilanz und Ergebnisse der 
verschiedenen Yerfahren: Schlacken, Bessemer, Thomas, 
Abarten des Martinveriahrens, Dupie xverfabi en. (Yor- 
trag Iiou & Steel In s titu te ; niiherer Bericht folgt.) [Ir. 
-CoalTr. Rev. 1919, 9. Mai, S. 505/71.]

Martinverfahren.
B. Yaneske: D e s o s y d a tio n  u n d  d e r E influB  

•des K oks au f d as G le ich g e w ich t im sa u re n  
M a r tin o fe n . Yerhiiltnisse bei der Desoxydation.

Schlackeneinschliisse. Vorsichtiger Kalkzusatz zur Yer- 
meidung einer zu sauren Schlacke. (Vortrag Iron & Steel 
In s titu te ; Bericht folgt.) [Ir. Co ul Tr. Rey. 1919, 9. Mai, 
S. 576/8.]

Charles H. E. Bagley: G rundsiitze  fiir  den  B au  
von  M artino fen .*  [Engineering 1918,11. O kt.,S . 400/3.
-  Vgl. St. u. E. 1919, io. Juli',' S. 784/8.] 

Schnelldrehstahl.
Dr. J. H. Andrew und G. W. Green: D ie H e r 

s te llu n g  yon  S c h n e lld re h s ta h l. Vortrag vor dem 
Iron & Steel Instituto. EinfluB der yerschiedenen Ver- 
arbeitungsyorgange auf Schnelldrehstahl. Niiheror Bericht 
folgt. [Engineer 1919, 6. Juni, S. 553/4.] 

Ferromanganerzeugung.
Jay  Lonergan: A b sch e id u n g  von  P h o sp h o r

a u n d  S chw efel in  e le k tr is c h e n  F e rro m a n g a n -  
ofen.* Bei der Herstellung yon Ferromangan im Elek- 
troofen wuiden 47,4 % yom Phosphorgehalt und 98%  
vom Sehwefelgehalt des Einsatzes abgeschieden. [Chcm. 
Met. Eng. 1919, 1. Marz, S. 245. ].

Verarbeitung des schmiedbaren Eisens.
Elektrisohes SehweiBen.

Schimpke: H e u tig e r  S ta n d  d e r  e le k tr is c h e n  
W id e  r ś  ta  n d ssch w e iB y e rfah ren .*  StumpfschweiB- 
maschino, KettenschweiBmasehine. Punkt- und Naht- 
SchweiBinaschine. Holilkorper-NahtschweiBung. [Das 
Metali 1919, 10. Aug., S. 201/4.]

E lok trisch .es Sehw eiB en. (Fortsetzung) Wider- 
standsschweiBung der Ai-Manufacturing Company. [Engi- 
nee-ring 1919, 9. Mai, S. 444/6.]

E ine gro Bo e le k tr is c h e  P u nk tschw o iB m aseh ine . 
Eingehende Beschreibung einer groBen elektrischen Rohr- 
SchweiBmaschine der Pontelec Welding Patents-Gesell- 
schaft. [Engineer 1919, 13. Juni, S. 588/9.]

Autogenes Schweilien.
Henry Cave: Dio E n tw ic k lu n g  des A u togon- 

Schw eiB - u n d  S c h n o id y e r fa h re n s  in  d en  V er- 
e i ni g to n  S ta a te n .*  Vortrag, gehalten vor der Iu- 
stitution of Meehanical Engineers am 24. Jan. 1919. 
Wir behalten uns vor, an anderer Stelle darauf zuriick- 
zukommen. [Engineering 1919, 7. Febr., S. 170/3.]

J. H. Dayics: A u to g en es Sehw eiB en m it Sauer
stoff und Azetylen. Vortrag, gehalten vor der Tnstitution 
of Meehanical Engineers ani 24. Januar 1919. Wir ge- 
denken, an anderer Stelle darauf zuriickzukommen. [En
gineering 1919, 7. Febr., S. 109/70.] .

Beizen.
B ed e u tu n g  e in e r  g e e ig n e te u  Beizo fiir  d ie  

E ison- u n d  S ta h l in d u s tr ie .*  Wahrend beim Beizen 
in der bisherigen Weise auch oin Teil des metallischen 
Eisens yon der yerwendeten Siiuro gelost wird, w irkt 
Yogels Sparbeize nach den Untersuchungen des Matorial- 
priifungsamtes nur in geringem MaBo auf Eisen ein; 
daher eignet sich diese auch sehr gu t zum Entrosten yon 
Eison und Stahl. [Prakt. Masch.-Konstr., Abt. Der 
Waggonbau, 1919, 19. Juni, S. 113/4.]

Rostschutz.
BrunoZschokke: W e ite re  U n te rsu c h u n g e n  iib e r 

R o s tsc h u tz .*  [Schweiz.-Bauz. 1919, 17. Mai, S. 230/2;
24. Mai, S. 244/6.]

Hohn: R o s tb o k a m p f ung im  In n o rn  v o n
D a m p fk e s se ln  d u rc h  A n s tr ic h e j Leinol, Zement- 
anstriche, Teer- und Graphitanstriche. Empfohlen werden 
Zemontanstriche. [Z. d. Bayr. Rev.-V. 1919, 31. Ju li, 
S. 114/5'.]

A. H cjm anni: D as S h e ra rd is ie r -  un d  T ro c k e n - 
y e rz in k u n g sy o rfa h re n .*  Dor Aufsatz bringt nichta 
Neues. [Werkzeugmascliine 1919, 30. Ju li, Ś. 209/71.] 

D as M e ta llsp r itz y e rfa h re n .*  E igenart und Wir-, 
kungen. Anwendbarkeit ais schiitzonder Uebetzug m it 
Zink, Blei, Zinn, Aluminium, Kupfer, Messing, Nickel.
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Anwendungsgcbiet in der Elektrotechnik. (Forts. folgt.) 
[Zentralbl. d . H. u . W. 1919, 25. Ju li, S. 570/3.] '  

Eisenbahnmaterial.
E. E. Slick: H e rs te l lu n g  v o n  S o h e ib e n ra d o rn  

n acb  o inem  n e u e n  W alz sc h m ie d o y e rfa h re n .* . [En- 
gineering 1918, 18. Okt., S. 432/3; Ir. Tr. Rev. 1918, 
31. Okt., S. 1005/9; 7. Nov., S. 1067/9; Gćn. Civ. 1918,
14. Doz., S. 462/6. —Ygl. St. u. E. 1919,10. Ju li, S .781/3.]

M etalle und Legierungen.
Metalle.

K oklschutter & Vuillcraier. K a th o d e n v o rg a n g e , 
bei d e r  M e ta lla b sc h e id u n g . Nickellosungen, Siiure- 
konzontration, Zusiitze, konz. Eloktroly$e. (Forts: folgt.) 
[Metali 1919, 25. Ju li, S. 187/8, 10. Aug., S. 204/6.]

Stoesser; E rz ie lu n g  d ic h to r  G uB stiicko in 
M otali. Bei Kupfer-, Messing- und RotguB Zusatz von-B 
Blei kurz yor dem GicBen; boi Browin-Phosphor; bei 
Neusilber, Magnesium oder auch Schmiedeeisen. [Motali 
1919, 25. Ju li, S. 188/91.]

Legierungen.
A Schott: B en o n n u n g  d e r  L eg ie ru n g en . An- 

regung zur Normierung der Bczoichnungcn der Logie- 
rungon. [GieB.-Zg. 1919, 13. Mai, S. 153/4.]

Dr. Nicola Parravano: D ie d o so x y d io ro n d en  
E ise n lo g ie ru n g e n . Besprochen werden Forromangan, 
Ferrosilizium, Ferroaluminium und Forrotitan, ihre Her- 
stellung. Eigenschaften und Vbrwendung. [LMndustria 
1919, 30. Jun i, S. 363/6.]

BetriebsGberwachung.
Warmetechnische Untersuchungen.

M essuug  des G a sv e rb ra u o h o s  von  T ie fo fen .*  
Beschreibung des Einbaues eines Thomasmessers (ygl. 
St. u. E. 1911, 24. Aug., S. 1394/5) auf dem Work der 
Brior H ill S teel Co. in  Youngstown, Ohio. Es handelt 
sich im vorliegenden Fali um die Messung von Koksofen- 
gas. [Ir. Ago 1918, 21. Febr., S. 493.] 

Temperaturmessung.
G. W. K eller: D ie Y erw en d u n g  yon  P y ro -

m e to rn  in  d e r  G ieBerei.* [Foundry 1919, Fobruar, 
S. 72/4.]

A. O. Aseman: U eb e r P y ro m e te r.*  Besprechung 
thermoelektrischer Pyrom eter fiir den Gebrauch im prak- 
tischon Botriob. [Chem. Met. Eng. 1919, 15. Ju li, S. 85/7.]

D ie F o r ts o h r i t to  do r P y ro m o trie .*  [St. u. 
E. 1919, 3. Ju li, S. 752/4.]

M echanische MaterialprGfung.
Priifungsanstalten.

J. R. Roos: B e r ic h t  iib e r  d ie  T a t ig k e i t  d e r  
M a te r ia lp r u f u n g s a n s t a l t  d e r  T e c h n isc h e n  H och - 
sc h u le  zu  S to c k h o lin  im  J a h ro  1918. Der Bericht 
behandelt folgende Gobiete: 1. Verwaltung, Arbeifcs- 
ointeilung und Personal; 2. Umfang der Arbeiten, aus. 
gefuhrte Priifungon; 3. Veroffentlichungon; 4. Arbeiten 
der Hochschiiler auf dem Gebiete der Festigkeitspriifung. 
[Jernk. Ann. 1919, H eft 5, S. 215/21.] 

Prufungsmaschinen.
Bruno Schap ira :U eber M a te r ia lp r i ifm a s e h in e n . 

Kurze Beschreibung der hauptsachlichsten, im Material- 
prufungswcscn gebrauchten Maschinen. [Bayer. Ind.-
u. Gew.-Bl. 1919, 26. Ju li, S. 141/4.]

Zugversuche.
Andrew Mc. William: E in flu B  e in ig e r  G ru n d - 

s to f fe  au f  d ie  F e s t ig k e i t  y o n  b a s isc h e m  S ta h l  
u n d  e in o  n eu e  F o rm e l z u r  B e re c h n u n g  d e r  Z er- 
r e iB fo s t ig k e i t  au s  d e r  Z u sam m en se tz .u n g . [En- 
gineering 1918, 20. Sept., S. 315/6. — Ygl. St. u. E. 1919,
17. Ju li, S. 818.]

Hartepriifung.
A. F. Shore: B cz ieh u n g  zw isch en  K u g e ld ru c k -  

u n d  S k le ro s k o p h a r te . [Engineoring 1918, 20. Sept.,

S. 322; 18. Okt., S. 444/7; Ir. CoalTr. Rev. 1918,27. Sept., 
S. 352/4. -  Vgl. St. u. E. 1919, 24. Ju li, S. 850/2.] 

Draht und Drahtseile. 
F e s t ig k o its y o rs u o h o  an  D ra h ts e i lo n  u n d  K a- 

be ln . Die droi folgenden Yersuchsreihen werden zur 
Priifung von Drahtsoilon und Kabeln ais notwondig er- 
achtet: 1. Festigkeitsversuch am ganzen Seil oder Kubel;
2. Priifung der SchleiBstellen; 3. Priifung dor einzelnen 
Driihte. [lletallborse 1919, 31. Mai, S. 483.] 

Eisenbahnmaterial.
J. H. G. Monypenny: F a llg e  w ic h ts p ro b e  fiir 

E is e n b a h n ra d re ifo n .*  [Engineoring 1918, 15. Noy., 
S. 545/7. -  Vgl. St. u. E. 1919, 24. Ju li, S. 848/9.] 

Sonderuntersuchungen.
Charles W. Burrows: B e z ie h u n g e n  zw ischon  don 

m a g n o tis c h e n  u n d  m e c h a n isc h o n  E ig e n s c h a f te n  
d es S tah lo s . Ausfiihrlichcr Bericht iiber die Original- 
a rbe itin  den Memoires Scientific du Bureau of Standards. 
[Rey. Mśt. 1918, Juli/A ug., S. 225/41.]

Charle R. Haywurd und B. Johnston: D e r  E in 
fluB  T o n  K u p fe r  a u f  m itte lg o k o h l te n  S ta h l. 
Durch oinen gowisson K upfergehalt e rfaln t der Stahl 
liinsichtlich seiner ZerreiBfostigkoit, H artę und Schlag- 
festigkeit eine Verbesserung. [Ir. Age 1918, 14. Febr., 
S. 452/3.]

W. H. H atfield : D ie m e o h a n isc h e n  E ig e n so h a f- 
te n  vo n  S ta h l .  Ein yor dor Institu tion  of Mechanical 
Engineers am 2. Mai 1919 yerlesonc.r Boricht nebst ein- 
gehcnder Aussprache, auf den wir demniichst niiher ein- 
gehon werden. [Engineoring 1919, 9. Mai, S. 615/8 und 
594/8. Engineer 1919, 9. Mai, S. 458/9 und 447.] 

U n te r s u c h u n g  e in e s  zu  B ru c h  g eg an g o n o n  
C h ro m n ic k e ls ta h lro h ro s . Ein Achsbruch bei einem 
Flugzeug gab Veran)assung, das ais Achse yerwendete 
Chromnickelstahlrohr zu untersuchon. Dio Untersuchung 
ergab oine hohe Sprodigkcit des Materiales. [Metall- 
borso 1919, 13. April, S. 300/1.]

F e s t ig k o i ts y e r s u c h e  an au to g o n  gesohw eiB - 
to n , k a l t  n a e h g ezo g o n en  S ta h lro h re n . [Metall- 
borse 1919, 24. Mai, S. 453/4.]

Metallographie,
Allgcmelnes.

A rthur G. Eldredgc: l3ie P h o to g ra p h io  in  d e r  
F o rsch u n g .*  Anwendung der Photographio fur die In 
dustrie ; besonderer Hinweis auf ihre Anwendung bei 
metallographisehen Untersuchungen. [Chem, Met. Eng. 
1919, 15. Mai, S. 506/10.]

Priifverfahren.
Ch. D antin : R o n tg e n s t r a h le n  in  d e r  M e ta llo -  

g raph io .*  Ueber die Anwendung der Rontgenstrahlen 
zur Feststellung von Fehlern im Innem  von Metallen. 
W ir werden auf den Gegonstand noch niiher zuriick- 
kommen. [Gćn. Civ. 1919, 8. Marz, S. 181/4.]

D e r  G e b ra u c h  y o n  R o n tg e n s t r a h le n  in  d e r  
M eta llo g rap h ie .* - Bericht iiber die gemeinsame Ver- 
sammlung der Faraday Society und der Róntgen Society 
in  London am 29. April, bei der mehrere Arbeiten iiber 
den yorgenannten Gegonstand zur Verlesung kamen. 
W ir werden auf die Sache noch zuriiekkommen. [Engineer 
1919, 2. Mai, S. 432/3. Engineoring 1919, 2. Mai, S. 576/8. 
Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 2. Mai, S. 540/1. Ironm. 1919, 
7. Jun i, S. 91.]

A. F. Hallimond: D c b e r  e in e  n eue  te le s k o p i-  
sche  E in r ic h tu n g  f i ir  M ik ro p lio to g ra p h ie .*  [En- 
gineering 1918, 18. Okt., S. 448; Ir. Coal Tr. Rev. 1918, 
13. Sept., S. 285. -  Vgl. St. u . E, 1919, 3. Ju li, S. 757/8.] 

Physikalisch-thermisches Verhalten.
E in flu B  des A n la sse n s  au f  A lu m in iu m . B e

sprechung yon an Alutniniumblechen angestellten Ver- 
suchen, dio durchgefuhrt wurden, um don EinfluB des 
Anlassens auf kaltgćwalztes Aluminium zu erm ittcln.
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Bericht nach einer Originalarbeitin Engineoring. fWerkz.- 
M. 1919, 30. April, S. 151.]

John O. Arnold und Ered. Ibbotson: U eb e r Schnę 11- 
d re h s ta h le .*  Untersuchungen an Sehnelldrchstahlcn, 
iiber dio vor der Versammlung des Iron and Steel In- 
stitu tes roni S. und 9. Mai 1919 berichtet wurde. Wir 
werden auf den Gegehstand demniichst noch zuruck- 
kommon. [Ir. Tr. Bey. 1919, 29. Mai, S. 1419/21.] 

H arald Hansen: V e ru n re in ig u n g e n  u n d  Seige- 
ru n g e n  im  S ta h l  u n d  d e re ń  E in fluB  au f  die M a- 
te r ia ls p a n n u n g e n . Verfasśer nimmt an, daB dio vor- 
schiedenen Teile pines Stahles infolge ihrer verschieder.en 
Wiirmeausdehnung bctrachtliche Materialspannungen her- 
Torrufen, dio zu BiBbildungen und zum Bruch fiihren 
konnen. [Tek. U. 1919, 9. Mai, S. 238/40.]

J. II. W hiteloy: F o rm a n d c ru n g  yo n  S clim ied- 
e is e n  d u rc h  w ie d e rh o lte  A b seh reckung .*  [En- 
gineering 1918,- 27. Sept., S. 340/1. — Vgl. St. u. E. 1919,
17. Ju li, S. 817/8.]

Erbreich: D as G lu h en  des S tah lfo rm g u sse s .*  
Durch das Gliihon sollen sowohl GuBstruktur wie Span- 
nungserscheinungen behoben werden. Gluhtemperaturen. 
Gefiigeyeranderungen durch Gluhen. Braktische SchluB- 
folgerungen. [GieBerei 1919, 22. Juni, S. 99/101; 7. Ju li, 
S | 111/3.]

E. H. Schulz: A u sg ew ah lte  K a p ite l  aus 
d e r  L e g ie ru n g sk u n d e . [Metali 1919, lO.Mai, S. 118/20;
25. Mai, S. 133/4; 10. Juni, S. 148/9.]

J. E. H urst: D ie W a rm o b eh an d lu n g  von 
g rau em  G uB eisen  be i n ie d r ig e n  T o m p e ra tu re n . 
[Engineering 1919, 4. Ju li, S. 1/3.]

Gcorgo E. Comstock: D as E rg e b n is  d e r  W iirm e- 
b e h a n d lu n g  v o n  B ro n zeg u B stiick en .*  [Foundry 
1919, 15. April, S. 189/94 u. 205.]

Bortevin: E in flu B  y e rs c h io d e n e r  F a k to ro n
au f d ie  k r i t i s c h e  H iir tu n g s g e s c h w in d ig k c i t  do r 
K o h le n s to ffs ta h le .. [Chemisches Zentralblatt 1919,
11. Juni, S. 844.]

Schwabe: T h eo rio  un d  P ra x is  des H a rte n s .*  
Elemontare einfiihrendo Auseinondersetzungen. [Br, 
Masch.-Konstr., Der deutsehe Werkzeugmasehinenbau 
1919, 10. Ju li, S. 105/9.]

TJeber d a s  H a r te n  vo n  K o h le n s to ffs tiih le n .*  
Erorterung der Vorgiingo boim H arten T o n  Kohlenstoff- 
stahlen. [Gćn. Ciy. 1919, 21. Juni, S. 50G/9.]

U eb e r W a lz te iu p c ra tu re n . IJeber Walztempera- 
turen im allgemeinen und dereń Zusammenhang m it dem 
Aufbau im besonderen. [Ironm. 1919, 5. Ju li, S. 92.] 

Aufbau.
Dio M ik ro g ra p h ie  y o n  A lu m in iu m  un d  se in e r  

L eg ie ru n g en .*  [Techn. Mod. 1919, Mai, S. 250/1.] 
Francis B. Foley: G efiigo yo n  B in n e n s ta h l.*  

Mikroskopische Untersuchungen eines Binnenstahlstuckes 
der drei yorsehiodone Gefiigezonen aufwoist, von denen 
eine Widmannstattcnschc S truk tur darstellt. [Ir. Tr. Boy.
1919, 3. Ju li, S. 30.]

S. H. G raf: G ofiige u n d  F o s t ig k e i t  yon  iib e r-  
h i tz te m  Nie te ise n . [Eng. News 1919, 6. Febr., S. 280/2.
-  Vgl. S t. u. E. 1919, 17. Ju li, S. 812/3.]

Ernst Breger; V e rb ra n n te r  S ta h l . Im AnschluB 
an einen friihoron Bericht gleichen Titels (St. u. E. 1919,
29. Mai, S. 012) muB immer yon neuem darauf hinge wiosen 
werden, daB der Begriff „yąrbrannter Stahl" in dor Praxis 
nicht liberallzutroffond gebraucht wird. [Werkz.-M. 1919,
20. Ju li, S. 203.]

Bruno Simmersbaeh: U eb e r d ie  k r is ta l l in is c h o  
S tr u k tu r - d e s  S ta h le s . Dio Bildung von Eisen- und 
Stablkristallen m it genaucn und - oxakt ausgejjriigteft 
Kristollisationsfliichen is t bisher nur auBerst sclten beob- 
achtet worden. [Chem.-Zg. 1919, 19. Ju li, S. 445/6.] 

S t r u k tu r  von  Schw ei B stellon . Mctallographischo 
Untersuchungen yon Schwei fistellen. [MetaUbórso 1919, 
28. Juni, S. 583.]

Chemische Priifung.
Allgemeines.

L. Fresenius: B e r ic h t iib e r dio F o r ts o h r i t to  
d o r  a n a ly t is c h e n  C hem ie. I .  A llgem eine  ana- 
ly tis c h o  M e th o d en , a n a ly tis c h o  O p ra tio n e n , 
A p p a ra to  u n d  B eagenz ien .*  Neuerungen auf dem 
Gebiete der Gasanalysenapparate und Gasanalysen- 

, berechnung. [Z. f. anal. Chem. 1919, 2. H eft, S. 70/82.] 
Chemische Apparate-

Dr. AYalter Błock: Z u r F ra g e  d e r  N o rm a lte m - 
p o ra tu r  do r chom ischon  M eB gorato. Dor Normal- 
ausschuB der deutschen Industrie schliigt ais einzige Nor- 
m altenlpcratur fiir Laboratoriumsarbeitcn 20° C yor. 
[Chem. Ztg. 1919, 31. Ju li, S. 477/9.]

J . D athe: U eb e r N o rm a lis io ru n g  y o n  L a b o ra 
to r iu m  s a p p a ra te n . [Chem.-Zg. 1919,5. Juni, S .329/30.] 

E in z o lb e s tim m u n g e n .
Eisen.

B. Fresenius; Z u r B estim m u n g  des E isen s  in  
E ise n c rz e n  n a c h  d e r  B e in h a rd ts o h e n  M ethodo . 
ZwockmiiBigo Abatidorungen der Arbeitswoise der FacU- 
gruppen fiir analytische Chemio des Vereins deutscher 
Chemiker. [Z. f. anal. Chem. 1919, 5. Hoft, S. 198/206.]

Weber: Z u r T re n n u n g  u n d  B estim m u n g  des 
E isens. Auszugliche Literaturzusammenstellung yon 
einschlagigen Aufsiitzen der letzten Jahre iiber Ge- 
wichts- und maBanalytihe Bestinunungen. [Z. f. anal. 
Chem. 1919, 5. Heft, S. 211/26.]

Schwefel.
V o rr ic h tu n g  zu r  S e h n e llb o s tim m u n g  dos 

Schw efels in  E ise n  u n d  S tah l.*  Dio beschriebene 
Vorriehtung ermoglicht dio Bestimmung des Sehwefol- 
gehaltes von Eisen und Stahl in etwa 15 Min. [Chem.- 
Zg. 1919, 10. Ju li, S. 422.]

J . M. Kolthoff und E. H. Volekenzang: Dio B e
s tim m u n g  y o n  S u lf a t  a is  B a r iu m su lfa t. Bo- 
spreehung der yerschiedenen Fehlerquelien. [Z. f. anal. 
Chem. 1919, H eft 2, S. 49/69.]

Phosphor.
C. M. Johnson: B estim m u n g  des B h ospho rs

in  V a n a d in s ta h lo n , F e r ro y a n a d in  un d  B o h e ise n . 
Arbeitsweise zur Bhosphorfiillung ais Molybdat bei An- 
wesenheit von Vanadin. [J . Ind. Eng. Chem. 1919, Febr., , 
S. 113/6.]

Blei.
B le iab so h o id u n g  in  K a lz iu m - u n d  L urg i- 

M o ta ll. [Chem.-Zg. 1919, 7. Juni, S. 338.]
Brennstoffe.

Dr. Wilhelm E rhard: Z u r A sc h en b cstim m u n g  
in  K o h len  un d  K oks. Versucho im Marsofen zoi- 
tigten brauehbaro Ergebnisse. Dio Bestimmung dauert 
y, s t und wird bei 600 0 yorgenommen. [Chem.-Zg. 1919,
10. Ju li, S. 422.]

V orschliigo  fiir  L io fe ru n g sy o rs c h r if to n  yo n  
K o k s  in  den  V o re in ig to n  S ta a te n .  Jede Eisen- 
bahnwagenladung is t ais Einheit zu betrachten. Brobe- 
nahme, Menge und Horrichtung der Analyscnprobc, Feuch- 
tigkeitsgehalt und chemische Analyse. [GieBerei 1919,
7. Ju li, S. 114.]

Schmiermittel.
Dr. L. Singer: U e b e r N e u e ru n g e n  au f dem  G e

b ie te  d e r  M in e ra ló la n a ly s e  u n d  M in e ra lo lin - 
d u s t r ie  im  J a h r e  1917. Literatursusammonstellung 
iiber Arbeiten botroffend Sehmiermittoi, Baraffin, Asphalt, 
Mineralólgewinnung usw. [Betroleum 1919, 1. Juni, 
S- 847/51.]

D ie P riifu n g  y o n  S c h m ie rm itte ln , Einfacher 
zuyerlassigo und billigo Verfahren sowie dazu benotigto 
A pparate zur Priifung yon Schmiermitteln auf Ziih- 
fliissigkeit, Siiuregehalt, Flammpunkt, Verdainpfung, 
spez. Gewieht. Konsistenz- und Sehmelzpunktbestim- 
mung yon Fetten. [Zeitschrift fiir Maschinenbau 1919,
15. Juni, S. 170/1.1
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Statistisches.
Roheisen-, FluBeisen- und Walzwerkserzeugung 

des Deutschen Reiches im Juli 1919.

Nach den y o rliiu f ig e n  Erm ittlungen des V ere in s 
D e u ts c h e r  E ise n -  un d  S ta h l - I n d u s t r i e l l e r  belief 
sich die R oheiscngcw innung im J u l i  1919 auf 573634 t 
gegen 527 035 t  im Juni d. J . und 1 179 947 t  im Ju li 
1918. An F luB eisen  wurden 796 331 t  orzeugt gegen 
639675 t  im yorhergehenden Monate und 1 435 861 t  im 
Ju li 1918. Die L e is tu n g  d o r W alzw orke belief sich 
ausschlieClich der fiir den Versand bestimmten Mengen 
H a lb z e u g  auf 563 448 t  gegen 440 726 t  im Juni 1919, 
und 953 110 t  im Ju li 1918. An H a lb z e u g  wurden 
67 263 t  bzw. 59 935 t  und 104 995 t  hergestellt.

Japans Kohlengewinnung im Kriege.
Nach Augaben der englisehen Zeitschrift „Colliery

G uardian"1) gestaltete sich die Kohlenfórderung Japan 
in den letzten sechs Jahren wio folgt:

Jalir 1000 t
1913 17 323
1914 17 567
1915 15 737

Jahr 1000 t
1916 17 757
1917 20 205
1918 21 168

Danach war dio Forderung im letzten Jahre rd. 
3,8 Mili. t  oder 22,2 %  groBor ais im Jahro 1913, sie hat 
mithin wiihrend des Krieges eine ganz bedeutende Stoi- 
gerung aufzuweisen. Der Preis fiir beste japanische 
Dampfkohle stelltsich  augenblicklich in Moje auf 26 Yens) 
fiir die t ,  wahrend in Kobe etw a 35 Yen gezahlt werden. 
Nach der Unterzeichnung des W affenstillstandes ist, 
entgegen der Preisentwieklung fiir andere W aren, dor 
K ohlenpreis standig gestiegen.

GroBbrltanniens HoehSfen Ende Juni 19193).

Im Iietrlebe

Hochofen im Betriebe
Yorhanden durcliBChnitllich am

30. Juni

davon -glnęen am 30. Juni auf
am 80. Juni 

1919
April—Juni

H&matlt-
Roheisen

Puddel-- und Basliches
RoheUen

Ferro
1918 1910 ' 1019 GieCerei-

Rohelsen
mangan

nsw.

S c h o t t l a n d ...................... .... 102 87 .73 72 39 27 6
D urham  und N orthum borland. 42 27 25 25 12 5 4 4
C ioyeland ....................................... 74 4S 46 43 11 19 12 1
N o rth a m p to n sh ire ...................... 21 122/ 3 11 11 — 6 5 —
L in c o ln s h i r e ............................... 22 18 16V„ 17 — 2 15 —
Derbyshire .................................... 45 32 297 , 28 — 24 4 —
N ottingham  u. Leicestorshire . 
Siid-Staffordshire u. W orcester-

8 5 5 5 — 5 — —

s h i r o ............................................ 32 18 15 15 — 8 7 —
N ord-S taffordsh ire ...................... 23 13 122/s 12 — 7 5 —

W est-C u m b e rla n d ...................... 34 20 16V3 13 13 — — —
L a n c a s h i r e ................................... 36 17 177» 19 11 — 6 2
S iid -W a le s ................................... 30 ISYa 10 13 11 — 2 —
Siid- und W est-Yorkshiro . . 23 12 10 V* 11 . — • 4 7 —
S h r o p s h i r e ................................... 6 2 2 2 — — 2 —
N ord -W ales................................... 5 2 2 3 — — 3 —
Gloucester, Somerset, W ilts. . 2 — — — — - — ' — —

Zusammen 505 329 2921/, 289 97 107 78 7

Am 30. Juni 1919 bofanden sioh in GroBbritannien
18 neue Hochofen im Bau; dayon fiinf in Siid-Wales, Je 
drei in Sud-Staffordshiro und Lanoasshiro und je einer

J) 1919, S. 896. -  S. a. Gluckauf 1919, 28. Juni, 
S. 493.

2) 1 Yen =  2,09 M,
3) Naoh The Iron and Coal Trades R cvitw  1919,

in Cleveland, Dcrbysliirc, Lincolnshire,Northamptonshire, 
Nord-Staffordshire, .Durham und Northum borland und 
in Nottingham und Leicestorshire.

8. Aug., S. 180. — Die dort abgedrucktc Zusammen- 
stellung fiih rtd ic  sam tlich en b ritiso h en  Hochofenwerke 
nam entlich auf. —  Vgl. St. u. E. 1919, 22. Mai, S. 580;
1918, 12. Sept., S. 857.

'Wirtschaftliche Rundschau.
Stahlwerksverband, Aktlengesellschaft. Dusseldorf. —

In  der Hauptyersamro lung yom 19. August 1919 wurde 
festgestellt, daB die Werke nach wie yor bereit sind, 
den Verband bis 31. Dezember d. J. zu y o rla n g e rn . 
Dio Rheinischcn Stahlwerke, die in der Sitzung nicht 
re rtre ten  waren, haben ihren a b le h n e n d e n  Standpunkt 
bisher noch n ic h t  aufgegeben. Ferner nim mt Deutseh- 
Luxemburg eine a b le h n e n d e  Haltung ein. D a der Ver- 
band durch Eingreifen der Regierung um einen Monat 
yerlangcrt worden is t, muBten sich die beiden Werke 
bis Ende diesesM onatsentscheiden, denn der Verlangerung 
bis Ende Dezember stim m ten die beteiligten Werke nur

unter der Veraussetzung zu, daB sich die ablehnenden 
Werke dam it einyerstanden crkliiren.

Ausnahmetarif fiir Eisenerz und Manganerz aus dem 
besetzten franzosischen Minettegebiet (Becken von Briey 
und Longwy) nach oberschleslschen Hochofenstationen.
— Nach einer Bekanntmachung der Eisenbahndirektion 
K attow itz1) wird der obengenannte Ausnahmetarif mit 
E o fo rtig e r  Wirkung au fg eh o b en .

ZusammenschluB der Industrie des besetzten Ge- 
bietes. — Nach melirfachen Beratungen iś t die Zu-

*) ReiehsanZ3iger Nr. 186, 18. Aug.
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Sammenfassung der industriellen Vorbande des besetztcn 
Gebietes cndgultig yollzogen worden. Es wurde ein aus 
elf Vortretern und Stellvertretern von den versebiodenen 
Gebietsteilen des Bosatzungsbereichs boschiekter „In- 
d u s tr ie a u s sc h u B  des b e s e tz tc n  rh e in isc h e n  Go- 
b ie te s “  gebildet. Neben einer Reihe organisatorischer 
Fragen, bei denen vor allen Dingen dio enge F iih lu n g - 
nahm e m i t  dem  R e ic h sy e rb a n d  d e r  D eu tso h en  
In d u s tr ie  b e to n t  w u rd e , h a t der AusschuB in seiner 
ersten Sitzung sich eingehend m it dem Rheinlandab- 
kommcn beschiiftigt. Es wurde hierbei die dringonde 
Forderung erhoben, daB bei der ticfeingreifendon Wirkung 
dieses Abkommens auf dic wirtschaftliehen Grundlagen 
des Rheinlandes dom H crrn Reiohs- und Staatskommissar 
TonStarcknebendempolitischenBeirateinwirtschaftlicher 
Beirat beigegeben werde und daB die Yorarbeiten hier- 
fiir sofort in Angriff zu nehmeri seien, damit dieser Beirat 
nach der Ratifizierung des Friedens seino Tatigkeit un- 
yerzuglieh aufnchmen konno. Naoh Auffassung dos Aus- 
sehusscs soli der Beirat zusammengesetzt sein aus Ver- 
tretorn von Industrie, Handel, Ilandwerk und Landwirt- 
schaft und neben .Arbeitgoberyertretern Arbeitnelur.er- 
yertroter in siob schlioBen. Der AusschuB besohloB, eine 
diesbeziiglieho Eingabe an das Reichswirtsehaftsmini- 
sterium und an den H erm  Reiehs- und Staatskommissar 
zu riehten.

Ferner haben die Arbeitgeberyerbando des be- 
setzten Gebietes einen ,,A rb e itg eb e rau ssc liu B “  ge- 
griindet. Der H aupttcil der Beratungen war hierbei dem 
Gesetzentwurf iiber die „B etriebsrate“ gcwidmet, der 
einmiitig A b leh n u n g  fand. In  einer an die National- 
Versammlung gorichteten Drahtung Wurde gegen den Ent- 
wurf, der im Ealle dor Annahme eine yollige Zerriittung 
unseres Wirtsehaftslebens herbeifiihron wiirde, die ent- 
sehiedenste Verwahrung cingelegt.

Preisausgleichstelle fiir Thomasphosphatmehl. — Durch 
eino Y e ro rd n u n g 1) des Reichswirtschaftsininisters vom
9. August 1919 wird zur Regelung dos Preisyerhiitnisses 
zwischen dem im Inland hergestellton unddem eingefiihr- 
ten Thomasphosphatmehl eine „ P re isa u sg le ic h s te lle  
fiir  T h o m a sp h o s p h a tm e h l"  erriclitet. Dic Stello 
untersteht dem Reichswirtschaftsministorium. Dio Mittel 
zur Forderung der Einfuhr und zum Ersatzo des Aus- 
falls von Frachtyorteilen worden durch eine Umlage auf- 
gebracht, zu dereń Zahlung der Erzeuger yerpfliehtetist. 
Die Umlagebetriige sind bis auf weiteres auf 0,33 Jl fiir
1 kg Gesamtphosphorsiiure und auf 0,39 Jl fiir 1 kg 
zitronensaurelosliche Phosphorsiiure festgcsetzfc worden. 
Beim Vorkaufe yon Thomasphosphatmehl darf dio Um- 
lage dem Preise zugesehlagen werden, auch wenn dadurch 
der Hoehstpreis uborschritten wird. Die Yerordnung hat 
rUckwirkende K raft vom 1. A ugust 1919 ab.

Erhohung der Arbeiterversicherungsrente. — In einer 
Sitzung am 21. A ugust hat der AusschuB fiir Volkswirt- 
sehaft beschlosscn, auf Grund des Ermachtigungsgesetzes 
fiir die yereinfaehte Form der Gesetzgebung einen ZusehuB 
zur R en te  au s d e r  In v a 'l id e n -  nn d  T Jnfa llyersiche- 
ru n g  yon monatlieh 20 Jl, s ta tt  bisher 8 J l, fiir die Zoit 
vom 1. Oktober 1919 bis Ende 1920 zu bewilligen.

Der beabsichtigte ZusammenschluB der belgischen 
Schworeisenindustrie. — Zu unsorem lotzten Berichte iiber 
den geplanten belgischen Stahltrust*) erfahren wir, daB 
der Plan dos Generaldiroktors Trasenster der Gesell- 
sohaft Ougrźe Marihaye, die gesamte belgische Eisen
industrie in einem Verbande zu yoreinigen, wahrschein- 
lich aufgegeben wird. Der Plan, jedes Werk zu spezia- 
lisieren (d. h. jedes Werk auf ein bestim mtes Erzeugnis 
oinzustellen), is t zu yerwickelt und die Schaffung neuer 
Anlagen bei den jetzigen Zeiten zu unsieher. Aueh 
bietet dio Abschatzung der Eisenerzbesitzungen kaum 
zu iiberwindende Sohwierigkeiten.

J) Reichs-Gesetzblatt 1919, Nr. 153, S. 1422/4.
*) Vgl. St. u. E. 1919, 7. Aug., S. 923/4.

Aus der englischen Stahlindustrie.1) — Soit liingorer 
Zeit maclit sich in  steigendem MaBe in den eng
lischen Industriekreisen ein Geiiihl der Besorgnis bemerk- 
bar, die Auslandsmarkte und womoglich auch den Absatz 
im oigenon Lande an die bedeutend wettbewerbsfahigere 
amerikanisehe Industrie zu yerlieren. H atte schon die 
Ankiindigung eines drohenden Kohlemnangels durch 
den Prasidenten des H andolsam tes A. G eddes im 
englischen Unterhause lebhafte Beunruhigung erreg t, 
so wurde durch dio am 21. Ju li 1919 eingetretene 
ICohlenpreiserhohung die Eisen- und Stahlindustrie des 
Inselreiches in noch groBere Bestiiizung yersetżt. Auf 
eino gewisse Preiseihohung war man schlicBlich gofaBt, 
daB aber die Notierungen um 6/- S  in dio Hoho 
schnellten, traf die Industrie wie ein Kolbenschlag, von 
dem sio sich nicht so sehnell erholen diirfte. Dic Lage ist 
dahor iiuBerst gespannt, zunia! da eine Anzahl von Hiind- 
lern und Fabrikanten yor der Ankiindigung der Preis- 
erhohung feste Abschlusse a Uf Lięleruńgęn nach diesem 
Zcitpunkt abgesehlossen haben, und zwar unter Zugrunde- 
legung dor bisher gultigen Brennstoffprciso. Nachdem 
die Handler auf diese Weise einm al stark geschadigt 
worden sind, hiiten sio sich natiirlich, Yerkaufe fiir spiitere 
Lieferzeiton vorzuoehn'en, um so mehr, ais sio weitere 
Umwiilzungen erwarton, dio sowohl die Forderung ais 
auch den' Preis der Kohlo ungiinstig beoinflussen werden. 
Die Sohwierigkeiten, in denen England sich beziiglich 
seiner Kohlenyersorgung belindet, sind auch in anderen 
Landerń melir oder weniger an der Tageeordnung, obgleich 
einige, darunter insbesondere dio Yereinigten Staaten, 

■in dor Forderung ers t in  diesem Jahro einen allgemeinen 
Riickgang erfahren haben. Dio amerikanisehe Erzeugung, 
die sich im Jahre 1913 auf 508,9 Mili. t  belief, stieg 1918 
auf 611,9 Mili. t ;  in  der Zeit yon Januar bis April 1919 
is t die Forderung jedoch derartig betiiiehtlich zuriickge- 
gangen, daB sioh die Jahresorzeugung auf nur 413,2 Mili. t  
stellen wird, was dem Yorjahre gogeniiber einen Riick- 
gang um etw a 30%  der Forderung bedeuten wiirde. 
Trotzdem genieBt der Ainerikaner dem Engliinder gegen- 
iiber hinsichtlich des Preises der ICohle einen ganz be- 
deutendon Voizug. Trotz der sehr stark zuriickgegangenen 
Forderung betrug im Juni dieses Jahres der Duroh- 
schnittspreis amorikanischer Kohlo an der Zeche nur
11,2 <Si f. d. t  gegeniiber 29,4 <S f. d. t  in  England und 
WaleB. Der amerikanisehe Preis im Jahre 1919 is t also 
nur um eine K leinigkeit hoher ais der englische Durch- 
schnittspreis ab Zeche von 10 ,1^  S  im Jahre 1913.

Im Jahre 1918 nahmen Kohle, Koks und B riketts 
die dritte  Stelle in der britischen Ausfuhrliste ein. Wenn 
som itEnglandsdrittw iohtigster Ausfuhrartikel, die Kohle, 
ais solcher von der Listo vcrschwindet, wio dies bereits 
teilweise eingetreten ist, dar.n mussen, und dariiber sind 
sichdie beteiligten K reisoeinig,alle H ebelin Bewcgungge- 
setzt werden, um die Ausfuhryon Eisenund Stahl und der 
daraus verfertigten Gegonstiinde, dio bisher liinter Kohlen 
an y ierter Stelle marschiorte, zu h eb en u n d  zu bele bon.

Vorliiufig jedoch liiBt der seit Unterzeichnung des 
Waffenstillstandes erw artete groBe Aufsohwung des 
englischen Handels noch auf sieh warten. Die englischen 
Eisen- und Stahlausfuhren fur das ersto H albjabr 1919 
werden m it 27 Mili. £  gogenuber 18 Mili. £  und 23,0 Mili. £  
in  den entsprechonden Zeitraunien von 1918 bzw. 1917 
angegeben, aber die Bedeutung dieser Zahlen wird durch 
die inzwischen eingetretene Erhohung aller Werte auf- 
geboben. Der Mangel an einheimischen und ausliindischen 
Erzen und die dadurch bedingte Einschrankung der Eisen
und Stahlerzeugung yerhindern eino Ausdehnung des 
Handels, und die unsichere Lage des KohlenmarkteS 
erhoht die bereits bestehenden Schwierigkeiten. Die 
Kohlenpreise machen in allen Industrien ihren EinfluB 
geltend, um so mehr, ais die m it der Beforderung uber Tag 
yerbundenen Unkosten stetig steigen und die Forderung 
zuriickgeht; am allerernsthaftesten aber tiben sie ihre Wir
kung in der Eisen- und Stahlindustrie aus, wo der Brenn-

') Ygl. hierzu Ueberseedienst 1919, 13 Aug. S. 377/8.
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stoff den grofiten Teil dor m it der Erzeugung yerbundenon 
K ostendarstellt. Auf baldige Aenderung derSaehlago besteht 
keine Hoffnung. In den m it dem 22. Ju n i 1919 endi- 
gcnden 24 Wochon zeigte die offentliolie Kohlenfórderung 
eino kleino Besserungyon 4 610 500t  gegenuber 4 543 5001 
im Jahre 1918. Aber die Zahl der bescluiftigten Arbeiter 
war yon 972 000 auf 1 112000 gestiogcn ;, os bedurfto 
somit der Arbeit Von 140 000 L euten , um dio woehent- 
lioho Forderung von 67 000 t  zu bowiiltigen. U nter diesen 
Umstiindcn lialt dio Eisen- und Stahlindustrie des Landes 
in  absehbaror Zeit eine ErmiiBigung der Kohlonpreiso 
fur ausgeschlossen.

Dio sich iu  der G ro B e ise n in d u s tr io  Englands be- 
m erkbar machende Nachfrage nach Sohiffs- und Kessel- 
bloohon, naoh Winkeln und Briickenbauzeug is t lebhaft, 
desgleichen auoh dio Nachfrage in  der Kieineisenindustrie 
naoh Stahlwaren, Werkzougon, Siigon und Feilen. Dio 
Herstollor halton jedoch m it Angoboten zuriick, da dio 
Lago dos Eisenm arktos so unsicher is t; dasselbo Bedenken 
wird yon den H utten  an den Tag gelogt, die im Hinbliclt 
auf die Unsicherhoit des Kolilenmarktes groBe Zuruok- 
haltung zoigen. Inzwisclien haben dio Ameriltaner boi- 
naho unbem crkt im englischon M arkt festen FuB gefaBt. 
Dio englisclien Roheiseneinfuhren bis Ende Juni dieses 
Jahres betrugen 86 307 t  gegenuber 68 075 t i n  den ersten 
sechs M onatondos Jahres 1918. Dieso Zunahmo is t haupt
sachlich zuriickzufiihren auf das plStzliche Anwachson 
dor amerikanischcn Verladungen von basisohem Roh- 
oison, dio yon 36 4681 auf 64761 1 stiegen.

In  demselben Zeitraum beliofen sioh dio allgemeinen 
Einfuhren von Eisen und Stahl auf 204722 t in i  Jahro 1919 
gegenuber 144 725 t  .1918. Von dor erstoren Monge 
kamen 154150 t  auś don Vercinigten Staaten, 31680 t 
aus Scliweden nnd 17 080 t  aus Kanada. Die Angebote 
amerikanischcn Bohoisons fiir proinpte Lieferung zufeston 
Preison in  don niichsten Mona-ten waren fiir manche 
Stahlerzougor und -handler so yerlookend, daB oinigo 
bedoutonde Abschliisse geta tig t wurden. Die Kurzung dor 
Arboitszeit bei den englischen Eiseneizarbeitern und dio 
Erhohungder Akkordlohne werden in der Erzeugung einen 
weitoren Ruekgang herboifiihren und, wie man befiirclitet, 
einigo Bergwerke zur Stillegung ihrer Betriebe zwingen.

Langscheder Walzwerk und Verzinkerelen, Aktlen- 
gesellsehaft, Langschede a. d. Ruhr. — Naehdem dio 
ersten Monate des Geschiiftsjahres 1918/19 tro tz  des 
Krieges yorhiiltmsmaBig g u t abgelaufen waren, haben 
die Folgon dor politischen Umwiilzung die Gesellschaft 
vor schwierige Aufgaben gestcllt. Di-e Uinstcllung 
dor Worko auf die FriedonstiitigTcoit is t in der Haupt- 
sache abgesehlossen. Der nach dor Rovolution oingo- 
treteno Mangol an gelernten Arbeitern und die Knappheit 
an Kohlen iind Blechen, sowie die gewaltige Steigerung 
dor Preise fur Rohstoffe, Lohne Und Unkosten, die duroh 
erhohte Verkaufsproiso nicht in yollem Umfange ausgo- 
glichen werden konnten, haben auch das Ergebnis des 
Geschaftsjahros gogoniiber dom Yórjahro stark  beoin- 
fluBt. Gegenwiirtig ist- das W erk wieder in  allen Abtoi- 
lungon auf langere Zeit gu t m it Auftragen yersehon.

Der UeberschuB des Berichtsjahres betriigt abzuglich 
dor allgemeinen Unkosten und Riiekstełlung fu r Kriegs- 
gowinnstouer2 2 1 5 0 2 , 4 4 NaehAbzug von65 706,63 X  
Abschreibungonyerbleibt ein Reingewinn yon 155795,8L#£. 
H ieryonsollen35000 .K furdie InstandsetzungdesW asser- 
wehrs und 3000 Jl fiir Ernouorungsscheine zuruckgestellt, 
100000 J l Gewinn (10%  gegon 25 %; i. V.) ausgeteilt 
und 17 795,SI J t auf neue Rechnung yorgetragen werden.

Eisenwerk - Gesellschaft Maximilianshiitte, Rosen
berg ( Oberpfalz). — Wio in dom Berichte des Yorstandes 
ausgefuhrt wird, stand das Gesehiiftsjahr 1918/19 in  den 
ersten sieben Monaten noch unter dem Zeichen des Krieges. 

-Es-wurde fast ausschiieBlich fiir den Kriegsbedarf ge- 
arbeitet; die BesOhiiftiguug war mehr ais ausreichend, die 
Arbeit lohnend, so daB m it einem gunstigen JErgebnisse

wie im  Vorjahro gereohnet werden konnte. Mit dem Ein
t r i t t  der Reyolution iinderto sich jedoch das Bild von 
Grund aus. Zwar yollzog sieli dio Ueberleitung in  dió 
Friedenswirtschaft um so leiehter, ais Friedonsauftriige, 
die wahrend des Krieges zuruckgestellt werden muBten, 
in  Menge yorlagen, allein die politische Umwalzung 
braclito nicht nur stiindig Lohnbewegungen, sondern auch 
eino Vortouerung aller Rohstpffe, dann eine steigendc 
A rboitsunlustder Belegschaften und fortwiihrende Streiks 
in  don Steinkohlengruben m it sich. Der Riickgang .an 
Arbeitsleistung und driickonder Konlenmangol lieBen die 
Erzougung sprungweiso sinken. Anderseits stand der 
yorringerten Erzeugung eine so gewaltige Steigerung der 
Selbstkosten gegenuber, daB auch die mehrfach ein- 
getretene Erhohung der Preise fiir die Fertigerzeugnisse 
oinen Ausgleich nicht mehr schaffen konnte. U hter dem 
EinfluB dieser Verhiiltnisse muBte sioh daher das Ergebnis 
des Betriebsjahres ungiinstiggestalten. Bei der K ohlen- 
zeehe M ax im ilian  konnto auch im laufendon Betriebs- 
jahr keine Abnahme der unterirdischen Wassorzufliisse 
festgestellt- werden, so daB der in  fruheron Berichten be- 
schriebene Zustand immer noch besteht. Die Betricbs- 
anlagen wurden Sorgfiiltigst in Ordnung gehalten, um die 
durch den langen Stillstand unyermeidliche Entwert-ung 
fiir den spiitoren Gebrauch soyiel ais moglich aufzuhalten. 
Ueber die Wiederinstandsetzung dor Zecho wurde mit 
RUcksicht auf dio Reyolutionswirren und dio Soziali- 
sierungsfrage ein entscheidender EntscliIuB nicht gefaBt. 
Die Eisenstoingruben des Unternelunens forderten im ab- 
gelaufenen Jahre insgesamt 348 9361 Eisonerzo und Eisen- 
kalk ; in den Hochofen wurden 142 968 t  Roheisen er- 
blasen, die Herstellung der Stahl- und Walzwerko an 
Fertigerzeugnissen ging auf 111 935 t  zuriick, und dio 
EisongieBereionlieferten 29311 GuBwaren fur deneigenen 
W ęrksbedarf Ulld 415 t  zum Vorkauf. Ueber dic geldliche 
Lago des Untcrnehmens sowio dio HauptabschluBziffem 
gibt nachstchendo Zusammonstellung AufschluB:

in 1915/16 1916/17 1917/18 . 1918/19

A k tie n k f tp i ta l  . . 23 440 000 23 440 000 23 440 000 23 440 000
A n le ih e  . . . . 5 513 000 5 143000 4 771 000 4 364 000

R u c k la g e  . . . . 3 361422 3 746 79G 4 331 038 4 916 556
A llg cm . B e tr ie b s -

r u c k la g e  u n d  T ł l-  
g U D g sb e sta n d  . . 4 483 941 4 483 941 4 483 941 4483 941

G ru b e n - u n d  Y T erks- 
b e s i tz :
in  B a y e rn  . . . 9 550 270 7 489 484 6 210 429 5 594 109
„  T h i ir in g e n  . . 438 193 391 771 393 619 350 689
„  S a c h s e n  . . . 520 393 348119 321 395 280 146
„  P re u B e n  . . . 24 286 762 18 313 227 12 402 966 9 361235

Y o r t r a g  . . . . . 130 544 125196 249 141 273 604
Z in s c in n a h m e n  . , 283 173 460 316 809.904 1 088 614
B e trie b sg e T rIn n  . . 9 047 250 12 600 228 15 254 709 8 355 287
A llg e m . U n k o s te n  . 713 704 806 533 1003 954 1258 052
A b s c h re ib u n g e n  . . 4 234 833 *)7 357185 2)7 300 787 4350 337
B e itr ł ig e  z u  Y e r-  

g ic h e ru n g e n  u sw . . 331564 378 534 448 812 560 254
Z ln s e n  ......................... 220 440 205 720 190400 174 480
K ursY erlu flte  . . . 106 697 169 650 14625 1024 982
I iu c k s te l lu n g  f u r  

K r ie g s a te u e r  . . _ _ 1500 000 —
R e i n g e w i n n  e i n -  

s e h i .  Y o r t r a g  . 3 853 729 4 268 118 . 5 855177 : 2 349 400
R iic k la g e  . . .  . 385 373 426 812 585 518 234 940
S o n d e r ru c k la g e  . . 8 746 278 868 213 188 —
T J e b e rfu h ru n g  in  d ie

F r ie d e n s w ir t s c h a f t — -- 750 000 .—

Y e r f i ig u n g s b e s ta n d 4 841 16147 20 276 13 443
B e s ta n d  f i i r  a u B e r-

o r d e n t l ic h e  U ń te r -  
s ta t z u n g e n  . . . 250 000 _ - _ _

"W o h lfa lirtsz w e c k e  . 130 000 310 000 310 000 180 000
B d o h n u n g e n . . . 70 000 100 000 100 000 ■ .—
G e w in n a n te i le  . 66 772 74 350 86 590 16 019
G e w in n a u s te i i  .  , 2 812 800 2 812 800 3 516 000 1 640 800

12 12 15 7
125 196 249 141 273 604 264198

1) Eiusehl. 1 100 000 Jt Sonderabsohreibung auf 
Kohlenzocho Maxiiniiian bei Hanim.

2) Einschl. 1800 000 M Sonderabsohreibung auf 
.Kphlenzeche MtCkmuliań bei Hamm.
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Die russischen Betriebsrate und der Zusammenbruch RuBlands.
Dor an diosor Stello1) schoa bosprochcno Gesotzont- 

wurf iibor dio Betriebsrate is t der NatipnalyorsanMlung 
zur BaschhiBfassung zuzegangen und von diosor an den 
AusscliuB fiir Sozialpolitik iikorwioson worden. Auch in 
Deutśehland soli diesen „Ra.tan“ nach russischam Muster 
neben ihron sozialon Aufgaban ein waitgehonder EinfluB 
auf dio B atriabsfiihrung eingeraumt wardon. Wie 
unheilvoll in R uBlanl die gAwĄ Art dar Batriobs- 
riito auf das Wirtsohaftsleben einwirkt, schildort
H. S to n s  in einem Aufsatzo iu dor „Doutschon Berg- 
works - Zoitung“2). Dic U rsaohon  des Zusammen- 
bruehos des russischen Wirtschnftslebans liegen nioht 
zuletzt in dor Einrichtung und Tiitigkeit dor Botriebsriito in 
donoinzolnon Eabrikon, in d o r,, A rb e ito r  ko n tro lle  “ der 
Bafcriebo bogriindet, die oino Vorbareitung fiir don Sozialis
mus darstollen soli. Diese Botriobsrate fuhren in RuBland 

-don Namon , ,F a b r ik -K o m ito o s “ . Eino Untersuchung 
ihrer Einrichtung und ihrer Wirkung auf das russische 
Wirtsehaftslebou muB zu dar Uoberzauguug fiihren, daB 

-dio Uabartragung des russischen Batriobsriitosystems auf 
unsoro d3Ut3cli3ii industriollen und wirtschaftlichon Vqr- 
hiltnisse don yolligcn Zusammenbruch unseres Wirt- 
schaffcslcbans im Gafolgo habon muB. Im folgonden 
aoien einigo Darstellungon iibor die russischen Batriebs- 
riito und iiber dio Wirkungen auf dio russische Industrie 
n u r. nach AauBaruugen russisohor Sozialisten wieder- 
.gegeben.

In Heft 0 das,, A rbaiterratas" werden von dcm Mit- 
J-icd dar komniunistischon Partoi RuBlands, K asak o w , 
■do russischen Sowjots d.irgostollt. Kasakow schreibt 
w ortlich:

,,Nobon den Sowjots und dem Zontral-I£x:okutiv- 
Komitee, dio in erstor Linio politische Organisationon 
-waren und goblieben sind, g ib t os die E a b rik -K o m ito e s  
u n d  don  O b e rs to n  R a t  f iir  V o lk sw ir tsc h a f t. 
Die UebSrnahaao dor politischen Gewalt durch das Pro
le ta ria t is tin it  dor Uobaruahme dor Wirtschaft yorbundon. 
Um fiir dio Uabarnah-no dor Wirtschaft geriistot zu soin, 
war man badacht, wirtschaftlicho Organisationon neben 

•don politischen Sowjots zu schafien. Eiir alle Eabrikon 
•dos Raiclias wurdon daher Wahlon von Eftbrik-Komitccs 
■angoordnot. Die Ko nitoossotzton sich wio folgt zusammcn: 
-Toda Fabrik muB oin inindsstons saohsglicdriges Koinitoc 
wililen. In  basondefs groBen Bctriobcn kann die Anzahl 

-dar Mitgliedor hohor soin. Diesem Komiteo werden mit 
baratondon Stimmen dio Mitgliedor des Sowjots der Fabrik 
baigeordnet. Dio Fabrik-Komitecs, dio ihrem Wesen nacb 

■dasselbo wio dio Betriebsrate in Deutśehland sind, haben 
die Kontrollo der Produktion in don Eabrikon durchzu- 
fuhran. Ohns dio Zustimniung das Komitees diirfen die 
Dirsktionou dor Eabrikon weder dio Produktion ein- 

^schrankon und Arbaitor ontlasson, nooh sonst irgendwelche 
Voriindorungon in dor Produktion yornehmen. Die Mit- 

jgliedar das Eabrik-Komitoes habon s3lbstvorstandlich auch 
-■das Racht, Einblick in dio Geschaftsfiiiirung zu yerlangen. 
Natiirlich widarsetztsn sich ..die Fabrikinhaber der Ver- 
•orduung und yorsuchton auf allorlei A rt und Weise, don 
EinfluB das Komitoes auszusohalten. Es golang abor 

-dan Komiteos trot'z allen Widerstandes, s c h o n 'unter der 
HerrschaftKorenskis, Wurzel zufasson. Ńaclider Oktober- 
reyolution wurdon sio das Riickgrat der wirtschaftlichon 
-Macht. Duroh sie wurda recht oigontlieh dio Sozialisicrung 

•der Batrieba erst moglich. “
Die Balogschaft oines Betriebps wiihlt in RuBland 

-die Mitgliedor dos p o li t is o h e n  Gomeinderatos und auBer- 
dam dio Mitgliedor des w ir ts c h a f t l ic h o n  Batricbsrates. 
Dor Vcrtrauansiiann des politischen Arbeitorratos der 
Gameindo h i t  iibar saine Tiitigkeit in einer Batriebsyer- 

-sammlung, dio wahrond dor Arbeitszoit abgchalten wird,

') St. u. E. 1919, 12. Juni, S. 073/4.
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Barioht zu orstatten. In  dor anschlieBenden freion Aus- 
spracho nehmen die einzelnen Arbeiter aus der Arbeiter
schaft Stellung zu dieser Boriehterstattung. S ta tt also 
wertvolle Arbait zu leisten, wird der Kampf der Parteien 
im órtlichon Arboitorrat in don Betrieben fortgesetzt. 
Wonn-man beriieksichtigt, daB dor ortliclie Arboiterrat 
dreimal wochontlięh tagt, woraus folgt, daB auoh drcimal 
i n dor Wocho diese Fabrikversammlungen stattfinden, so 
kann man die geringe wirtschaftliche Leistung der Fabrik- 
betriebe ermessen, in denen nicht gearbeitet, sondern 
Politik getrieben wird. Dio wirtschaftlichon Sowjots, 
also die Botriebsriito in unsercm Sinne, stellen, so besagt 
dio Vorschrift, im Einvernohmen m it den Gewerkschaften, 
die aber bokanntlich in RuBland gar koino Bedeutung 
habon, Lohnsiitzo fiir dio einzelnen Arbcitsverbando fest. 
An der Ausarbaitung konnen dio beteiligten Arbeiter 
Anteil nehmen, indom sic — wieder einmal — Vcrsamm- 
lungon im Beisoin dos Eabrik-Komitoes abhalten. Die 
Fabrik-Komiteos habon also dio vollstiindigo Aufsicht des 
Betriebcs. In  Fiillon, wo die Inhaber ihre Eabrikon im 
Stioh lieBon, hatten sio die Leitung der Fabrik zu iiber- 
nohmen. Wio sich dio Wirkungen dieser Arbcitcrkontrolie 
in Wirklichkeit im russischen Wirtschaftsloben bomerkbar 
machen, dariiber schreibt der russische Sozialrevolutioniir 
D im itry  G aw ro n sk y  in seinem Bucho „Die Bilanz 
des russischen Bolschowismus“ folgendes:

,,Als dio Bolschewiston gezwungon waren, dic In 
dustrie ,auf cinor neuen Grundlago1 einzurichten, konnten 
sie auch hier niehts anderes tun, ais zu ihrem bcwiihrtcn 
Mittel der Scliopfung der Massen zu greifen. Dio 
Arboitorkontrolle wurde eingefuhrt, d. h. die einzelnón 
Unternohmungen wurdon untor die Aufsicht der Eabrik- 
Komitoes der Arbeitor dieser Unternehmungen gestellt. 
Ein Jalir ist vergangen — und dic Yertretor der Staats- 
kontrolle behaupton, daB die ArboiterkontroUe vollig 
ausgoartot sei. Sio sei die E ig e n tu m c r in  der Untor- 
nohmung, nicht oine bloBo Kontrollo geworden. Der 
eino Besitzor, der Fabrikant, wurdo durch eine G ru p p e  
von Besitzern orsetzt. DaB dabei aber die ganzo E r
zeugung nicht zum Nutzen des Staatos gedciht und auch 
nicht gedeihcn kann, daB sio yielnjehr zu einem direkten 
Schadon, d. h. zum Sohaden der breitesten Massen des 
worktiitigon Volkes ausschUigt, das erkennt man schon 
aus folgendem: In  der ganzon Motallarbeiterindustrie
beanspruehto solion im Sommor dieses Jahres der Lolm 
dor Arbeiter und Angcstcllten 105 %  des Bruttowertes 
dor Produktion. Eiir eine ganzc Gruppe von Fabriken 
wurdo fcstgestollt, daB dic ganzo von ihr liorgostcllto 
Ware den W ert yon 70 % das Bctriebskapitals nicht iibor- 
steige. In  aller Eriunerung ist noch die Tatsache, die 
Sinowicw auf einer Plonarsitzung des Petorsburgcr Sowjots 
mitgotoilt hat. Dio Putilowsc|ie Fabrik erhielt fur eino 
beśtimmto Zeit 90 Mili. Ilbl. Staatsunterstiitzung, davon 
wurden 00 Millionen ais Arbeitslohn yerbraucht, wahrend 
dor Gesamtwcrt der Produktion noch nicht dio Summo 
von 15 Mili. erreichte! Hierin liegt eben das Wesen 
dor Sachc; dio ganzo Industrie der Sowjet-Republik, so
fom sio iiberhaupt noch bestcht, hśllt sich ausschlieBlieh 
m it Hilfe staatlichor Untorstutzung, aber der Gcsamtwert 
ihrer Erzeugung betriigt nicht einmal die Hiilfte des 
Botrages dieser Untorstutzung.“

In  ebenso vernichtonder Weise auBcrn sich auch 
andero russische Zcitungen iibor die wirtscliaftlichen Lei- 
stungon dor Botriebsriito im russischen Wirtschaftsloben.

Abor nicht nur Sozialrcyolutioniire und Burgerlicho 
fiillcn solch ein Urteil iibor die russischen Betriebsrate, 
sondern auch in den Kreiscn der Bolschewisten selbst 
wird dio katastrophale Arbeit dor russischen Betriebsrate 
ruckhaltlos anerkannt. So gab L a r in ,  der Urhebcr der 
Wirtschaftspolitik dor Riitoregierung, bei einer in Moskau 
stattgehabten Konforonz der \ rertreter der nationalisierton 
Fabriken solbst zu, daB sich die eingefiihrte Arbeiter-
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kontrolle uber dio Industrie ais unhaltbar erwicsen habe: 
„ In  einem Falle fiihrte sie zum Uebcrgang der ganzen 
Leitung iii die Hiinde der Arbeiter, im anderen zur vólligen 
Stockung des Botriobcs". Wio verhangntsvoll diese 
Arbeitorkontrolle aber auf die Arbeitslust der Arbeiter 
und Angestellten oinwirkt, liegt k lar auf der Iland.

In  Gemeinschaft und in Zusamnienarbeit m it den 
politisehen Sowjets der Gemeinden bilden diorusśischen 
Betriebsriite, dio-ihre Kronung in dem Oborsten Volks- 
■wirtschaftsrat findon, dio Gesaintorganisation des ruśsi- 
gehen Rategedankens. Dieso is t nicht dio geistige Sohop- 
fung der Bolsehcwisten, sondern dio geistige T at derselben 
besclirankt sich auf dio Zusammonfassung der ehemals 
ohne Zusamincnliang bestehenden, rei 11 ortlichen Ver- 
einigungsformen politischcr und gewerksehaftliehor Bo- 
tatigung der Arbeiter, dio ursprunglieh iiber den Mangel 
an einer geworkschaftlichcn Voreinigung, im Sinno der 
W estlander hinwegliolfen sollten. • Allo Bestrebungen, die 
Arbeiterbowegung in einem wirtschaftlich fortgoschrittenen 
Staato zuruckzubeogon, bodouten oine Riickbowegung ' 
der gewerkschaftliehen Entwicklung. Die Yeroinigungs- 
forincn dor Arbeitgober wio Arbcitnchnier miissen sich 
der jeweiligen W irtschaftsordnung anpassen, mussen ein 
gleichartiges Ergobnis der gemeinsamen Entwicklung,soin,

sonst ergeben sioh Widerstiiudc, die zur Nicderlage dea  ̂
einen oder anderen Teiles fiihren werden. In  der heutigen 
Zeit wird dio Wirtschaftsform leicht ais das zu Ueberwin- 
dende, ais das UnzeitgemiiCe angesehen, und ihre Iliille, 
dio VolkswirtsohSft, wird gegemiber oinem crnstlichen 
Angriff auf die in ihr waltenden und wirkenilen Kriifto 
zusamnienbrechen, weil die Ueberspannung und Ueber- 
anstrengung dureh die Kriegswirtschaft sie krank gcmaeht 
hat. Das russisehe Beispiol hat es gezcigt. Die Betriebs- 
riito konnen m it Befugnissen ausgestaltet werden,. die den 
..kapitalistisehen Verwaltungsapparat“ zwar zerbrechen, 
dam it aber auch dio ganzo Volkswrirtsehaft zorschlagen; 
sic konnen aber auch so geformt werden, daB sio einen 
wirklichen Ausgleich bilden zwischen der Idee des freien 
Wottbewerbes und der kapitalistischen Wirtschaftsordmmg 
auf der einen und dor wirtschaftlichen Domokratie und 
dem aus unserer Zeit berechtigten und fiir die Allgemein- 
lieit notwendigen Sozialismus auf der anderen Seite. 
Nur wenn sic diesen Ausgleich bilden und sich von den 
unmoglichen Ideen bolschowistischcr Sclbstherrlichkeit unii 
AUeskonnens fernhalten, wenn sio dio logiseho und or- 
ganiseho Ausgestaltung der Arbeiter- und Angestellten- 

■aussehiisso darstellon, entsprechen sic und folgen sie dem 
Gobot der Stunde.

Bticherschau.
Gluud, W., Dr., Privatdozent an der CJniversit;Lt 

Minister, Wisseiischaftliclier Mitarbeiter am Kaiser- 
Wilhelm-Inśtitut fur Kohlenfórschung in Miilheim- 
Rulir: Die Ticftemperaturverkokung der 
Steinkohle. Halle a. d. Saalo: Wilhelm Knapp 
1918. (70 S.) 8°. 4,80 AL

Bei der groBen Beaehtung, dor die Gowinnung der 
Nebenei ze usinisso bei dor Yergasung heuto begegnet, macht 
sich das Fchlen handlicher Fachschriftcn sehr bemerkbar. 
Dio bei uns, im Hinblick auf iihnliche Bemuhungen im 
Auslande, wohl etwas zu ausgiobig gopflogte Geheimnis- 
tuerei ist fiir dio allgcmcinc ICenntnis hinderlich und fiir 
dio Forderung nieht ersprieBlich gewosen. Es ist daher 
eino ilankenswerte Aufgabe, dor sich dor Yerfasser ais 
tatiger Jlitarbeiter an diesen Fragen untcrzieht, wenn er 
in gomeinfaBlicher Darsteniingswoiso einen Ueberbliek 
iiber den gegenwiirtigen Stand der Frage gibt.

. E r behandelt einleitend das We sen der Ticftempe- 
raturverkokung und ihre Durchfuhrung: Im  H auptteil 
das Wcsen, dio Bostandtoile und Eigenschaften der Teer- 
erzeugnisso und nls SchluB dic Aufarbeitung des Teeres 
und dio iibrigen Erzeugnisse.

Dem Entstehungsgange entspricht es, daB dio Be
handlung des Teores selbst und seiner Bestandteile den 
gróBten Raum in der Bętradhtung cinnimmt. Die um- 

. fangroichon Arbeiten des Yerfassors und anderor haben 
viel zu seiner Kenntnis bcigetragen. Es tu t  dom Werte 
des Buches in dieser Riclitung koinen Abbruch, wenn 
man gerade zuin Besten der ausubenilen Praxis die tech- 
nische und thermiseho Seito umfasseudor behandelt 
wissen mochte. DaB der fiir dio Laboratoriumsversuche 
bewiihrto Drehtrommolapparat ornstlich fiir dio technische 
Durćlitiilirung in Erwiigung zu ziehen wiire, is t fraglich. 
Neben dom groBen Raumbedarfe erseheint bedenklich 
der unistandlicho mechanisóho Aufbau gcgeniilx!r stati- 
sehen Apparaten, der Kraftbedarf, die sehwierig durch- 
fiilirbare A bfuhrung' der Schwelerzeugnisso ilurch die 
sioh drehendo Welle und vor alleni dio Staubcntwicklung, 
derentwegen der Verfassor boreits fiir den Versuchsapparat 
die Anordnung eines Staubfiingcrs empfielilt. Arbcitete 
ein solehor A pparat auf Teer ais Haupterzeugnis, so wiire 
dio Eindickung des wertvollen Sohwelerzeugnisses gerade 
in seinen hoehsiedendcn Fraktionen dureh den Flugstaub 
•verhangnisvoll, abgcsehcn davon, daB die Wirtsebaftlich-

keit des Verfahrens immerjnoch Ton der Jlogliehkeit ab- 
lunge, don lockeren Halbkoks in eino tcchnisch brauch- 
baro Form zu bringen, woran dio ausliindischen Verfahren 
bishor allo geseheitert sind.

Es wiire zu wunschen, wenn die Untersuehungen sieli, 
auch auf die thermisehen Vorgango beim Schwelen er- 
streckt hatten. ])ann wiirde man hier nieht auch die vicl- 
fach verbreitoto Ansicht angefiihrt finden, daB die Scliwe- 
lung gesondert fiir sich in den Einhiingeretorten lediglieh 
dureh dio AuBenbehoizung n it  den liciBen Generator- 
gason statlfindet. Es geniigt schon eine fliiehtige Ueber- 
schlagsrechnung, um zu erm itteln, daB die fiir dio Vor- 
warmung der Kohle, die Yerdampfung des Wassers und 
Teers und die Zersetzungsvorgange cfforderliche Wiirme 
bei iler rasehen Durchsatzzeit nicht dureh die kleine 
Wandfliiche durchgefiihrt werden kann. Dann brauchtc 
der Vcrfasser niclit bedingungsweisc •naehzusetzen, ilaB 
man im praktischen Betriebe anscheinend einen Teil der 
heiBen Generatorgase dureh die Retorto ais Warmetriiger 
saugen m uB. Das erschwert natiirlich den Betrieb sehr, 
weil man nur bei sorgfiiltiger Regclung dieses Hoizgas- 
stromes ein gutes Schwelerzeugnis erhiilt. Entweder heizt 
man dio Retorto zu stark vor und erhiilt dio Ergebnisse 
dor Zorsetzung, oder man liiBt sie zu ka lt gehen und 
erhalt ein zu geringes Ausbringen. Infolge des so ent- 
stehenden Gas-Dampf-Gemisehes gestaltet sich die Ent- 
teerung des Schwelgases nicht so einfaeh, wie es darge- 
stellt ist, dureh  fraktionierte Kiihlung. Siittigt man ilas- 
Gas nieht vollig m it Wasserdampf und kiihlt es herunter, 
so gehen nieht nur benzinartige Stoffe mit, sondern 
infolge ihres Teildiuckts auch ein betriichtlicher Teil 
hoher siedetider Fraktionen.

Der Optimismus bcziiglich der Ueberwindung der 
Kinderkranklieiten ha.lt den Erfahrungen in der Praxis 
nieht stand. Es wiire fiir die Forderung der an sich guten 
Sache sicherlieh dicnlicher gewesen, wenn man sta tt 
der angefuhrtcn iiber 100 Anlagen erst. einmal e ine  er- 
richtet hatte, um daran im GroBversucho allo Betriebs 
erfordernisso zu erforschen.

Wenn der Verfasser die Ansicht aussprieht, daB der 
Feuchtigkeitsgehalt den Heizwort des Gases erniedrigt, 
so ist das oin Irrtuin. Der Betrag an gebundener Wiirme 
wird nieht bceinfluBt, wohl aber dio Anfangstemperatur 
verringert, weil das Rauchgasgewieht dadurch yergroBcrt 
wird. Ais gut muB man soino Erkltirung bezeiehnen^ 
warum die Entziehung des Teeres nicht den gefurćhtetcił
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groBen EinfluB aut die Flammeiitomperatur i ni M artin
ofen habeń kann. Hier kommt infolge der Uebcrhitzung 
des Gases weit uber seine Ziindtemperatur hinaus aucli 
nicht wio bei kaltcin Gase der Yorteil des niedrigen Ziind- 
punktes der Teerole in Bctraclit. Dic praktisch in Urtci l- 
gaserzcugemerreiehten Teerausbcutcn sfehen hinter den 
angegebenen weit zuriick.

Kino tmerwunSchte Eigenschaft der Steinkohlo laBt 
der V'erfassor nicht uncrwiihnt, das starko Backcn. Dies 
schlieBt ohne wcitcres einen groBen Teil sonst best- 
gccigneter Kohle aus und yeranląBt ihn, sich nach anderen 
geeigneten Kolilcn umzusehcn. Daruin ist cs bcdauerlich, 
daB er sein Buch nur auf die Steinkohle beschrankt, und 
dio Braunkohlc, die wegen der unangenehmen Eigen
schaften vieler Steinkohlen neuerdings besonders zur 
Schwelung empfohlen wird, nur golcgcntlich streift. Bei 
aller Bcachtung, dic dic S.ach| wort ist, und dcm groBten 
FleiB, den sich jedor um dic wirtscliaftlichste Ausnutzung 
der BodensclUitze Besorgte in der Bcarbeitung der Frago 
angelegen lassen sein sollte, ist boi der praklischen Burch- 
fuhrung die grófito Zuruękhaltimg geboten, bis cs den 
vereinigten Bemilhungen der Wissenschaft und Technik 
gelungen sein wird, oino Einrichtung zu schaffcn, die man 
ais wirklicli betriebsbrauehbar bczcichnen kann. Letzten 
ISndes entscheidet nicht das wisscnschaftlieh Mcrkwurdige 
sondern dio Wirtschaftlichkeit.

Lei der riihrt das Buch eine so viel umstrittene und 
doch so ncbcnsachlichc Frage wieder auf: „die Bcnennung". 
Kann man auoh dom Einwande des Verfassers gegen den 
jetzt angenommenen und hoffentlich bleibcnden Namcn 
„Urteer“, daB man je tzt am Anfange dor Erkcnntnis iiber 
die. Entsteliung und das Wesen der Kohlenole sioh beziig® 
lich der Wurzel nicht festlegen soli, eine gcwisso Bercch- 
tigung nicht yersagen, so widorstreitet doch der ron ihm 
weitcrgepflegte Ausdruck „Tieftemperatui teer“ derart der 
volkstiimlichcn wie dci wisscnschaftliehcn Bczoichnungs- 
weise, daB er schwer zu verteidigen ist. Durcli die farblose 
Bezeichnungswcise ,,T—Teer“ wird daran nichts gciindert.

Hugo Ban sen.

Feiner sind der. Sehriitlcituńg zugegangen: 
A rb e itg e b e r -F ra g e n  und -Gedanken zum ’ Soziali- 

sierungsgesetz. Von * * *. Essen: Verlag „Tischlcr- 
gewerk" |1919]. (24 S.) 8 u. 0.50 J l ; 50 Stiick 23,75 J l ; 
100 Stuck 45 J l;  500 Stuck 200 Jl.

ConipaB. Finanziellcs Jahrbuch fiir Oesterreich-Ungarn. 
Hrsg. vori R u d o lf  H ane l. Jg. 52, 1919. Wien (IX., 
Canisiusgasso 10): CompaBverlag. 8°.

Bd. 1. 191S. (LV1, 1697 Si) Geb.
Bd. 2/3. 1918. (LXXV1, 1574, 601 S.) Geb.

D ieg e l, C., Tcclinischer Dircktor boi Julius 1’intsch, 
A.-G., Torpedostabs-Jngchieur a . D . : Die Schw eiB - 
b a rk e i t  des FluBoisCns beim SchweiBcn mit Wassergas. 
Berlin: Lconhard Simion Xf. (101S). (20 S.) 4°. 1,80 Ji.

Aus: Verhandlungen des ■ Ycrcins zur Belorderung 
des Gcwcrbflcifics. Jg. 1618, H. 9.

Ifa n d b u c li clcr G a s tc c h n ik . Unter Mitarbeit zahlr. 
hcrvoiTagcnder Faelimiimier hrsg. vcn Dr. E. S c liil- 
ling- (und) Dr. H. B u n te . Neubcarbcilung und Er- 
wciteiung des zuletzt im Jahre 1879 in 3. Aufl. crschio- 
nenen H a n d b u c h o s  der Stcinkohlcngasbeleuchtung 
von Dr. X. Ii. S c h iilin g . MUnehcn u. Berlin: 11. Oldcn- 
bourg. 4 °.

Bd. 9. S te in k o h lc n g a s  aus Kokereien. Die 
Vergasung in Generatorem Die kohlcnstoffrcichcn 
Lcucht- und Heizgase. Bearb. von R. W itz e c k  und
H. S tra c h o . Mit 115 Testabb. 1919. (V III, 338 S.) 
20 Jl, geb. 23 J l filc bst 10% Teuoiunjzuschla;.).

I la n d b u c h  (1919) der Dc(utsehen)-2vi(etall).3(ndu- 
a tric)-Z c(i)t(ung) m it alphabctiseh geordnetem Be- 
zugsquellen- u. Schutzmaikcn-Ycrzcichnis aus der ge- 
samten Eisen- und Metall-Industric. Remschcid: 
Bergisch-Marltischo Biuckerei u. Ycrlagsanstalt, G. m. 
b. li ;  [1919], (Getr. Pag.) S u.

H a n ffs te n g e l, G eorg  v on , pSj})I.*Qng., Beratender 
Ingonicur, Privatdozcut an der Teehnischen Hoch- 
schulc zu Berlin: B illig  Yerladen und Foidern. Eine 
Zusaminenstellung der maBgebcnden Gesiehtspunkte 
fiir dio Schaffung von Neuanlagen nebst Beschreibung 
und .Beurteilurig der bestehenden Yerlade- und Fórdor- 
mittel unter besonderer Beriicksichtigung ihrer Wirt- 
schaftltehkeit. 2., vojb. Auli. Mit 116 Tcktfig. Berlin: 
Julius Springer 1919. (VIII, 145 S.) S°. 0 J ( .

K a le n d c r  for Sveriges B e rg s h a n d tc r in g  1919. xrot- 
tonde argangen. Utgifvcn af J. H y b c rg . (Mul. twb.) 
Goteborg: X. J. GuiupertS’ Bokhandel i. Distribution 
(1919). (288 S.) 8°. Geb. 6,50 K.

3i Auf dieses Werk, das iiber die Unternebmungeii 
der schwcdischen Bergwerks- und Eisenindustrie sowio 
dio zugeborigen Behorden, Faehveroine uud -Schulen 
zuverliissige Auskunft orteilt, sci bei- Erschoincn des 
neuen Jahrganges wiederum empfchlond hingewiesen. jjt

L ip p m a n n , E d m u n d  O. von . D r.. 3j£.-3'ng. o. li. 
der Kgl. Techn. Hoehschule zu Dresdcn, Prof., Dirck
tor der „Zuckerraffincrio H alle" in Halle a. S .: 
E n ts te liu n g  und Ausbreitung der Alchemie. M.t o. 
A nh.: Zur altcren Geschichtc der Mctałlo. Kin Bci- 
trag zur Kulturgeschichte. Berlin: Julius Springer 1919. 
(XVI, 742 S.) 4 °. 36 J ( , geb. 45 Jl.

Yereins- Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleuie.

E h r u n g e n .

jUnRcrcn Mitgliedeir, Herrn Geli.- Komn.cizienuit 
P e te r K lo c k n e r , Du s.buig, wurde „in Wiirdigung seiner 
hervorragenden Veidienstc uir dic Forderungdesdeutschc n 
Eisenhilttcnwcsens" ui cl H en n  H ugo S tin n es , Miilheini
a. d. Ruhr, „ in  Anorkcnnung seiner hervorragondcii Vcr- 
dienste um Tceimik und W htsehaft", von der Tcęli- 
n isch en  H och seh u lo  in  A achen  die Wiirde oir.es 
D o k to r - In g e n ic u r s  c h ro n lia lb e r  yerliehen.

Ffir die Verein.sbQcherei sind elngegangen:
(Die Einnender yon Gesolicnken sind »_!t einem * bezclchnet . )

C zo lbc , B ru n o : Dio wirtschaftlichen F u n k tio n o n  der 
Norinalisierung in der deutschen Jlaschincnindustrie. 
Rostock 1915. (VI, 83 S.) 8 °.

Rostock (UiHYcrsitat*), Phil. Diss.
(Die Dissertation bildet einen Teil einer unter dem 

gleiehcn T itel im „Arcliiv fiir exakto \Virtschafis- 
forschung“, Bd. 7, H, 1, ersehienenen Untersuchung.)

D ie n e r , R ic h a rd ,  aus Beilin-Niederschonhaiisen: Das 
P ro b lem  der Arbeitspn-isstatistik und seine Losung 
mit Hilfe von Bcrufssterblichkeits- und Lólmstatistik. 
Marburg 1915. (XXI, 86 S .) 8°.

Marburg (Universitiit*), Pliil.' Diss.
(Die Arbeit ist aueh erscliienen ais H. 184 der 

„Staats- und sozialwisscnschaftlichcn Forsohuńgen“ ,  
hrsg. von G. Schn.ollcr uud 31. Sering.)

Aendcrungen in der Mitgiiectrliste.

Bank, Heinrich ton (Itr, Masch.-Oberingcnieur der Yercin. 
Stahlw. van der Zypen u. Wissener Eisenh.-A.-G., 
Wiśseń a. Sieg, Kaiscr-Alice 1.

Bingmann, Waldemar, Óberingenieur, Odeibcrj. , Ttcheeho- 
Slovakoi, Rtiln enwalzwci k .

Bornliardt, Eduard, Si^l.»Qng., Obcrinj enieur. d. Fa.
G. Polysius, Jena, Zenkeiweg 1.

Brtihn, Otkar, Hiattcning., Bctriebschef d. Maitinw. des 
Georgsmarien-Bergw.- u. HUttenvereii:, A.-G., Gcorgs- 
m arienhiitte, SehioB-Str, 7.
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Buchkoltz, Edgar Frciherr non. Dip[.»Qug., Betriebsassistent 
im Stahlw. der A.-G. Plioenix, Abt. Diisseld. Rohren- u. 
Eisen wal z w., Dusseldorf-Liorenfeld.

Burghcrr, Hans, Ińgóuieur, Baden, Schweiz.
.Damm, Theodor, Ing. i. Pa. Wcrkzcug- u. Masehinonf. 

P eter Koch, Hannovor-Linden, Eosso-Str, 79.
Ebbccke, Otlo, D irektor d, Ea. Otto Mansfeld & Cov 

Berlin W 8, Mohren-Str. 54.
Fcldhoff, Frilz, Ingonieur, Vorstcher des Techn. Biiros 

dor Ges. fiir Stahlindustrie, Boclium.
Fischer, Walter, Chefehemiker des Phoenix, A.-G., Abt. 

R ulirort, D u isburg-Meiderich, Unter den Ulmen 92.
Fromm, Hans, Sr.*J}»g.,Yorstehcr der Neubauabt. der 

Maximilianshuttc, Maxhiittc-Heidhof, Oberpfalz.
GildemcUlcr, Leopold, Ciiln, Dom-Str. 90.
Grab, Julius, 3)i|)[.«3ttg., Betriebsleiter der Eiscng. von 

Carl Sehoening, G. m. b. H ., Borlin-Panków, Gott- 
schalk-Str. 1,

Griitcr, Ludwig, Toilh. des. Eeinblechwalzw.
Dietrich & Pfeiffer, Einnontrop i. W.

Hammerschmid, Emil, Obering. dor Gelscnk.
Bergw.-A.-G., Dusseldorf, Jiigerhof-Str, 14.

H anny, Josef, Ingonieur der Stcicr. Gufistahlw., A.-G., 
Judcnburg, Steierm ark.

Hartmann, Johann Carl, Eabrikant, Bad Homburg v. d. 
Hohe, K leiner Tannenwald.

Hoyda, Theodor, Ih jehienr, D uisburg-Rnhrort, Kanzler- 
Str. 41.

Uofmann, Franz J o t.,®r.*3fHfl.,Direktor des Technikum r, 
Hainiohen i. Sa.

Hu.mjmrdinck, Carl, D irektor u. Vorstandsmitgl. der 
Buderus’schen Eisenw., Leiter dojo Abt. Westd. Eisenw., / 
Kray.

Hundhaiism, Emil, D irektor der Grube ycrein. VIUe. 
K napsack, Bez. Coln.

Indenkempen, Eugen, Ingonieur dor Dortm. Union, Abt, 
Ra tho Erdc, Dortmund.

Jochum, Nikolau*, S ip l.^ u g ., Ing. der Berlin-Anhalt. 
ilaschiacnbau-A.-G., Cóln-Bayenthal.

Kinder/nann, Siegfried, 2)i|)[.»Qlig., Obering. der Hacke- 
thal-Draht- u. ICabelw., IIannovor, Park-Str. G.

Kreyssig, Carl, Oberingenieur dor A.-G. fiir Anilinfabrika- 
tion, Wolfeu, Kreis Bittcrfeld.

Kiihnl, Franz, Ing., D irektor der Eisenw. A.-G.,Rothau- 
Noudek, R othau i. Bohmpn.

'Marz, Ii'., Bergasśessor a. D., Auerbach i. Hessen, Park- 
S tr. 4.

Muller, Karl, Ingeniour, Coln, Hansaring 35.
M iilkr, Robert Wilhj, U)ipI.*Qng., Mil.-Baum. a. D., Obor- 

ing. der W ittcner Stahlg., Witton a. d. R uhr, Stoin- 
Str. 25.

Nebelung, ■/., D iroktor der Su<Id. PreB- u. Stanzw., Lutz, 
Rau & Co., Sandbach i. Odenwald.

Netke, Fr. Wilh. M., Oboringouieur, Oberhausen i. Rhoinl., 
Nord-Str. 39.

Ohltr, Georg, I® .. H ultendirektoi a, D., Pelkum, Kreis 
Hamin, i. W.

Pardun, Carl, GieBereileiter der Masehinonf.
E. Laeis & Co., G. m. b. H., Trier, Bsrg-Str. 52.

Picpcr, Paul, Oberingenieur, Stockholm, Brahcgatan 38.
Poirier, A.., D irektor, Bjrlin-Wilmersdorf, Prinzregenton- 

Str. 1.
Rciscnarlh, Hans, Ing., Mitinh, der L-;derwaren- u.Loder- 

treibricmenf. Gcbr, Reisenarth, Wesel.
ScharpiggĄ Heinrich, Toilh. d. Ea. Alfred Urbscheit, Werk 

Hoehfeld, G. m. b. II/, Duisburg-Hochfold, Briieken- 
Str. 96/98-

Schneider, M ax, Hutteninspektor, Bisma rckhiitte O -S , 
Rftthaus-Str. 4,

Schróder, Karl, Techn. D irektor der Oberschi. Eisonliahn 
Bcdarfs-A.-G., Gloiwitz, Wilhelm-Str. 30.

Siegcrs, M ax, Ing., D irektordorLindenerEisen- u. Stahlw.,
A.-G., Hannover-Linden, Niomoyer-Str. 16.

Sonntag, Richard, 'Sr-^lig-, Rog.-Baumeister, Fricdriohs- 
hagen i. M ark, K openiker Str. 25.

Splichal, Goltlieb, Hochofoningeniour, Kladno i. Bohmon.
Slade, Em il, BargŁssossor, Brambaucr, Kreis Dortmund, 

Brechtener Str. 54.
Stahlmann, Heinrich, Den Haag, Holland, Hooge-Nicuw- 

Str. 34.
Siarkę, Rudolf, D irektor der Gelsenk. GuBstalil- u. Eisenw., 

Abt,. Stahlw. Kriogor, Dussoklorf-Oborkassel.
Wellenslein, Franz, R eferent bei dor AuBenhandclsnobonst, 

fiir Kleineisonw. u. Waffen, Elberfold, Altormarkt 12.
Wolschkc, Hans, Zivilingcnieur, Mudcrsbaeh a. Sieg, Post 

Brarhbacb, Bahnliof-Str. 8.
Zecrleder, Alfred von, ®r.*5ng., Chcf der Abt. fiir Elektro- 

motall. der S.-A. des Ateliersde Sóeheron, Genf, Schweiz, 
Ru o de la Croix d’ Or 18.

N eue M itg licd o r.
licsl, Paul, 3)r.'3ng., BstriebscHgimker dor Masehinonf. 

Esslingen, Mottingon bei Esslingon, Oberturkheiincr ■ 
Str. 55a.

Eńgelcn, Frrdinand, Labor.-Yorstand der Masehinonf. 
Esslingen, Esslingen a, N., K lara-Str. 36.

Hilgcr, Franz, Dr. jur., i. H. Vorcin. Konigs- uod Laura- 
hiitte, A.-G., Charlottenburg 2, Goethe-Str. 1.

Kócke, G. Wilh;, P rokurist (tor Mannosmannr6hrcn-Werke; 
Dusseldorf, Bergerufor Ib .

Krabicll, Otlo, Ingeniour der Deutschen Masehinonf., A.-G., 
Duisburg, Lothar-Str. 62.

Kul zora, Alfred, Hiittoningenieur bei derRsiehsontscluUI.- 
Komm., Berlin NW 52, Melanchthon-Str. 17.

Liiders, Theodor, Toilh. d. Ea. W. Liiders, Eisen- u. StalU- 
werk, Wornigerodo a. H., Am Balinhof 2.

Moll, G\uftav, Ingeniour, Neubcckum i. W., Bahnhof-Str.
Oberhiiuser, Olio, Butriebsingonieur dor Maschinenf. Ess

lingen, Abt. GieBeroi, Oberturkheim, Oboitiirkhein er 
Str. 69.

Rammenscc, Friedrich, Iugenieur,Duisburg, Ilohenstaufen- 
Str. 36.

Schaefer, Erich, Peino bei Hannorer, Woltorfor
Str. 89.

Schitlclmann, Hanns, Ing., Abt.-Chef des Eschweiler 
B-jrgw.-yercins, Eschweilerauo.

Slehle, Hermann, S)ipI.'Qug., Bet-riebschef des Stahlw. 
Thyssen, A.-G., Hagondango.

SkinebaCh, Walther, Betriebsingonieur der Wbstf. Kupfer- 
u. .Messim;w.-A.-G., vo'rm. Casp. Noe 11, Liidenscheid, 
A ltenaor Str. 38.

Troilzsch, Walter, Obering. u. Prokurist d. Eu. Gebr. Eick- 
hoff, Bochum, Vode-Str. 53.

Wahrer, Ernst, Eabrikbesitzer, Lorrach-Stetten, Basler 
Str. 260.

Wehner, Paul, ®lp(.«Ś[iig., Betriebsassistent der A.-G. 
Lauehhammer, Riesa a. Elbe, Gocthe-Str. 73.

\n1irhtim, Otlo, $[.»^jug., Oberliauson i. Rheini.. Ealkon- 
stein-Str, 84.

W.iedcmann, Willi, Eabrikdirektor, Stettin , Augustahaus.
Wunder, Heinrich, Sipl.-gng., Ncukolln, Kaiser-Eriedrich- 

Str. 63.
G osto rbon .

Engbcrt, Heinrich, Bctriebschof, Hordę. 6. 8. 1919.
Hiertz, Em il, D irektor, Seraing. 19. 7. 1919-
Kollmann, Fritz, Znrilingeiueur, Dortmund. 7. 8. 1919.
Wagner, Gaslav, Eabrikant, RcuUingcn. 6. 8. 1919.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslos!
Beachtet die 15. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 128/30 des Anzeigenteiles.


