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Das neue GuGwerk der O esterreichischen Waffenfabriksgesellschaft 
(Automobilabteilung) in Steyr.
Von Ingenieur Carl Irresberger in Salzburg.

I  | i e  Oesterreichischc Waffenfabrikfgesellschaft in 
Steyr bat schon wahrend des ICiieges den Bau 

einer groBziigig angelegten Automobilfabrik be- 
gonnen und, geleitet von der Absicht, moglichst 
weitgehend alle fiir den Automobilbau 
erforderlicben Teile in eigenen Betiieben 
zu eizeugen, unter anderem aueh ein 
leistungsfahiges GuB werk errichtet, 
das am 16. Juli 1920 in allen seinen 
Abteilungen in Betrieb genommen 
wurde.

Dem Piane des GuBwerkes lag die 
Aufgabe zugrunde, taglich den gesam- 
ten Grau-, Aluminium-, Metali- (Rot- 
guB, Bronze und Messing) und WeiB- 
guB fiir mindestens 60 Automobile 
und auBerdem im Jahre 800 bis 1000 t 
WerkzeugmaschinenguB im Stiickge- 
wichte bis zu 5 1 zu liefem. Daraus er- 
gab sich ganz ungezwungen eine Drei- 
teilung der Neuanlage in eine Auto- 
mobilgrauguB-, eine Aluminium- und 
MetallguB- und eine Werkzeugmaschi- 
nenguB-Abteilung.

Abb. 1 und 2 zeigen den Motor 
der Steyrer Wagon und lassen die wich- 
tigsten ftir das GuBwerk in Frage kom- 
menden Stiicke erkennen. Den schwie- 
rigsten Bestandteil bildet der Zylinder- 
bloek A, ein GuBstiick, das bei etwa 
760 mm Lange, 400 mm Breite und 
350 mm Hohe etwa 85 kg Rohgewicht 
hat und sechs Zylinder mit Kuhlwasser- 
mantel, Steuerungsgehause, Ventil- 
anschliissen und Steuerwellenlager in 
einem Stiicke vereinigt. Die Wand- 
starken betragen im allgemeinen 4 mm 
und steigen nur in den Zylindem selbst 
auf 8 mm an. Infolge seiner verwickel- 
ten Gestaltung und der Erfordernis 
vollkommener Tadellosigkeit sowohl in 
bezug auf Sauberkeit aller bearbeiteten 
Flachen wie auf volligeDichtigkeit bildet 
jeder dieser Abgiisse ein gieBereitechni- 
sches Meisterwerk. Abb. 3,4 und 5geben 
einigermaBen einBild von der Artdieses 
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GuBstiickes. Umes imlaufendenBetriebealsMassen- 
ware lierzustellen, war man darauf angewiesen, mit 
kiinstlichen Kernbindernzu arbeiten und fiir die Kem- 
herstellung und Kontrolle sowie die Kerntrocknung

(Ansiotit von der Abgaserseite.)

(Ansioht von dor Vergaserseite.)

Abbildung 1 und 2. Sechszylindermoter eines Steyrer Automobiles
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weitgehend Sondervorkehrungen zix treffen und 
demenfsprechend der Kernmachcrci yerhiiltnismaEig 
sehr viel Raum zuzuteilcn. Neben dem Zylinder- 
blocke kommen fiir jeden Motor bzw. jeden Wagon 
an GrauguB u. a. noch 6 Kolben (taglich also min- 
destens 3G0 Stiick), 12 Ventilsitze (taglich 720 Stiick) 
und jo 6 Abgiisse nach 12 weiteren verschiedenen 
Modellen in Frage. Jeder Wagen benotigt 8 Brems- 
ringe, von denen demnach 
taglich mindestcns 500 Stiick 
zu lielern sind. Ein geringer 
Teil dieser Abgiissa wird auf 
Durchziehformmaschinen, ein

den angefuhrten Abgiissen sind fiir jeden Wagen 
nach 18 verschiedenen Modellen Phosphorbronze-, 
nach 15 Modellen gewohnliche Bronze-, nach 17 Mo
dellen RotguB- und nach 15 Modellen Messing- und 
WeiBguBabgiisse zu lieferu1). Bei einer Tageserzeu- 
gung von 60 Wagen ergibt sich demnach eine GuB- 
menge, dereń Herstellung eine recht betrachtliche 
Zahl bestgeschulter GieBereiarbeiter erfordert.
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Abbildung C« Ansicht der GieBerei und eines Teiles des Autobaues von Siiden.

deckel E, das sehr verwickelte Vergaserrohr, das 
AnschluBstuck H und der Propeiler G zu nennen 
waren. Insbesondere das Kurbclgehiiuse und der 
Getriebekasten stellen infolge ihrer yerwickelten 
inneren Gestaltung und der geringen Wandstiirken 
an die Geschicklichkeit der Former und an die 
Leistungsfahigkeit der Schmelzanlage der Menge 
wie der Giite nach sehr hohe Anforderungen. — AuBer

die gleichfalls bereits festliegende Autohauptfabrik 
zu sorgen. Diese Bedingungen lieBen sich am besten 
durch Anordnung der GieBerei im Westen des Auto- 
hauptbaues erfullen. Wie Abb. 6 (Ansicht der GieBerei 
von Siiden) erkennen laBt, steigt das Gelande ostlich

1) Der ebenfalls in sehr erheblichcn Mengen be-
notięte diinnwandige StahlformguB wird auf dam Stahl-
werke der Gescilsohaft in Judenburg (Steiermark) erzcugfc.

Abbildung 3. Dreifach geteiltes Abbildung 4. Sohnitt A - B  (Abb. 3) Abbildung 5. Schnitt C -D ." (Abb. 3). 
Zylindermodell im Sande. durch eine gieBfertige Zylinderform. durch eine gieBfertige Zylinderform.

anderer auf Wendeplattenformmaschinen mit Druck- 
wasserantrieb liergestełlt, wahrend man die Zylinder- 
blockłormen auf PreBluft-Ruttelformmaschinen er- 
ze iie t.

An AluminiumguB sind fiir jeden Wagen Abgiisse 
nach 30 verschiedenen Modellen erforderlich, unter 
denen das Kurbelgebause B, der Getriebekasten C, 
der Lichtmaschinenstander D, der Steuerkasten-

Der zugleich lierzustellende Werkzeugmaschinen- 
guB bewegt sich im Rahmen der ublichen Bearbei- 
tungs-Maschinenformen.

Bei Festlegung des GieBereilageplanes war auf 
die bestehende Gleisanlage mit Riicksicht auf die 
Rohstoffbelieferung Bedacht zu nehmen und zu- 
gleich, um die Erzeugnisse des GuBwerkes glatt. 
abliefern zu konnen, fiir bestmoglichen AnschluB an
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Abbildung 7-. Ansiohfc des Werkes von Kordost.

dieses Baues nicht uncrheblich an. Infolgedessen 
stand man vor der Wahl, entweder den Baugrund 
fiir die GieBerei durch Abgrabung auf den gleichen 
Spiegel mit dem Autobau zu bringen oder die Sohle 
des GuBwerkes um den mittleren Hóhenwert, der 
etwa 2 bis 3 m betrug, hoher zu legen oder aber das 
GuBwerk nicht auf einer einheitlichen Sohle, sondern 
auf zwei ungleich hohen Sohlen zu errichten. Yon 
einer Abgrabung des gesamten Baugrundes muBte

mit Riicksicht auf das hinter der GieBerei noch 
weiter ansteigende und zu Rutschungen neigende 
Gelande Abstand genommen werden, und so ent- 
schloB man sich zur Ausfiihrung unter Zugrundc- 
legung von zwei yerschieden hohen Sohlen. Die 
Putzerei wurde auf gleicher Hohe mit dem Auto- 
hauptbau, die GieBerei auf einer um 5 m hijheren 
Sohle angeordnet. Die hohere Lage der GieBerei 
kommt in ihrer Gesamtansicht von Nordosten

zur

Abbildung 8. Lageplan der GieBerei.

(Abb. 7) noch deutlicher 
Geltung.

Zur Ermoglichung dieser An
ordnung muBte das Hauptzufuhr- 
gleis (Lageplan, Abb. 8) diesem 
Hóhenunterschiede angepaBt 
werden. Es erhielt vom Punkte I 
bis zum Punkte II eine Steigung 
von 3,33 %, von II bis zur Weiche 
III eine solehe von 1,6 % und 
konnte so bis zur Grcnzstfltz- 
mauer und yon der Weiche bei 
III weg bis vor die Bunker 
zwischen IV und V vollig eben 
ausgetuhrt werden. Der Hohen- 
unterschied zwischen den Wei- 
ehen bei III und bei VI betr&gt 
5 m. Von der Weiche VI zweigt

27. Januar 1921. A eues Gufkoerk der Oesterr. Wafjenfabrilcsgesellschaft. Stahl und Eisen. 107
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ein Gleisstutz zum Punkte VII ab, der Śowohl ais 
Verbindungsglied zweier die Autofabrik bedienender 
Strange VIII und IX, ais aueh zur Abfuhrung des

yerlaufender, bei X  stumpf endigender Gleisstrang 
dient vorzugsweise der Autofabrik, doeh werden 
auf ihm auch die in anderen Betriebsteilen zu be-

1 A bm preSsorJur2 o t
2 >• » 2crt
J  ” " 7a t
¥ *> » 7a t
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11 W m dkessei 2 a t

i5Jsecherw erM
16 Trockerrofertyf Form sand
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20 B eha fterfifert. Formsand 
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Abbildung 9. Grundrisse der gesamten GieBereianlage.
a =  Treppenhaus. b =  Durchgang. c j Schaltranm. d =  Maschinenhaus. e =  Kuppelofen. f =  FormsandaufberclSing, 
g =  Kerni.andaufbcreitung. h und 1 =  Trookenkammer. k =  Putztische. 1 =  Laufkutzc fur 2000 kg zur Bedlennng der Ruttel- 
formmaschine ittr Zyllnderblocke. m =  Kuttelformmaschlne. n im Elektrisch bohcizte GroBkernlrockenkainmer.'  o =  Elek
trisch bchelzte Trookenkammer. p =  Kernmacherei fur Werkzeugmascbinen.GuB, q =  Kernmacherei fur MeiallguB. r =  Hand- 
(ormmaschine. s =  Ituttelformmaschlne fur Alumlniumgehause. t =  Drelteillger Roholbehaltcr. u =  Metallgratze-Schelder. 

t  =  BrunnerumBfen fur 100 uod 200 kg Einsatz, w =  Dobusófen. x =  Scbmldtscher Oelofen. y =  Oelbehalter.

vom Eisen beireiten Schuttes aus der Eisenriick- 
gewinnungsanlage, wie ais Ausweichgelegenheit dient. 
Ein zwiselien dem GuBwerke und der Autofabrik

arbeitenden "WerkzeugmaschinenguBteile abgefiłhrt. 
Samtliche mit der Bahn einlangenden Rohstoffe. 
insbesondere Roh- und Brucheisen, Kohle, Koks
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Abbildung 10 und 10 a. Quer- und Liłngsscbnitfc dureh das GieBwerk.

die beiden Schnitte Abb. 10 und 10 a zeigen die 
Verteilung der vćrschiedenen Betriebseinheiten und 
die Gesamtanordnung des Baues. Das Bauwerk 
besteht in der Hauptsache aus drei groBen in Eisen- 
konstruktion ausgetiihrten Hallcn, denen sieli im 
Norden eine Seitenlialle fiir die Kuppelofenschmelz- 
anlage, die Sandaulbereitnng, das Masehinenhaus 
usw., und im Siiden ein Anbau fiir die HetallgieBeiei 
anschłieBen. Im Osten lagert sich quer vor samt- 
Iiche H allen ein Anbau fur die Kernmacherei. Alle 
diese Bauten sind auf gemeinsamer Sohle erstellt, 

ogegen die im Westen ihnen vorgelagerte GuB- 
putzerei 5 m tiefer liegt. Oispriinglich wai beab- 
siehtigt gewesen, den Bau durchaus in Eisenbeton aus- 
zufiihren und zugleich einen Teil der Anlage in 
medrigeien Shedbauten unterzubringen. Der in- 
z^isehen eingetreteneZementmangelund derschlechte 

augrund, der fiir den schwereren Eisenbetonbau

elektrisch auf 3000 geheizt. ■ Das flussige Eisen wird 
der Abteilung von den Kuppelofen weg auf einem 
Schmalspurgleise zugefiihrt und im Bereiehe eines 
Kranes von diesem abgehoben, falls man nicht 
vorzieht, es auf dem mittels einer Drehscheibe 
erreichbaren Schmalspur - Langsgleise noch weiter 
zu fiihren. Der fertige GuB ■wird auf demselben 
Gleise auf die Galerie der GuBputzerei gefahren und 
dort je nach der Betriebslage entweder vom Putzerei- 
krane in Empfang genommen oder aber mittels 
eines yorgelagerten Aufzuges auf die Sohle der 
Putzerei abgelassen. Die vorhandene Trocken- 
kammer reicht fiir die voraussichtliche Bean- 
spruchung aus, da groBere Formen mit ortsbeweg- 
lichen Trockenyorrichtungen getroeknet werden. 
Sollte der Bedarf an Tiockengelegenheit groBer 
werden, so ist die Anlage einer Trockengrube im 
Bereiehe eines der beiden Laufkrane yorgesehen.

Sand und Oel werden am zuerst erorterten Gleisezug 
beigefiihrt und iiber die spater zu besprechende 
Bunkeranlage abgeliefert. Fur etwaige Zufuhren 
mit Autos oder mit Gespannen ist im Siiden der 
GieBerei eine 5 m hoch ansteigende ZufahrtstraBe 
yorgesehen.

Die Ablieferung des Gutes erfolgt iiber die im 
Lageplan ersichtlichen 600-mm-Schmalspurgleise in 
der Putzerei, zwischen Putzerei und Automobilfabrik 
und dem Quergleise in der Autofabrik selbst.

_ Die dem GuBwerke gestellten Aufgaben notigten, 
wie schon erwahnt, geradezu zu einer Dreiteilung der 
Anlage in eine Abtailungfiir AutomobilguB, einesolche 
fiir WerkzeugmaschinenguB und eine. Abteilung fiir 
Aluminium-und MetallguB. Der GrundriB Abb. 9 und

noch mitchtigere Grundmauern yerlangt hatte, 
waren schlieBlich fiir die gewahlte Bauform aus- 
schlaggebend. Nur die Bunkeranlage ist vollstandig 
in Eisenbeton ausgefiihrt worden.

Den Kern der Anlage bildet die groBe Mittel-  
halle fiir WerkzeugmaschinenguB.  Sie ist 54 m 
lang, 18,2 m breit und hat bis zur Oberkanle der Ifran- 
bahnschiene eine liehte Hohe von 8,05 m. Dir Boden 
ist auf 1,5 m Tiefe mit gutem Formsand aufgefiillt. 
Je ein elektrisch betriebener Laufkran von 10 und 
von 5 1 Tragfahigkeit yeimogen ihre gesamte Grund- 
flache zu bedienen. Die zugehorige Trockenkammer 
befindet sich in der mit einem Sclimalspurgleis 
verbundenen Kernmacherei. Diese Trockenkammer 
hat 5 x  3 m Grundflache, ist 2 m hoch und wird

W esf
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Dem AutomobilguB ist die nordlich an- 
schlieBende 17,5 m breite, mit einem 5 t-Laufkrane 
ausgestattete . Halle gewidmet. Abb. 11 gewahrt 
einen Blick iii diese Halle und liiBt zugleich die 
Kuppelofenanlage und die Abgebe-Hiilse der Sand- 
aufbcreitungsanlage erkennen. Fur die AutoguB-Ab- 
teilung muBte eine besonders ausgiebige Kernmache- 
reigrundflache vorgesehen werden, da bei der Her- 
stellung yon Zylinderbloeken die Kernmaelierarbeit

einen der kleinen Trockenkammerwagen abzusetzen. 
Die Formen werden, sobald ein Wagen besetzt ist, 
in den Ofen gesclioben. Nach dem Troeknen werden 
die Wagen ausgezogen und ani die Gleisstreeke a/—1/ 
gefahren, wo sie wieder der kleine Kran in Empfang 
nimmt, um sie an den punktiert angegebenen GieB- 
stellen abzusetzen. Der Ktan ist, da er aueh zum 
Zusammensetzen und spater zum Entleeren der 
Formen in Anspruch genommen wird, den ganzen

Abbildung 11. Kuppeiofen, Sandbeliiilter und Trockonkammern fiir Zylinderblobkfoimen
(gesehen rom  Punkte O aus).

eine wesentlieh groBere Rolle ais die Herstellung 
der Formen selbst spielt. Die Formen selbst werden 
auf e'ner Rutteliormmąschine1) in der Siidosteeke 
dieser Halle hergestellt. Zur Bedienung dieser Ma- 
schine ist ein kleinerer 2-t-Laui'kian vorgesehen, 
der durch aus elektrischen Antrieb hat, aber doch 
vom Boden aus gesteueit wird. Seine Aufgabe ist 
es, jedes fertig gewordene Formkastenteil vom Aus- 
auftische der Ruttelmaschine abzuheben und auf

5) Geliefert von der Badisohen Maschinenfabrik in 
Durlach.

Tag iiber voll beanspruclit, weshalb die Beschaffung 
eines zweiten derartigen ICi-ans nur eine Frage der. 
Zeit bzw. der Entwicklung des Betriebes ist. In 
dieser Halle sind wciter zw'ei Durchziehmaschinen 
fiir Handstampfung und vier Stiick durch Druck- 
wasser betiitigte Wendeplatten-Fornimaschinen zur 
Etledigung der verschiedcnen GrauguBzubehorteile 
der Autoerzeugung aufgestellt. Dio Beistellung der 
Kerne aus dei Kernmacherei erfolgt ebenso wie die 
Abfuhr des fertigen Gusses auf dem die ganze Halle 
in der Mitte durcliziehenden Schmalspurgleise.

(Portsetzung folgt.)

Anordnung und Bemessung von Entstaubungsanlagen 
fur GuBputzereien.

Von Ingenieur W. Kaempfer  in Durlach.

Jn  der GuBputzerei ist auf ęine wirksame Entstau- 
bungsanlage groBer Wert zu legen, da durch das 

Reinigen der GuBstiicke von anhaftendem Sand und 
durch das AusstoBen der Kerne erhebliche Staub- 
mengen auftreten, die abgefiihrt werden miissen. 
Insbesondere ist beim Betrieb yon Sandstrahlgebliisen 
eine zweckentsprechend ausgebildete Entstaubungs- 
anlage unerlaBlich, da durch den mit hoher Ge- 
schwindigkeit austretenden Sandstralil groBe Staub- 
mengen aufgewirbelt werden. Eine gute Entstau-

bungsanlage soli den Arbeitsraum moglichst voll- 
standig entstauben und bei Verwendung von Sand- 
strahlgeblasen dem wieder zu verwendenden Gebliise- 
sand den feinen zerschlagenen Sand sowie den von 
den GuBstucken herriihrenden Kohlenstaub ent- 
ziehen. Wird der Geblasesand nicht geniigend ent- 
staubt, so veiursacht der mit Staub durchsetzte Sand- 
strahl starkę Staubentwicklung und yerliert an 
Wirksamkeit, da an Stelle der Sandkorner zum Teil 
wenig wirksame, weil zu ldeine Staubteile der Blas-
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•diise zuflieBen. AuBerdem gibt der mit Staub dureh- 
setzte Putzsand leicht AnlaB zu Betriebsstorungen, 
da sich erfahrung?gem|B der feine Staub und Sand 
bei Gegenwart von Feuchtigkeit, die fast nie ganz 
zu yermeiden ist, sehr leicht zusammenballen und 
Yerstopfurigen veranlassen. Betriebsstorungen und 
mangelhaftes Arbeiten von Sandstrahlgeblasen sind 
daher sehr oft auf unzureichende Entstaubungs- 
anlagen zuruekzufuhren, und es ist empfehlens- 
wert, bei Neubauten die Entstaubungsanlage reich- 
licli zu bemessen.

Voraussetzung fur eine wirksame Entstaubung 
von Sandstrahlgeblasen ist aber anderseits auch eine

zweckentsprechende Ausbildung der Sandstrahl- 
geblase selbst, die so gebaut sein mussen, daB bei 
einem moglichst geringen Aufwand an Saugluft der 
Geblasesand gut entstaubt wird und kein Staub aus 
dem Gebliise austritt. Um ersteres zu erreichen, wird 
yielfaeh der Sand innerhalb der Sandstrahlgeblase 
dureh Prallbleche mehrmals abgelenkt, wobei ein 
Luftstrom dureh den herabrieselnden Sand geleitet 
wird, der den vorhandenen Staub hinwegfulirt.

Um ein Heraustreten des Staubes aus dem Ge- 
bliise zu verhindern, sind je nach der Art der Sand- 
strahlgębliise verschiedene Anordnungen der Staub- 
absaugung im Gebrauch. Zum Beispiel hat es sich bei 
Drehtischsandstrahlgeblasen ais giinstig erwiesen, die 
Staubabsaugung moglichst nahe der Ein- bzw. Aus- 
gangsoffnung der GuBstiicke so anzuordnen und zu 
gestalten, daB iiber der ganzen Oeffnung ein gleich- 
miiBiger, nach innen gerichteter Luftstrom entsteht, 
der'den sich im Linem des' Geblases entwickelnden 
Staub am Austriit hindert. Bei ganz geschlossenen 
Sandstrahlgeblasen, z. B. Putztrommeln, muB fiir 
eine Lufteintrittsoffnung gesorgt werden, da andern- 
falls dureh den Exhaustor in dem Gebliise wolil eine 
vcrluiltni.imu.Big hohe Luftleere erzeugt wird, aber 
kein geniigender Luftstrom entsteht, um den ent- 
stehenden Staub abzufiihren. Beim Reinigen von 
groBen Śtiicken in Putzhausern, wobei eine besonders 
starkę Staubentwicklung auftritt, muB ein Staub- 
austritt aus dem Putzhaus vermicden und der Be- 
dienungsmann, der sich zeitweilig im Innern des Putz- 
hauses aufhiilt, gegen Staub- und Spritzsand ge- 
schiitzt werden. Dureh einstellbare Schiebeturen 
laBt sich erreichen, daB dem Bedienungsmann von 
auBen ein kriiftiger Frischluftstrom zugefiihrt wird, 
wahrend ihn ein Sjhutzhelm, dem auch Frischluft in 
Gestalt von Druckluft zugefiihrt werden kann, ins- 
besondere gegen Spritzsand schiitzt. Es bestehen 
Putzhausausfuhrungen, bei denen rersucht wird, 
dureh entsprechende Ausbildung der Staubabsauge-

Yorrichtungcn iiber dem Staub einen Schleier reiner 
Luft zu erzeugen; doch diirfte gegen zuriickprallen- 
den Sand und Staub damit der Bedienungsmann 
kaum geschiitzt sein, da die Geschwindigkeit der 
zuriickprallenden Teile viel zu groB ist, um von dem 
YerlialtnismaBig schwachen Luftstrom im Putzhaus 
wesentlich beeinfluBt zu werden.

An Putztiselien und -stellen, an denen die Kerne 
der GuBstiicke entfernt werden, findet man yielfaeh 
die Entstaubung so getroffen, daB iiber den Arbeits- 
platzen in entsprechender Hohe groBe Staubfang- 
trichter angeordnet und an die Entstaubungsanlage 
angeschlossen sind. Diese Anordnung ist den Rauch- 

fćingernan Schmiedcfeuern 
nachgeahmt. Bei Ietzteren 
ist die Ausfiilirungsart 
lichtig, da die warmen 
Heizgasenach oben steigen 
und dort gefaBt werden 
konnen. Bei Putztiselien 
und Putzstellen hat jedoeh 
die Anordnung den.Nach- 
teil, daB der Staub ent- 

gegen seinern Gewieht bewegt wird und den Bedie- 
nungsleuten die staubhaltige Luft entgegenstromt. 
Um diese Nachteile zu yermeiden, ist es richtiger, 
den Staub, der Schwerliraft entsprechend, nach ab- 
wiirts anzusaugen, wobei den Bedienungsleuten frische 
Luft zustromt. AuBerdem ist bei Putzstellen, auf 
welchen groBere Stiicke behandelt werden, der Raum 
zur Benutzung eines I&anes nicht verbaut.

Einen Putztiscli, der in der zuletzt angegebenen 
Ausfiihrungsart von der Badischen Maschinenfabrik 
Dariach schon seit Jahren hergestellt wird, zeigt 
Abb. 1. Der entstehende Staub wird hier dureh ein

Abbildung 2. Abbildung 3.
Patzstelle m it Staubabsaugung, KohranschluB.

langes durchgeliendes Rohr abgesaugt, wobei groBere 
Teile abgeschieden und aus einem unter dcm Tisch 
befindlichen Kasten zeitweilig entleert werden konnen. 
Derselbe Leitgedanke kann sinngemiiB auch fiir Putz
stellen verwendet werden. Hierbei wird entsprechend 
Abb. 2 der anfallende Sand in einem Behalter auf- 
gefangen, der von Zeit zu Zeit dureh einen Kran ge- 
hoben und zur Entleerung abgefahren werden kann. 
Bei groBeren Putzereien kijnnen mehrere Putzstellen 
so vereinigt werden, daB dureh untergebaute Vor- 
riehtungen der entstehende Sand abgefuhrt und in 
einer Scheideanlage von Eisen befreit wird.

Abbildung 1. Putztiscli m it Staubabsaugung.
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Ueber die an den einzelnen Stellen abzusaugenden 
Luftmengen, sowie iiber die daselbst notigen Unter- 
driicke lassen sich bindende Angaben nicht machen, 
und es muB der Erfahrung der ausfuhrenden Firmen 
uberlassen bleiben, auf Grund der verschiedenen ort
lichen Verhaltnisso die richtige Wahl der Abmessun- 
gen zu treffen. NaturgemaB hangt die Wirksamkeit 
einer Entstaubungsanlage sehr von der Ausfiihrung 
der AnschluBstellen ab, dureli die der Staub ab- 
gefiilirt werden soli, so daB z. B. die Forderung eines 
Gewerbeaufsichtsamtes, daB an einer bestimniten 
Stelle einer Rohrleitung von einem gewissen Durch- 
messer ein bestimmter Unterdruck bestelien muB, zum 
mindesten nicht gerechtfertigt erscheint. Die Aus- 
fiihrung der Rohrleitung, insbesondere die Form- 
gebung der AnschluBstiicke an den Rohrleitungen, 
haben aaf die Wirkung der Entstaubung groBen Ein
fluB, Hierbei sei besonders darauf liingewiesen, daB, 
wenn es die Platzyerhaltnisse zulassen, Rohrleitungs- 
einmundungen unter moglichst spilzem Winkel er-

Abbildung 4 . Exhaustor m it Wassergrube.

folgen sollen, wobei entspreehend Abb. 3 hinter dem 
Krummer noch ein gerades Rohrstuck einzuschalten 
ist, damit sich die in dem Rohrkrummer entstande- 
nen Druck- und Geschwindigkeitsunterschiede aus- 
gleichen konnen und der Luftstrom in der durch- 
gehenden Leitung nicht nachteilig beeinfluBt wird. 
Die Luftgeschwindigkeit in den Rohrleitungen kann 
etwa mit 10 bis 15 m/sek angenommen werden. Eine 
geringere Geschwindigkeit hat bei dem spezifisch 
sehweren Sand und Staub keinen Zweck, da sich 
sonst durch Ablagerung die Rohre soweit zulegen, 
bis sich von selbst die notige Geschwindigkeit ein- 
stellt. Bei langen Rohrleitungen empfehlen sich 
ReinigungsoSnungen, wahrend eine besondere Ver- 
starkung der Rohrkrummer mit Riicksicht auf Ver- 
schleiB sich nicht ais notig erwiesen hat.

Nachstehend seien einige Werte iiber die abzu
saugenden Luftmengen an Putzereimaschinen an-

Art der Apparate GroBe
Je Minutę 

abzu- 
saugende 

Luftmengc 
In ra*

P u tzh au ser................
D reh tiso h e .................
Putztroinrnelii . . . .  
Kleine Sandstrahigeblase 
Putztisohe u. Putzstellon 
Sohleifmaschinen . . . ----- ---------- -- ____ _

2 x2  m bis 5 x 5  m 
1,5 bis 2,4 m (J) 

600 bis 1000 mm 0

je m 2 Oberflaohe 
je Sohleifselieibe

70 bis 200 
50 „  125 
30 „  70 
15 25 
10 „  20 
b , 10

gegeben, wie sie sich auf Grund praktischer Aus- 
fuhrungen ais ausreichend erwiesen haben.

Vorstehende Angaben gelten jedoch nur ais 
Mittelwerte bei gut ausgebildeten und zweckent- 
sprechend angeordneten Ansaugestellen.

Der von dem Exhaustor zu erzeugende Unter- 
druck richtet sich nach der Lange und Ausfiihrung 
der Rohrleitungen und der Ausbildung der Ansauge
stellen. Im allgemeinen diirfte ein Unterdruck von 
50 bis 100 mm Wassersaule ausreichend sein.

AuBer der Staubabsau- 
gung wird von einer Ent
staubungsanlage auch die 
Niederschlagung- des Stau- 
bes verlangt. Es handelt 
sich hierbei um die Aus- 
scheidung groBer Staub- 
mengen, die sich in sehr 
fein verteiltem Zustande in 
der Luft befinden, so daB 
die Yerhiiltnisse hier we- 
sentlich schwieriger sind, 
ais z. B. bei Spaneabsau- 
geanlagen; die dort an- 
gewandten Staubabschei- Abbildung 5. 
der sind hier nicht braucli- Staubfangkasten aus Holz. 
bar. Der in der abge-
saugten Luft enthaltene scharfkantige Staub laBt: 
es vorteilhaft erscheinen, die Staubausscheidung 
nach Moglichkeit vor dem Exhaustor yorzunehmen^ 
damit eine Abnutzung des Exliaustor-Fliigelrades 
sowie des Gehauses vermieden wird.

Die Ausscheidung des Staubes kann je nach den 
gestellten Anforderungen auf verschiedene Art und 
Weise erfolgen.

1. Die staubhaltige Luft wird in groBe Kammern 
ausgeblasen; durch eingebaute Zwischenwande- 
wird die Luft so gefuhrt, daB eine gleichmaBig

Zentrifugal-Staubsammler.

und moglichst geringe Luftgeschwindigkeit auf- 
tritt, wodurch der Staub niedersinkt. Diese 
Anordnung ergibt bei geniigender GroBe der 
Staubkammern eine ausreichend e Staubaus
scheidung.

. Die Staubausscheidung durch Stoffilter ergibt 
eine sehr vollstandige Staubabscheidung, be- 
dingt jedoch bei den groBen Staubmengen eine 
standige Bewegung der Filtertaschen, damit der 
sich ansetzende Staub kein Verstopfen der 
Filterflachen yerursacht.
Die Staubausscheidung auf nassem Wege, bei 
der die zu reinigende Luft auf eine Wasserflache
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aufgeblasen -wird, hat sich sehr gut bewalirt und 
ergibt bei geniigend groBer Bemessung der 
Wassergrube eine fiir die nieisten Falle genii- 
gende Reinigung der Luft.

Abb. 4 zeigt ein AusfuhnmgSbeispiel eines iiber 
einer Wassergrube aufgestellten Esliaustors. Der 
Lufteintritt erfolgt in den Eshaustor nicht durch

- Bei don Zentrifugalstaubsammlern der Badischen 
Maschinenfabrik in Durlach, entsprecliend Abb. 6, 
sind diese Nachteile vermieden, da der Staub in 
einen besonderen Ringraum ausgeschieden, mit der 
Luft nicht mehr in Beriihrung kommt und durch 
eingebaute Ftihrungsblgche eine moglichst gleich- 
maBige Luftgeschwindigkeit erzielt wird.

mnauessef xnausror __________
~

■^^flohr/eitung uber Fufibocfert
- Pufztische

>------3----- ■ n  ■
A----------

" 7  ' - i-

fto/ir/eituny unfer fifiboc/en

Abbildung 7. Entstaubungsanlage einer Putzerei.

einen Bogen, sondern mittels eines T-Stiickes, dessen 
einer Schenkel in die Wassergrube reicht. Durch 
diese Rohrfiihrung wird erreieht, daB der in der Luft 
noch enthaltene grobere Sand vor dem Exhaustor 

ausgeschieden und dessen Ab- 
nutzung vermindert wird.

Bei deraitigen Anlagen em- 
pfiehlt sich auBerdem, vor dem 
Exhaustor einen Sand-und Staub- 
abscheider einzuschalten, der den 
groberen von der Luft mitge- 
fiłhrten Sand auf trockenem Wege 
ausscheidet.

Einen derartigen Staubab- 
scheider in Holzbauweise zeigt 
Abb. 5; die Sand- und Staub- 
abscheidung erfolgt bei diesen 
Apparaten imwesentliclien durch 
Richtungs- und Geschwindig- 
keitsiinderung des Luftstromes. 
Diese Staubfangkasten sind ver- 
haltnismaBig^billig herzustellen, 

Abbildung 8. haben jedoch einige Nachteile.
Ausblaserohr m it Der im Luftśttom enthaltene

Koksfilter und Staub wird durch die verschie-
Luftjcklitzen. denen Richtungsanderungen je-

wcils nach auBen gedriingt 
und muB sich daher bei jeder Richtungsandćrung 
des Luftstromes mit demselben von neuem mischen, 
wodurch die Staubabscheidung leidet. NaturgemaB 
bedingt die oftere Geschwindigkeits- und Rich- 
tungsanderung auch einen Kraftverlust.

Abb. 7 zeigt eine gesamte Putzereianlage, aus 
der die Anordnung der zu entstaubenden Maschinen, 
des Staubsammlers und des Exhaustors mit Wasser
grube zu ersehen ist.

Befinden sich Putzereien in der Nahe von Wohn- 
gebauden, wo auBerordentlich holie Anforderungen 
an die Staubniederschlagung gestellt werden, so 
empfiehlt es sich, zuniichst die Wassergrube moglichst 
reichłich zu bemessen und in dieselbe Zwischenwande 
so einzubauen, daB die staubhaltige Luft einen langen 
Weg iiber der Wasserflache zu durchlaufen hat, damit 
dem Staub Gelegenheit geboten wird, sich nieder- 
zuschlagen. In besonders schwierigen Fallen kann 
dabei noch in das Luftabzugsrohr eine dem Luftstrom 
entgegenblasende Wasserstreuduse eingebaut wer
den, wobei dann Yorteilliaft auf dem Luftabzugsrohr 
ein grobes Koksfilter angebracht werden kann.

Auch sei noch darauf hingewiesen, daB man ahn- 
lich, wie bei Schornsteinen schon ausgefubrt, das 
obere Ende des Luftabzugsrohrs entsprecliend Abb. 8 
mit taugential gerichteten Luftschlitzen versehen 
kann, wodurch eine gute Mischung der noch Spuren 
yon Staub enthaltenden Luft mit der auBeren Atmo- 
sphare erreieht wird und dadurch die feinen Staub- 
teile yom auBeren Luftstrom unsichtbar abgefulirt 
werden.

Li den weitaus meisten Fallen sind jedoch die 
zuletzt erwahnten MaBnahmen zur Staubnieder
schlagung nicht erforderlich und ergibt ein etwa 2 m 
iiber Dachoberkante gefiihrtes glattes Ausblaserohr 
in Verbindung mit einer Wassergrube eine vollstandig 
ausreichend gereinigte Luft.

16
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Die Kontrolle der V erbrennung im Kuppeiofen und des 
Arbeitsvorganges durch W indm engenm essung.

(MitteiluDg der Wiirmestelle Dusseldorf.)

Im Kuppeiofen findet im wesentlichen ais chemi- 
scher Vorgang die Verbrennung des Kokses statt. 

Es besteht lediglicli die Absicht, nur so viel Brenn- 
stoff mit weitestgehender Ausnutzung zu verbrennen, 
■wie zur Vei;flussigung und Ueberhitzung des Eisens 
notig ist. Daher ist die Verbrennung zu Kohlen- 
siiure anzustreben. Verbrennt Koks bei Zufuhr der 
theoretisch erforderlichen Luftmenge zu Kohleti- 
siiure, so erhalt man im trockenen Rauchgas 20,4 % 
Kohlensaure.

Wegen der Hohe der Schmelzzone sind jedoeh 
Reduktionsvorg;inge nicJit ganz zu vermeiden. Man 
wird daher durch die Einwirkung von Kohlensaure 
auf gluhenden Ksks eine gewisse Menge Kohlen- 
oxvd nach der Gleichung C02 +  C =  2 CO erhalten.
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Abbildung 1. Vergleich der an einem Kuppslofen entnommenen Raueh- 

gasanalyse m it der Verbrennungslinio von Koks.

Da dadurch gebundene Warme verloren geht, so muB 
der Gehalt an Kohlenoxyd moglichst niedrig ge- 
halten werden. Min kann dies erreichen, wenn man 
die Wind menge kontrolliert, die man in den Kuppel- 
ofen einblast, da sie im Zusa.mmenhange mit dem 
bekannten Kokssatze AufschluB iiber die Verbren- 
nungsyerhaltmsse gibt.

Die yorstehende Darstellung (Abb. 1) dient ais 
Beleg. Sie stellt den Vorgang von der Verbrennung 
mit theoretischer Luftmenge zu Kohlensaure bis 
zur vollstandigen Reduktion der Kohlensaure zu 
Kohlenoxyd dar.

Auf der Y-Achse ist der Kohlensaure-, auf der 
X-Aclise der Kohlenoxydgehalt aufgetragen. Die 
Veibindungslinie des hoehsten Kohlensauregehaltes 
=  20,4 und des hoehsten Kohlenoxyc,gehaltes =  32,2 
ist der geometrische Ort der Schnitlpunkte der 
Ordinaten und Abszissen durch die zusammen- 
gehorendeu Kohlensaure- und Kohlenoxydgehalte.
Dies wiid praktisch bewiesen durch die Schar yon 
Einzelaualysen, die an der Gichtdes Kuppelofens ge- 
noinmen sind und dereń Mittelliuie sie annahernd ist.

Unter Zugrundelegung eines Kokses yon 7280 WE 
ergibt die Kurve II die Warmemengen, die abztiglieh 
des Verlustes durch Kohlenoxyd und Abgas bei der 
Yerbrennung frei werden.

Die Kurve III gibt den diesen freiwerdenden 
Wiirmemengen yerhaltnisgleiehen Koksverbrauch in 
Prozent der Ofenleistung an. Zwei Punkte sind be
sonders hervorgehoben, die das Ergebnis von
Betriebsbeobachtungen angeben.

Vor der laufenden Kontrolle des Ofens durch 
die Windmengenmessung betrug der durchschnitt- 
liche Kohlenoxydgehalt der Abgase 17,5%, der
Warmeverlust dadurch betragt 3055 WE, so daB nur 
7280 — 3055 =  4225 WE/kg Koks frei wurden. Der 
Kokssatz betrug dabei 16 %. Nach Richtigstellung 

des Kokssatzes, Aenderung der 
Diisenqucrsehnitte und Beobach- 
tung der Windmenge betrug der 
durchschnittliche Kohlenoxydge- 
lialt nur noch 5% und der
Verlust im Abgas dadurch nur
1030 WE, so daB 7280 — 1030
=  6250 WE/kg Koks frei wurden. 
Der Koksverbrauch fiel entspre- 
chend auf 

4 2 2 5
1 6 - 0 2 5 0  =  1 -a . 1 0 , 8 % .

Der Luftverbrauch je kg Koks 
auf Reinkoks bezogen ist in Kurve 
IV angegeben. (Z. B. ist bei 5% 
Kohlenoxyd im Abgas der Luft- 
bedarf =  8,15 m3/kg Rsinkoks; 
hat ein Koks 10 % Asche und 
8 % Wasser, so ist sein Luftbedarf 

=  1 — (0,1 +  0,08) =  0,82 . 8,15 =  6,67 m3/kg. 
MiBt man die Luftmenge und den Kokssatz, so 
kann man aus dem Luftbedarf je kg Reinkoks die 
Zusammensetzung der Abgase ablesen.

MiBt man die Luftmenge und die Zusammen
setzung der Abgase, so kann man auf den Koks- 
yerbraueh schlieBen. Jedenfalls ist der Betrieb 
so zu leiten, daB moglichst wenig Koblenoxyd 
entsteht.

Der Diisenwiderstand wurde in folgender Weise 
bestimmt: Es liandelt sich um einen Ofen mit zwei 
Dusenreihcn A und B (Abb. 2). Der Windkasten C 
ist entsprechend in zwei Teile D und E geteilt, 
denen durch Uinstellen der Drosselklappe F ab- 
wecliselnd der Wind aus der Leitung G zugcfuhrt 
wird. Der Druck im oberen Windkasten wird an 
dem Rohre H, der im unteren an dem Rohre K 
gemessen; sie sind mit den Schenkeln einer Wasser- 
saulę J yeibunden. Durch Dreiweghahne L und M 
konnen beide MeBstellen entweder zugleich mit der 
Wassersiiule yeibunden werden, so daB sie den 
Differenzdruck anzeigt, oder die eine Seite kann
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durch die Austrittsiiffnungen N und 0  mit der 
AuBenluft verbunden werden.

Stelit der "Wind auf den oberen Diisen, so yer- 
bindet man die Schenkelseitc M mit der AuBenluft, 
dann zeigt die Wassersaule den D.uck in D an, 
bei dem unteren Diłsenkasten yerfahrt man um-

gckehrt. Will man den Widerstand der Diisen A 
messen, so stelit man auf Differenzdruck. Man 
miBt durch H namlich die Summę des Widerstandes 
der Diisen und der Ofensaitle, wahrend durch die 
unteren Diisen — sielie B — hindurch ein Druck- 
ausgleicli von dem Ofcnschacht in den Dtisenkasten E 
eintritt und durch K annahernd der Druck im 
Schacht angegeben wird.

Die Druckmessung am Ofen allein ist niemals ein 
ausreicliendes Mittel, um auf die VorgSngc im Ofen 
zu schlieBen, da der Ofen und der Dusenwiderstand 
scliwankt. MiBt man die Wmdmenge, so weiB man, 
daB bei gleichbleibender Windmenge und steigendem 
Druck entweder die Diisen versclilackt sind oder der 
Ofen dichter geworden ist.

MiBt man nun nocli den Dusenwiderstand, so ist 
der ganze Vorgang mit einfachen Mitteln eindeutig 
bestimmt. SDr.-gttg. II. Sansen.

Umschau.
Temperkohlebildung in weiCem GuBeisen,

R. S. A rc h e r1) toilt Eocbactitungen iiber disGlelch- 
gewicht des graphitischen Kohlenstoffs im Eisen-Kohlen- 
stoff-Diagramm mit, insbesondere iiber dio Abscheidung 
von Temperkohlo unterhalb des Periitpunkt03 A ,; dieser 
Vorgang ist fiir das technische Temperverfahren — be- 
sonders das amerikanische — von grofiter Bedcutung. 
Die Versuche wurden ausgefiihrt m it silŁńumhaltigen, 
technischen Eisenlegierungen, so dafi die durch don 
Siliziumgchalt herbeigefuhrte Verschiebung des Punktc3 
Aj auf eine hohere Temperatur beriieksiehtigt werden. 
mufi. Dor Verfasser nimmt daher ais Temperatur fur 
diesen Punkt 7500 ^  15 0 fiir ein Eisen m it etwa
1 o/o Silizium an.

Durch Versueho m it einem Weifieiscn m it 2,90 o/o 
Kohlenstoff, 0,00 o/0 Graphit, 1,05 o/o Si'i7ium, 0 35 o/o 
Mangan, 0,035 o/0 Schwefel, 0,11 o/o Phosphor stellte der 
Verfasser fest, dafi durch Gliihen bei 690 und 735 °, a'so 
jedenfalls bei Temperaturen unterhalb Aj, eine voll- 
standige Abscheidung von freiem Kohlenstoff erreicht 
wird (s. Zahlentafel 1).

Eine weitere Yersuchsreihe wurde durch Wieder- 
erhitzen von temperkohlehaltigen Proben durćhgefiihrt: 
In  zylimdrische, m it einer achslalen Bohrung vorsehon<3 
Stiibe von 9,5 mm 0  uind 25 mm Langa wurde o;n 
Thermoelement cingefiihrt und die Proben bis zu einer 
bestimmten Temperatur erhitzt, auf dieser 15 Minuten 
gdialten und danach an der L uft abkiihlen gelasson. Die 
auf 749° erhitzte Probe zeigte unter dem Mikroskop 
keinen gebundenen Kohlenstoff, wahrend die auf 771 0 
erhitzte solehen in  deutlichen Mengen enthielt. Diese 
Umwandiung von graphiti3ehem Kohlenstoff (Temper- 
kohle) in  gebundenen i3t sehon von anderen Forschem 
beobachtet worden.

Es scheint daher eine Temperatur zu geben, iiber der 
dio Temperkohle wieder in  Lo3ung geht und beim Ab- 
kiihlen ais Karbid (Perlit) abgeschieden wird. F iir dio 
zu sehmiedbarem GufS benutzten Eisenlegierungen mit 
0,5 bis 1 o/o Silizium liegt diese Temperatur bei etwa 
765 u. Iliernaeh kann also gebundener Kohlenstoff durch 
Gliihen oberhalb der kritisehen Temperatur nicht voll- 
stiindig in  graphitischen (Temperkohle) umgewandclt 
werden. Hieraus folgt, dafi die ganze Kohlenstoff- 
umwandlung richtig gegluhten Tempergusses („black 
heart“ !) nur in der letzten Gliihzeit, entweder bei oder 
unterhalb der kritisehen Temperatur, stattfindct.

Durch das Abkuhlungsverfahren nach dem Gliihen 
werden dio Ergebnisse solcher Yersuche ■ stark beeinflufit. 
So zeigton Proben (Reihe F ), die an der Luf t  ab-

x) The Foundry 1920, 1. Marz, S. 192.

Zahlentafel 1. G l u h v e r s u o h e .

Probe
Nr.

Gltibtem-
peraturo

Gluhdaner
Stuaden

Ge*.-
Kohlen-

stofT
Terup^r-

lcoHle

Gebun* 
d«> er 

Kohlen* 
fitofT

T> 1 cao 24 2,80 0,06 2,83 .
D 2 .»» 47 2,75 0,47 2,28
D 3 >» 75 2.67 1,31 1,56
D 4 95 2,87 1,82 1.05
O f» n 119 2,80 2,33 0,47
D 6 149 2,77 ; 2,49 0 28
D 7 1G8 2,75 2,70 0,05
D 8 193 2.68 2.6S 0,00
D 9 „ 221 2,76 2,75 0,00
O 1 735 11 2,92 0,t2 2.80
C 2 24 2,90 0 39 2 51
C 3 37 2,93 1,27 1,66
C 4 » 48 2,78 1,83 0,95
C 5 «» * 60 2.74 2,05 0,69
C 6 72 2,74 2,31 0,4 3
C 7 ił 84 2,76 2,42 0.34
C 8 96 2,68 2,50 0.18
C 9 » 120 2,58 2 51 0,07
C 10 *» 150 2,56 2,51 0,05
E 1 -i CD 01 41 2,76 1 76 1,00
E 2 51 45 2,80 1,87 0,93
E 3 >1 50 2,72 1,96 0 76
E 4 55 2.73 2,07 0,66
E 5 łł 65 2,75 2,07 0,68
F 1 S35 5 2,^7 054 2,33
P 2 » 9 2«3 1,41 1,42
F 3 19 2,80 1,96 0,94
F 5 w 24 2,76 1.93 0,83

kiihlten, dafi diese Stiicke eine geringe zusatzliehe Ab- 
seheidung von Temperkohlo gegeniiber abgesclireekten 
Stiicken aufwiesen. Bei anderen Proben, dio von der- 
selben Temperatur unter Asehe abkiihlten, wurde etwa 
0,2 o/o Temperkohle mehr abgeschieden. Der Verfasser 
wcist darauf hin, dafi dio Empfindliehkeit derartigen 
Materials gegeniiber geringer Yeranderung in  don Ab- 
kiihlungsverhaltnissen haufig nicht geniigend gewurdigfc 
wird, und dafi dadurch eine Unstimmigkeit in den Ver- 
suehsergebnissen yerschiedener Forscher zu erkliiren ist.

Die Proben der Reihe F  lieferten naeh dor Luft- 
kiihlung und dom Absehrecken ubereinstimmendo E r
gebnisse, so dafi der Gehalt von 0,85 o/o Kohlenstoff ais 
eino zuverlassige Angabe fiir die Loslichkeit der Tompor- 
kohle bei 835 0 bei Gegenwart von 1,05 o/o Silizium an- 
gesehen werden kann. Die unter Asehe abgekiihlton 
Proben der Reihe E zeigen nur eino Loslichkeit zwischen
0,66 und 0,85 o/0 Kohlenstoff bei 7850 an. Da diese 
Temperatur nur wenig iiber Aj liegt, ist anzunehmen, 
dafi dieses Ergebnis auf eine cutektoido Zusammen- 
setzung hinweist in guter Uebereinstimmung mit dem von 
Giirtler zu 0,70 o/o angegebenen W ert. Nach Ansicht 
des Verfassers kann die Lodichkeitskune fiir Temper
kohlo fur praktiseho Zwecke ais identisch m it der fiir 
Zementit angesohen werden.
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Dio berichteten Versuchscrgebnisse und dereń Aus- 
legungen stehen in gewissem Widersprueh m it bisherigen 
Anschauungen, so dali eine Nachpriifung der Versuche 
sehr wiinschenswert erscheint. ®r .«Sn3. Rudolf Słolz.

Fortsehritte in der Elektrostahlindustrle.
(SchluB von Seite 87.)

Auf einer Versammlung des Jernkontors im Jahre 
1917 h a t O. P  r  i  c k 1) einen Yortrag iiber den damaligen 
Stand der Elektrostóhlerzeugung m it besonderor Beruck- 
aehtigung der schwedisehen Verhaltnisso gehalten. Es 
is t erklarlićh, daB dabei die Induktionsofen, und ganz 
besonders der Ofen des Vortragenden yorwiegend be- 
handelt sind; es sind aber auch nahere Mitteilungen, 
namentlioh bei der lebhaften Bespreehung des Vortrages, 
iiber den iRennerfelt-Ofen gemaoht worden, so dali die 
nachstehenden Angaben sieh in  der Hauptsache ais neuere 
Mitteilungen iiber Oefen und ArbeitsverliaItnisso der 
Elektrostahlof-en yon E r i e k  und von R e n n e r f e l t  
kennzeichnen werden. Man wird dabei aber wohl nicht 
ganz iibersehen diirfen, da(5 die Angaben von Erfindern 
eigener Ofenarten 6tammen.

Eriek te ilt zunlichst alle Elektrostahlofen-Bauarten 
in drei grofie Gruppen, namlioh:

1. Oefen der Staśsanoart; das sind Liehtbogenofen, 
bei denen die Warmeąuelle mit der Beschickung im 
Ofen nicht an Beriihrung steht. H ierzu gehoren 
die Oefen (von Stassano und Rennerfelt.

2. Oefen der H ćróultart; das sind Liohtbogenbfen, bei 
denen sieh die Lichtbogen zwischen den Elektroden 
und der Besrihiekung bzw. dem Schmelzbade aus- 
bilden. Zu diesen .Oefen gehoren die Ofenbauarten 
von Heroult, iGirod, Keller, Chapelet, Nathusius, 
Gronwall, Stobie, Lof, Snyder u. a. Ais besondere 
A bart a n d  diejenigen Oefen anzusehen, welche noch 
eine besondere Bodenbeheizung besitzen, was am 
vollkommensten im Natbusius-Ofen zum Ausdruck 
gekommen ist.

3. Oefen der K jellinart; das sind die Induktionsofen, 
welche ihrer Beheizungsart nach ais Transforma- 
toren aufzufaSsen sind, bei denen das Sehmelzbad 
ais Sekundarwindung des Transformators yerwendet 
wird. H ierzu zahlen die Oefen von Kjellin, Dolter, 
Rochling-Rodenhausen und Frick.
D er urspriingliche Kjellin-Ofen war ein Einzelring- 

ofen. Den ersten Yorschlag fiir einen Doppelringofen 
soli Dolter gemaeht haben, wodurch die elektrisehen 
Verhaltnisse zwar yerbessert, der Kraftverbrauch aber 
infolge der groGeren Ausstrahlnngsflachen yerschlechtert 
wurde. Dolter wollte im Sehmelzraum den Querschnitt 
kleiner halten ais die Summę der Querschnitte in  den 
Aufienkanalen, um starkere Erhitzung zu erzielen; 
dieser Ofen ist aber nicht zur Ausfiihrung gekommen. 
Der Roehling-Rodenhausen-Ofen ist ebenfalls ein Doppel
ringofen, der dio Kjellinsche Anordnung der Primar- 
wicklung beibehalton h a t; der Mittelherd ist moglichst 
yergrofiert, die Rinnen yerengert, wodurch der Wider- 
stand yergrofiert und die Phasenversehiebung yerbessert 
wird, anderseits geht aber die grofite Warmeentwicklung 
in  den engen Kanalen vor sich. Der Grewinn in  elek
trischer Beziehung ist nach Frick gering, da das starkę 
Rollen des Stahls in  den K!analen sehr bald das F u tte r 
ausfrifit, so dafi in kurzer Zeit kaum noch bessere elek
trische Verhaltnisse yorhanden sind ais bei gleichformiger 
Strombelastung aller Badteile. Die H altbarkeit der Aus- 
fiitterung betragt angeblich nur zehn bis yierzehn Tage. 
Die von Rodenhauser in  das Mauerwerk eingebauten Pol- 
scheiben ha lt Frick fiir nutzlos, wofiir er jedoch keinerlei 
Zahlenbeleg erbringt. Der Friekofen unterscheidet sieh 
vom Kjellinofbn durch andere Anordnung der PrimSr- 
wicklung und durch bessere Durchkonstruierung des 
Ofens. E r  w ird gebaut ais Einzślringofen m it drehbarem 
Deckel, der die Besehiekungsoffnungen zum Einsetzen 
yon kaltem Schrott enthalt; diese Ofenform wird ange-

x) Jernkontorets Annaler 1917, • 3., 4., 5. H eft,
S. 196/298.

wendet, wenn eine Raffination nicht beabsichfcigt ist. 
Der Friekofen wird auch ais Einzelring- oder Doppel
ringofen m it seitlichen Oeffnungen gebaut, wenn yorge- 
schmolzener Einsatz m it Verwendung von Schlaeken raf- 
finiert werden soli. Der auf der Poldihiitte aufgestellte- 
15-t-0fen hat iiber der Schmelzrinne die Beschickungs- 
offnungen, obgleich er m it fliissigem Einsatz betrieben 
wird.

V e r g l e i c h  d e r  v e r s c h i e d e n e n  O f o n -  
b a u a r t e n  i n  i n e t a l l u r g i s c h e r  H i n s i e h t .  
Es is t yielfach die Moinung verbreitet, dafi der I n 
duktionsofen weniger zur Raffination, d. h. zur Ent
phosphorung und Entschwefelung, geeignet soi ais der 
Liehtbogenofen. Man nimmt yielfach an, dafi nu r diinn- 
fliissige Schlaeken fiir Raffinationsarbeiten zu brauehen 
and , und folgert dann weiter, dafi die Schlacke im 
Induktionsofen, da sio kalter ais das Metallbad ist, nicht 
genug basisch und geniigend diinnfliissig gehalten werden 
kann. Diese Ansicht ist offenbar von der Arbeit am 
Martinofen iibernommen, wo eine diinnfliissige Schlacke 
zur moglichst ,vollkommenen Uebertragung der Wiirmo 
von den ffasen auf das Stahlbad unbedingt erforderlich 
ist. Im  Induktionsofen dagegen entwickelt sich die 
W arme unmittelbar im Metallbade; die Temperatur an 
der Beriihrungsflache zwischen Metali und Schlacke ist 
also ganz unabhjingig yom Fliissigkeitsgrade der Schlacke. 
Man kann infolgedessen dereń Zusammensetzung ganz 
m it Riicksicht auf die auszufiihrenden Reaktionen nach 
Belieben wahlen. .Weiter ist fast allgemein die Ansicht 
verbreitet, dafi fiir dio Raffinierarbeiten, namentlich fiir 
die Entschwefelung, besonders hohe Temperaturen not- 
wendig seien. Dem widerspricht jedoch die Tafcsaehe, daB 
im Induktionsofen Phosphor und Schwefel bei Tempera
turen yon 1500 bis 1525 0 ohne Miihe sich bis auf 
Spuren entfernen lassen. Viel wichtiger ais die 
Temperatur ist dagegen die Schlackenzusammensetzung.

F iir die E n t p h o s p h o r u n g  muli man zur 
Oxydation des Phosphors geniigende Mengen E rz oder 
Walzensintor zusetzen; gleiehzeitig aber ist fiir eine mog- 
lichst kalkreiche Schlacke .Sorge zu tragen. Die Reaktion 
geht um ,so rascher und sicherer vor sioh, je  kalkreieher 
und dickfliissiger die Schlacke ist, da hiermit das Bin- 
dungsvermogen fu r Siiuren wachst. Im  Induktionsofen 
kann man m it kalkreicherer Scldaclce arbeiten; eineRuck- 
-phosphorung durch Kohle von den Elektroden is t aus- 
geschlossen. D er sehliefiliche Phosphorgehalt im Stahl 
bei riehtiger Schlaekenbehandlung hangt ganz von der 
Sauberkeit und Sorgfalt ab, m it der man die Phosphor- 
schlacko abzieht, denn bei der Desoxydation wird aller 
noch . in  der Schlacke befindliche Phosphor wieder re- 
duziert und in  das Metallbad getrieben. Je  weiter man 
im basischen M artinofen yorraffiniert, desto mehr ver- 
einfacht man die Arbeit im elektrisehen Ofen. Wenn 
man unter 0,020 bis 0,025 o/o Phosphor kommen will, mufi 
man zum elektrisehen Ofen greifen.

F iir die E n t s c h w e f e l u n g  halt man im M artin
ofen eine diinnfliissige Schlacke fiir notwendig; man 
kann aber ;trotzdem nicht den Schwefelgehalt unter eine 
gewisse Grenze herunterbringen. Dies liegt daran, dafi 
der Martinofen ęin  Osydationsofen is t; Schwefel ver- 
brennt, solange e r in  grofieren Mengen yorhanden ist, 
zu schwefeliger Saure, welche Reaktion aber selir lang
sam vor sich geht. Die Schwcfelverbindungen yon Eisen 
und Mangan konnen von der Schlacke aufgenommen, aber 
auch wieder an das Bad abgegeben werden. M it Sicher- 
heit wird Schwefel in  den Schlaeken nur festgehalten, 
wenn er in  eine im Stahl unlosliche Form ubergefiihrb 
wird, namlich Schwefelkalzium. Solange leicht reduzier- 
bare Oxyde yorhanden sind, geht die Reaktion des Kalks 
und die Bindung des Schwefels aber nicht vor sieh; des- 
halb kann der M artinofen m it seiner oxydierenden 
Atmospharo und seinem Gehalt an Eison- und Mangan- 
osydul in  der Schlacke den Schwefel nur bis auf eine 
gewisse Menge bescitigen.

Bei der Entschwefelung im Liehtbogenofen ist es 
moglioh, die Temperatur soweit zu steigern, dafi sich 
Kalziumkarbid bildet. D ie Veroffentlichungen iiber den 
Hśroult-Ofen haben die Meinung veranlaBt, dafi diinn-
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Zahlentafel 3. P ra k t is c h e r  K ra f tv e rb ra u c h  und K ra f tv c r lu s te  an a u sg e f  flh rten  E lc k tro s ta h l  d fe n.

. Ofen
ArbeltsweUe

Theore-
tischer
Kraft
bedarf
KWst/t

Prak
tischer
Kraft-

yerbrauch
KWst/t

Erzeu
gung in

Elektrische
Yerluste

Strah-
lungs- Gesamt-

verlusteAnlage
Fasaung

t

24 st Terluste

KW t % KW KW KW

Frlcd. Krupp A.-G. Kjellln 10
10
12

650 ) Einschmelzen v. 
kaltem Schrott

ca. 432 770
600

20,3
25

4.5
4.5

29
29

229
154

258
183

»> n » 
» »> » Glrod 12C0 EbenRo und 

Raffination ca. 460 900—1000 25 - - — 450-570

Rochlingiche
Stahlwerke

Dommeldingen

Rochllng- 7—11 600—650 Raffination ron 
Thomasstahl 60 300 40 ’ 37 340 377

» 3,3 380
Raffination yon 

basischem 
Martinstahl

75 350 25 - 34 215 249

Dcsoxydation u. 227
225Póldihiitte

»ł

Kjellin
Frłck

i ,5 
15

440 1 
600—6501

Legierung von 
basischem 

Martinstahl

ca. 35 
ca. 35

170 
ca. 70

40
135 3 20 205

Jllinois Steel Co. Hćroult 15 1575—1750
Raffination ron

ca. 55 ca. 166 ca. 173 ca. 800
Bcssemerstahl

fliissige Schlacken und hohe Temperatur J u r  die Ent- 
sohwefelung fiir erforderlieh @ngesehen werden. Die 
Bildung yon KalziumŁarbid im Hćroult-Ofen ist  ̂aber 
fiir die Entschwefelimg <nicht gerade notwendig; sie ist 
aber ein Zeiehen dafiir, daB dio Schlacke desoxydicrfc 
ist und /somit dio 'Bedingungen fiir die EntscEwefelung 
giinstig sind. Es kann sich niimlich im Liehtbogenofen 
Kalziumkarbid bildon, ohne daB man eine gleichzeirtige 
Entsohwefelung ibeobachtet. F iir die wirksame Ent- 
sohwefelung scheinen vor jilleni drei TJmstande erforder- 
lioh zu sein: iVoUatandige Desoxydation der Schlacke, 
richtige Schlackenzusammensetzung und geeignetes Re- 
duktionsmittel. Die Schlacke goli zwar leichtfliissig sein, 
sio mu(5 aber ennoglichen, daB das ICalzium sich mit 
dem Sohwefel, der Saueratoff des Kalkes m it dem Re- 
duktionsmittel yorbinden kann, denn Schlacken, die dureh 
einen UeberschuB von Kieselsaure leichtflUssig gemaeht 
sind, entschwefeln .nicht. ;Man erniodrigt den Sehlaeken- 
schmelzpunkt dureh Zusatz ivon FluBspat oder anderen 
FluBmitteln,-die ohne Einwirkung auf die Reaktion sind. 
Im Liohtbogenofen is t die Diinnfliissigkeit der Schlacke 
insofem von gewisser Bedeutung, weil die Schlacke die 
Warmeleitung yom Liohfcbogen tzum Bade iibernehman 
mufl; beim In  d uktionsofen liommt dieser Gesichtspunkt 
nioht in  Erage. Ala Rcduktionsmittel werden in der 
Regel Kohlenstoff und Silizium yerwendet,  ̂ersterer 
meistena in Liehtbogenofen, letzterea in  Induktionsofen.

In  der P rasis jkommt man mit dem Schwefelgehalt 
unter 0,01 o/0. U nter 1000 Analysen in  Dommeldingen 
waren nicht 100 fiber 0,01 o/0, die meisten zwischen
0,007 o/o und Spuren, bei einem Gehalt dos Ausgangs- 
stoffes von 0,04 o/o 6.

Nach Ansioht Ericks sind alle die yerachiedenen 
Ofenbauarten in  rein jmetallurgiacher Hinsicht beziiglich 
der Entaohwefelung und Entphoaphorung einander gleich- 
weirtdg, ebenso in  bezug auf die Desosydation, die in 
der Hauptsaohe m it Eerrosilizium und Aluminium oder 
ahnlichon Metallen gesehieht. Das fiir den Ileroult-Ofen 
patentierte Yerfaliron der ausschlieBlichen Desosydation 
mit Kohlenstoff diirfte yollstandig aufgegeben sein.^

Zu beachten ist aber noch ein anderer Punkty nam- 
Hoh der EinfluB der Temperatur auf die meehanischon 
Eigensehaften des Enderzeugnisses. Im  Liehtbogenofen 
der Hćroult-Bauart findet eine starkę ortliohe Ueber- 
hitzung des Stahlea unter dem Lichtbogon statt. Diese 
Ueberhitzung wird yon yielen Metallurgen ais schadlich 
angesehen, und sio soli die Ursaohe sein, daB im Licht- 
bogenofen nioht die guten Ergebnisse erzielt werden 
konnen wie im Induktionsofen m it der iiberall gleidhon 
niedrigen Temperatur., Eriok fiihrt mehrere Beispiele 
an, wo zur H erstellung von Stahl hoohster Giite die 
vorhandenen Liehtbogenofen dureh Induktionsofon ersetzt 
worden sind. Na cli Ansicht der Póldihiitte kann der 
Induktionsofen ein Stahlerzeugnia liefern, das dem 
Tiegelstahl weit uberlegen ist. Wcnu der Elektrostahl

jedoch von fbesonderer Giite sein soli, so is t es not
wendig, daB nicht nu r beim Schmelzen, sondern auch 
beim Abstechen .und bei der Weiterbearbeitung groBe 
Sorcrfalt aufgewendet wird.

V e r s e h i i e d e n e  A r b o i t s y e r f a l i r e n .  Wetnn 
in Liehtbogenofen m it kaltem Einsatz gearbeitet wird, 
so yerwendet man in der Hauptsaohe geringwertigen 
Schrott und stellt sich dureh die m it geringen Kosten 
durehfiihrbare Entphosphorung und Entachwefelung 
daraus einen erstklassigen Rohstoff selbst her. Dio  ̂In 
duktionsofen yerwenden bei kaltem Einsatz sofort einen 
yerhaltnismafiig aehr reinen Ausgangastoff (in Sheffield 
und Gysinge reines schwedisches Eison, bei Krupp Ab- 
fallsehrott mit nur 0,025 o/o S und P ), offenbar des
halb, weil die ersten Induktionsofen m it ihren oberhalb 
der Rinne angebrachten Oeffnungen nicht fiir Schlaeken- 
behandlung eingeriohtet -waren. Dabei tr it t  al3 weiterer 
Naehteil auf, daB man £0 bis 40 o/„ des Metalls ais 
Sumpf fiir dio naehste Schmelzung im Ofen lassen muB, 
was bei dor Herstellung legierter Stahle oder solcher 
von wechselnder Zusammensetzung unerwunscht sein 
kann. Andereraeita bieten Induktionsofen den Yorteil, 
daB der volle Strom wahrend der Beschickungszait auf 
den Ofen wirken kann, und daB StromstoBo wie bei 
Liehtbogenofen ausgesehlossen sind. Das Einschmelzen 
von kaltem Einsatz soli bei Tageserzeugtmgen unter 10 
bis 12 t, und dort, wo elektrische K raft im Vergleich 
m it Gaserzeugerbrennstoff billig ist, berechtigt sein, 
ebenso, wenn es sich um Abfall wertvoll legierter Stahl- 
sorten handelt; im der Regel aber wird es wesentlich 
wirtsohaftlicher sein, das Einschmelzen in einem anderen 
Ofen Yorzunehmen und don elektrischen Ofen nur 
zur SehluBbehandlung (Raffination, Desosydation, Le- 
gierung) heranzuziehen. Die Fiille liegen iiberall ver- 
schied cn •

S t a h l g u B .  Die Verwendung elektrisoher Oefen 
zur Herstellung von StahlguB hat sehr zugenommen, 
namentlich in Schweden und Amerika (auch in Eng
land). Der Vorteil liegt in  der Leichtigkeit, mit der 
sich blasenfreie Giisse herstellen lassen, in der Erreichung 
einer beliebig hohen Temperatur, um diinnwandigstc 
GuBstiicke zu gieBen, und in  der Mćjglichkeit, den eigenon 
Sohrott zu yerarbeiten. Namentlich Stassano-_ und 
Rennerfelt-Oefen diirfeu ein gutes Eeld hier finden, 
da sio sioh bei ihren kleinen Abmeasungen von 0,5 bis
2 -fc besonders fiir unterbroohenen Betrieb eignen. Eiir 
groBere Gu9se kommen andero Oefen in Erage; in 
Dommeldingen und Stavanger sind Induktionsofen hier- 
fiir in Anwendung; in Amerika arbeiten ein© Anzahl 
Hćroult-Oefen bis zu 6 t  Fasaung in  StahlgieBereien.

T h e o r e t i s o h e r  K r a f t b e d a r f .  Frick rech- 
net wie folgi: F u r das Erhitzen yon 1 t  Stahl auf 
1400 o 330 KWst, 1 t  Schlacko 500 KWst, fiir die 
Tem peraturerhohung um 1 0 fiir Stahl 0,4, fiir Schlacko
0,6 KWst, fiir Entphosphorung einschl. Schlacken-
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3ô3

« CU <y J-I f- o  . O (D OT
. o o l
■ s s l

N o 
< 3  rzs

t-i. o .■4*
o

; a

M

“ 2  a 
.ao:§  § 
- a r'o OTOT 3 tp 33 o  3 O

5 Si * w *43 53
a g | 5  I

o o O o JL.
.“ -J 3  L , M

o M h Łi H H M

O  w  ^ —« W  . ~ .
^  3 - 0  5 ^ 3p . o  H 3 o- °M <1 <! co a  & o



Z
ah

le
nt

af
el

 
6. 

W
o 

ch
en

b
cr

ic
h

t 
ei

no
s 

R
on

ne
rf

 o
lt 

- E
lo

kt
r 

os
t 

ah
lo

f 
e n

s 
vo

m 
21

. 
bi

s 
25

. 
N

ov
em

bc
r 

10
10

.
27. Januar 1921. UmscJtau. Stahl und Ei'en. 119

docca
u.oV)a
<

ąrausoSsui
-Ok.- M " - i O O W « ^ C J ' C 3  TT 
N  N  M  O  W O  H  Ó 'W  W O  W
h  h  h  ^  H  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  *

JJ
lO
CO

ątOlqoS j*
O  O  O  O  O  O  O  O  ©  O  'C.H  »C lO I ^  lO W  O  O  H  N  ^  

1 CO «  H  H
lO
o
co

gn3n!Błg « l l l l i 8  M  l l i  lo
o
o
o

SS

r r  •—< w  o  « co —i o> c ;  Ci
n t ^ M S C O l O C O O W H C O l '  
H H H l M H W r t C ł H H H . -  •—1 H  I—< r—ł r-ł 1—( r—( r—< rH !—1

-O .o
CO 

• Ol

ao
O
sw
<a
o
W

uopun^s O  O  O  w  o  o  o  o  o  O  O  
( M W W C O C J C O O H O K H O  O  w  (M «  M  H  o  (M H  h  N  (M■—I r —(j—( r - ( r —(i—( r H f —<i—Hi—1 ,—1 —

o
co
o
lO

epng; ras  putjąg
O O O O O O O O O O O O  ! ! 5 C O O O L O C O h C O O t 3 l s N  
O  (M IO CO N  CO ^  O  O  (N ^  C  
O  " (  IM CO O  O  1 '  CO O  '—I <M CC

Simj 
- u y  ta« puu^g

o o o o o o o o o o o cCO IO CO O  O  O  GO N  O  C5 O  I -  
C O O f M O C O N C O ^ O O l M ^  CO O  h  (M M  1.0 O  b  CO O  h  c  i

n o p o j^ o i a :  g J CO Csl (N J [ j  M  h h ;; |‘ M 0-1

ocow
2ow3
N

l i l i l l l l S  i i i
»ot -
r-H

iO O  O  UO lO 1-0 lO o  o  o  o  o
H  ^ C O W C ł . H « ( N ( M W ( M ( N lO

Ol

o
wJ
a
tsj

u in in ir an iy  ^ | | | | | | o
co

ran{Z]iTS ^  
-mjSaspi M l i  J o l .  1 L I  1 ! . o

ramzjijs
-ojjo ,! ^

neSat łta bo c o o o o o e o o o o o o o o
o

N
CjOTa
*5aoOT
£  •

ąra^soSsui
O  < ^ 0  O O O O O w w C J ^ .  
I.o l!J lO CO IC3 W5 ICJ W łO lO >0 *C 
T* CM Ol Ol CM <M CM <M iM Ol OJ Ol

( r—> r—i r-H |H r—ł r—i i—( r—ł r—4 r—( ł-H Ól
12

I ło n i o g  “
oi »o »o o  >o o  »o »o LO
CO rH CO f '  | 1 rt< ^  ^  I 
H  Ol Ol H  O  1 1 i-ł H  i-ł H  1

01
»o

ą io jąos  ^ ło O  O  1-0 O  O  O  1.0 lO »o o  
I O  CO >Q Ol O  O  1—i o  o  o  *.o
1 t ^ t > c o o o o o o o o o co

Ci

-u aao i rp g  M
co
Ci

CO
co

nas io i jo a  M 
•p3ilqog -14

o o i o o o o o o o o o e  
o  o  t> i o  i s t o  o  o  o  c
^  CO Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol

lO
co
Ol

•o
'3
N

łi azz i sm ąos  -g
O O O O W O rt uł O rt o 
ó  o  o  co t>  »o o  o  o  CO O  uo co

I'-

ą o n s ą y  g
o  o o  o  w o m «  o  o  o  O r* ł-t C3 O r* O O ua WJ O ^ H O I ' C O O C i l H O r -

nniaijtuojig  g
O «> O O O O O O O «  «ft o  e ' * ? c s « r t 0 0 « 0 ' > i , > - 0  
CO C5 M M  Ol O  ^  Cl O  ^  CCr—< r-H i—( ł—i

q o n s q v  u
1 O ^ h O  N M O O

 ̂ i-H r-H

Sanzioraąog £ N  CO ^  1,0 O  CO CO O  H  Ol CO 
M -1 H  H  -1 H  H  H  Ol Ol <N O) 
O O O O C 5 O C 5 O O O C 0 C 0

“  i  
*  i

—< Ol Ol CO CO CO tH tH lO IQ 
Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol

schmelzung von 1 t  Stahl 15 bis 30 KWst, fiir Ent- 
sctiwefelung und Desoxydation m it Ferrosilizium cinsehl. 
Schląckenschmelzung fiir 1 t  Stahl 10 bis 20 KWst. 
Der theorctische K raftbedarf iiberschreitet also fiir die 
eigentlichen Ofenarbeiten niemals 50 bis 75 ICWst.

P r a k t i s c h e r  K r a f t b e d a r f .  Hieriiber gibt 
die Zahlentafel 3 fiir eino Anzahl Oefon siehcre Aus- 
kunft. Von besondere-m Interesso sind daboi dio An
gaben iiber die Kruppschen Oefen, wo verschiodeno Oefen 
unter gleichartigen Bedingungen mit einandcr yerglichen 
werden konnten. Die Abstichtempcratur fiir einon Koh- 
lenstoffstahl m it 0,7 o/o C am Frick-Ofen war anfangs 
1680 °, spiiter 1650 °; auf anderen Werken hiilt man eine 
Abstiehtemperatur von 1550 0 fiir zweekcntsprechend.

S c h m o l z k o s t e n  im  E l e k t r o s t a h l o f e n .  
Diese seliwanken stark jo-nach der Ofenarfc, Fassung, 
Zahl der Schmelzungen, Arbeitswoise, Strompreis, Einsatz.

: Frick gibt die zwoi Zahlentafeln 4 und 5, auf denen 
er einheitlich fu r kalten Einsatz und fiir fliissigen Ein- 
Eatz die Schmelzlcosten fiir Liditbogeniifen im allgemeinen 
and fiir Ein- und Doppelringofen seiner eigenen Bau- 
nrfc fiir yersehiedcno OfengroCen berechnet. Die den 
einzelnon Posten zugrundo gelegten Preise sind in  den 
Zahlentafeln wiedergegeben. Die Schmelzkosten sinken 
m it zunehmender OfengroGe, aber iiber 10 t  Fassung- 
hinaus ist (die weitere Ersparnis in dieser Richtuag- 
nicht mehr sehr bedeutend. Nach dieser Aufstellung 
wiirde Fricks Einringofen alle anderen Bauarton, auch 
seinen Doppelringofen, an Billigkeit der Schmelzkosteni 
iibertreffen.

B o d e u t u n g  d o s  E 1 e k t  r  o s t  a h 1 o f e n a- 
f i i r  s c l i w e d i s c h e  V e r h a l t n i s s e .  Die Vorteile 
des Elektrostahlschmelzens bestehen in der Hauptsacho 
darin, aus unreinen Rohstoffen ein entschwefeltes, ent- 
phosphortes und. gut desoxydiertcs Erzeugnis herzustellen, 
das gleich- oder hoherwertdg wie Stahl aus anderen Oefen 
ist. Dadureh wird der Elektrostahlofen befiihigt, nile 
Stahlsorten zu liefern, an die man hohere Giiteanforderun- 
gen stellt. Dies ist fiir Schweden, das hoher bewertct©: 
reine Boh- und Ilalbfabrikato ais Weltmarken hor- 
stollt, nicht ohne Bedeutung, denn es geht zur Zeit viel! 
schwedisches Roheisen nach England und anderen Lan
dom zur Herstellung von saurera M artinstahl und zur 
Tiegelstahlcrzeugung. Vermag man nun im Elektrostahl- 
ofen aus gewohnlichem Roheisen von 44 bis 60 M  m it 
25 bis 50 M  Umwandlungskosten einen fertigen Elektro
stahl herzustellen, der sich so kaum hohor stellt als: 
schwedisches Roheisen, so muB der Bezug von seliwe- 
dischem Eisen naturgemiifi zuriickgehen. Das gilt natiir- 
lich audi fiir schwedischen Stahl, der in Form von 
Schrott oder Halbfabrikat ais Einsatz fiir die Tiegel- 
stahlherstellung ins Ausland geht. (Den Friedensbedarf 
an schwedischem Materiał schłifczt Wahlberg in der B&- 
sprechung des Vortrages fiir Deńtschland auf 40 000 
bis 50 0Ó0 t, fiir England auf 30 000 t.)  In  Deutsch
land sowohl ais audi in  England sind bereits in gro- 
fiercm MaCstabe Vorbereitungen zu finden, um sich 
dnrc]i Zusammenarbeit vón basischen Martinofćn und 
Elektrostahlofen vom Bezuge schwedischen Rohstoffes un- 
abhiingig zu machen. Dieser Weg wird nach dem Kriege 
jedenfalls erfolgreieh weiter beschritten werden. Frick 
ra t deshalb, im elektrisehen Hochofen m it billiger K raft 
fcilliges Roheisen zu erzeugen, dieses im Elektrostahlofen 
in  Stahl umzuwandeln und diesen auszufiihren, nament- 
lich aber sich auf die Edclstahlerzeugung zu legen.

Frick bat seinem Vortrage einige Srhnitte und Ab- 
bildungen sdner und atiderer Elektroofenanlagen bei- 
gegeben, olmc wciter auf dic30 oinzugehen. Von diesen 
Abbildungen sollen Mer cinigo wiedergegeben werden, 
soweit sie den Lesern dieser Zeitschrift nicht schon be- 
kannt sind. Ueber den Frick-Ofcn finden sich in „Stahl 
und Eisen“ schon einige Mitteilungen; es wurde bereits 
©in Sehnitt und die AuCenansieht eines kleinen 3-t-Frick- 
Ofens bei Jessop & Sons in Sheffield1) und Schnitte nebst 
Angabon iiber die elektrisehen und die Arbeitsverhalt-

1) St. u. E. 1911, 19. Jan., S. 116.
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nisse des 10-t-Ofens bei Krupp in Essen1), ebeaso die 
aufiero Ansicht dieses Ofens8) mitgoteilt; an letzterer 
Stelle finden sieh auch zwei Schnitto durch den (an- 
scheinend nur geplanten) Doppelringofen, wiihrend die 
angcfuhrten Oefen Einzelringofen sind. E in  weiteres 
Bild des Kruppschen Ofens zeigt Abb. 13, eine Ansieht des 
neuen 15-t-Ofens der Poldihiitte Abb. 14, zwei Schnitte 
einer neueren Ofenbauart eines Einringofens Abb. 15 u. 16. 
Die weiteren von Frick Ibeigegebenon Abbildungen dos

Abbildung 13. 10-t-FrIckofen bel Krupp, Essen.

Abbildung l i .  15-t-Frickofen der Poldihiitte, Kladno.

6 - t-Na t husius - Ofens isn Friodenshiittc3) und die des 12-fc- 
Girod-Ofens1) in  Ugine sind hier sehon bekannt, da- 
gegen is t neu die Abbildung des 25-t-Hóroult-Ofens in 
Duquesne Pa., Abb. 17.

In  der reoht lebhaften Besprechung des Yortrages 
wurden verschiedene Einwendungen gemacht. Namentlich 
von Rennerfelt und anderen Vertretern von Lichtbogen- 
ofen wurde hervorgehoben, daB die auf den Zahlentafeln 
angegebenen bzw. bereehneten Zahlen der Sehmelzkosten 
fiirLichtbogenofen zu ungiinstig gestellt seien, imGegen- 
satz zu den Angaben iiber die Induktionsofen. Dabei 
a n d  eine Anzahl zahlenmaBiger Angaben iiber den Be-

!)  St. u. E. 1910, 23. Juni. S. 1071.
2) St. u. E. 1913, 6. Mai, S. 1871.
3) St. u. E. 1910, 17. Aug., S. 1414.
4) St. u. E. 1909, 10. Nov., S. 1764.

trieb des R e n n e r f e l t - O f e n s  mitgeteilt worden, 
die neu sind. Auf diese werden die naohstehenden Aus- 
fiihrungen hauptsachlich Riicksicht nehmen.

Rennerfelt wendet sich zunachst gegen die Behaup- 
tung Fricks, daB in Lichtbogenofen der Umstand sehr 
naehteilig sei, daB durch Abfall von Kohleteilchen von 
den Elektroden leicht eine Riiekkohlung des Bades ein- 
treten kann, welehe die Entkohlung und Entphosphorung 
ersohwert. Die Moglichkeit hierfiir hangę mehr oder

weraiger von der Be- 
schaffenheit der Koh- 
lemelektroden ab; bei 
grofiem Lichtbogen
ofen m it groBen lan- 
gen Kohlen, welche 
die Beschiekung mehr 
oder weniger beriih- 
ren, ist die Befurch- 
tung allerdings vor- 
handen, daB Kohle
teilchen abfallen und 
in  das Bad gelangen; 
bei Yerwendung von 

Graphitelektroden, 
wie sie namentlich in 
Oefen m it freibren- 
nenden Lichtbogen 
verwendefe werden 
(Stassano, Reaner- 
felt), sei dies fast aus- 
geschlossen. Renner- 
feit meint, daB der 
angegebene theoreti- 
sche Kraftverbraueh 
von 330 KWst fur das 
Schmelzen von 1 t  
Stahl bei 1400° unge- 
fiihr richtig sein wird, 
im Zahlentafel 4 sind 
aber 425 KWst eirnge- 
setzt; die Zahl gilt, 
wieF riekerlautert, fiir 
caine Abstichtempera- 
tu r von 1650 0 cAnschl. 
Sehlackenschmelzung. 
In  derselben Zahlen
tafel ist fiir 2-t-Licht- 
bogenijfen ein Kraft- 
verbrauch von 1380, 
fiir den Einringofeoa 
von 1000 KWst ange- 
gebon. Diese Zahlen 
sind nach Rennerfelts 
Meinung fiir Lichtbo- 
genofen zu hoch ange- 
nommen. Anf einem 
schwedisehen Werke 
wurden in einem ba- 
sisch gefiitterten Ren- 
nerfelt-Ofen bei elf 
aufeimander folgenden 

Schmelzungen iin ununterbroclienem Betrieb nur rd. 
874 KWst gebraućht, im Arsenał in Petersburg 900 KWst, 
in  Amerika m it 600- bis lOOO-kg-Schmelzungen 700 bis 
800 KWst, beim Sehrottschmelzen in  unterbrochenem 
Betriebe 775 KWst. Rennerfelt beanstandet weiter in 
der Zahlentafel 4 dio Annahme, daB der Lichtbogen
ofen in 24 s t nur drei Sohmelzungen, der Induktions
ofen aber vier Schmelzungen fertig  machen konnen soli. 
Bezuglieh der Ueberanstrengung des Ofenbetriebes hangt 
viel von der Ofenauskleidung ab, und Rennerfelt teilt bei 
dieser Gelegenhoit mit, daB man in Amerika mehr und 
mehr m it Yorteil zur Yerwendung von Karborundum 
ubergeht, das namentlich ais Verstarkungsbaustoff an 
besonders beanspnichten Stellen (Elektrodenloeher, Be- 
sehickungsoffnungen usw.) Jbenutzt w ird; durch dio 
grolSere H altbarkeit der Zustellung miissen natiirlich auch 
die Betriebs- und Sehmelzkosten heruntergehen. Auch
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en von Friek angegebenen Elektrodenyer- 
Liauch bemangelt Rennerfelt: die Kosten fiir 
1 kg Elektroda seion leider nioht 25 Oere, 
łondera 30 bis 40, selbst 50 Oere, anderer- 
*eits ist aber auch der angegebene Yerbraueh 
von 15 kg /t wohl zu hoeh gegriffen; jeden- 
falls haben die Oefen m it freibrennenden 
Lichtbogen yiel weniger Elektrodenabbrand.
E in Rennerfelt-Ofen m it Kohlenelektroden 
Ton 125 mm 0  hat einen Abbrand von etwa 
1 kg/st, er verarbeitet vier Sehmelzungen 
yon 11/4 t  in 24 st, braucht also nur 4,8 kg 
Elektroden f. d. t  Stahl; die Koj ten fiir 
Elektroden betragen also bei kaltem Einsatz 
nur etwa 1,20 bis 2 Kr., bei Yerarbeitung 
flussiger Einsiitze weit weniger. Der Lieht- 
bogenofenbetrieb laGt sieli nach Rennerfelts 
Ansicht bei Bedarf leiclit uberanstrengen, 
beim Induktionsofenbetrieb ist das aber in
folge des auftietendon „Pińtch-Effektes“ 
iiber eine gewissD Grenze hinaus nicht mtig- 
lich. Dem wider pricht jedoch Frick, der 
„Pinteh-Effekt" mdche sich hoehstens dann 
bemerkbar, wenn bei kaltem Einsatz die von 
der vorhergehende'i Sehmdzung zuriick- 
gelassene Sumpfmengo zu gering sei, so daG 
die Strombelastung auf das mm2 Badąuerschnitt sehr 
grofi w ird; bai einem 10 -t-Ofen kann man unbedenk- 
lieh m it vollem Strome yon 650 KW weiter arbedten,

Abbildung 35 and 16. Einrlng-EIektrostahlofen von Frijk.

aelbst wenn das Badgewicht bis auf 2000 kg ver- 
ri,ngert worden ist. Bei vollem Bado soli man nach 
Ansioht Fricks die Stromzufuhr wenigstens verdreifachen 
konnen, ehe sieh die Erscheinung des „Pinteheffekts‘‘ 
irgendwie bemerkbar maoht. Ilinsichtlich des Kraftver-

brauehs der Induktionsofen und Lichtbogenofen erwidert 
Frick, dafi tatsachlich der m it 650 KW betriebene 10-t- 
Friek-Ofen bei K rupp nur 600 K W st/t Stahl bei einer 
Abstiohtemperatur yon 1650 0 erfordere, wahrend der 
mit 1200 KW betriebene 12 -t-Girod-Ofen nioht weniger 
a l3 900 bis 1000 K W st/t Stahl brauche.

Ueber . den E e n n e r f  e l t - O f e n  macht v o n 
E c k e r m a n n  nahere Angaben; er teilt dabei ein 
Woehenergebnis eines li/t-t-Rennerfelt-Lichtbogenofens in 
Ljusne im Noyember 1916 genau mit, diese Uebersicht 
ist a u f ' Zahlentafel 6 wiedergegeben. Der Ofen weist 
eine Durolischnittsbelastung yon 125 bis 150 KW a u f ; 
die Sohmelzung fand auf saurem F u tte r statt, da* 
200 Sehmelzungen aushielt; der praktisehe Kraftver- 
brauoh war 1010 KWst (gegeniiber 1380 in  Fricks Zah
lentafel); es wurde weioher StahlguG m it 0,20 0/0 Koh
lenstoff hergestellt. Die Bescliickung bestand aus 19,5 0/0 
gewohnlichem grauem Roheisen, 6,5 °/o SeMtenenabfall,
64,5 0/0 Kettenschrott, 9,5 0/0 Schrott. Das Frischen ge- 
schah m it l , 8o/o ICiirunaerz; der Abbrand betrug 2,44o/o, 
der Elektrodenyerbrauch 5,1 kg/t, der Schrottabfall 
beim GuIS war 10 ,12  o/0 vom Gesamtgewieht. Es 
wurden nur 12  Sehmelzungen in der Woche fertiggestellt, 
weil der Ofen nioht dauernd betrieben wurde; auf die 
einzelne Sohmelzung entfallen 6 s t 39 min. Bei un- 
unterbroehenein Betriebe auf StahlguG mit 1,20 0/0 Koh
lenstoff halt sioh der Stromyerbraueh im Mittel auf 
800 KW st/t.

Rennerfelt teilt dann naohtraglich noch mit, dafi die 
Ansicht, wonach Lichtbogenofen m it freibrennenden 
Lichtbogen nur in  GroGen bi3 2 t  geeignet seien, sieh 
praktisoh ais irrig  erwiesen habe. F iir Stridsberg & 
Biorck in Trollhattan wurde ein „Multipelofen", Bauart 
Rennerfelt, fiir 3 bis 4 t erbaut. Da GroGofen nur mit 
einer groGen Anzahl Elektroden ausgefiihrt werden 
konnen, und da die Sohwierigkeiten m it der GroGe der 
Kohlenelektrode waehsen, wenn man dem Durchmessor 
yon 500 mm und mehr sieh niihert, 90 hat Rennerfelt 
aeinen Multipelofen m it mehreren Elektrodensatzen ge- 
baut, d. h. e r  setzt den GroGofen aus mehreren Ein- 
heiten kleiner Oefen zuisammen, wiie das ein Sehnitt 
(Abb. 18 u. 19) des neuen Ofens deutlich zeigt. Statt 
groGer Elektroden yerwendet er eine. Mehrzahl parallel 
geschalteter yerhalfcnismaGig kleiner Elektroden. Renner
felt erlautert die Vorteile dieser Ofenbauart. E r kommt 
dann noohmals au.f den Kraffcbedarf der yersehiedenen 
Ofenarten zuriiok, fiihrt eine Angabe yon Crowley iiber 
einen 5-t-Gronwall-Dixon-Ofen an, in dem aus Schrott 
und Roheisen m it 500 bis 600 KW st ein hoehwertigcr 
Chromnickelstahl hergestellt wurde, und wonach unter 
giinstigen Umstanden Sehmelzungen m it 460 KW st bis 
unter 0,020 0/0 Phosphor und Schwefel raffin iert werden-

17
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’) Iron  Age 1920, 14. Okt., S. 988/95; 21. Okt., >) Foundry 1920 U  Nov„ S. 878/9.
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K o ch , Pittsburgh, Pa., her- 
yor, daB von einer Reihe nam- 
hafter Mitglieder: J . H .
W hiting, W. H. McFadden, 
W. S. Seaman, S. Obermayer 
Co., Thomas W. und John 
C. Pangborn und John A. P3n- 
ton, eine Reihe Stiftungen- 
zur Vornahme wiBSenschaft- 
lioher Arbeiten und fur ahn- 
łiehe Zwecke im Gesamtbe- 
trage von 35 000 Dollar ge- 
m acht woiden sei. Zurzeit 
zahlt nach dem Bericht des 
GeschaftsfObrers die Ameri
can Foundrymen’sAssociat:oni 
rd. 1600 Mitglieder, eine bei 
insgesamt 6000 GieBoreien in 
den Vereinigten Staaten im- 
merhin noch kleine Anzahl. 
Zum Vorsitzenden fur das 

i neue Gesehiiftsjahr wurde ge-
\ w ahlt W. R. B ean , E ł stern

Malleable Iron Co., Nauga- 
: ' tuck, Conn., zum Schiift-

fiihrer C. E. H o y t ,  Chi-
Abblldung 18 und ]9. Mnltipcl-Elektrostnhlofen non Rennerfelt. cago

GrauguC, StahlguB, TemperguB und MotallguB- 
tagten auch in diesem Jahrg le ichzeitig  in besonderen 
Gruppen. Zeiohen einer besonders bemerkenswerten
Weiterentwicklung oder eines beachtenswerten F o rt- 
sohiitts tra ten  bei den Vortragen n icht zutage, so daB bis 
je tz t nur ein yerschwindend geringer Teil dor Berichte 
uberhaupt auch von der amerikanisohen Faehpresse ver- 
offentlicht -worden ist.

In  der G ra u g u B -G ru p p e  sprach zuerst Dr. R  
M o ldenke , Watchunu. uber

Ziikon im GuBeisen1).
Nachdem sich der Rodnor eingehend uber die Wirkung. 
von T itan und anderen metallischen Desoxydations- 
m itteln fu r GuBeieen verbreitet ha tte , berichtete er uber 
seine Versuehe m it einer 30,6 % Zirkon enthaltenden 
Eisen-Zirkon-Legierung. Boi Zusatzen in geringen Mengen 
orgab sich eine reinigende Einwirkung, groBere Mengen. 
kuhlten das Bad zu stark  ab, so daB Sehwierigkeiten be:m 
VergieBen entstanden. Unzweifelhaft findet Zirkon in 
der Stahlindustrie eine bessere Verwendung ais in d e r 
GieBerei.

Der Vortrag von George K. E l l io t t ,  Lunkenheim er 
Co., Cincinnati, befaBte sich m it dem

Elektroofen und der Schwefel frage im GuBeisen ).
In  Erganzung seiner yorjahrigen Vortrage, in denen e r
em Duplexverfahren, Sohmelzen im Kuppeiofen und an- 
schlieBende Raffination im Elektroofen, empfohlen hatte ),. 
sprach der Redner uber die Naohteile des Schwefels :m 
GuBeisen und die Vorzuge des im basisch gefuttert.cn 
Elektroofen gere-'nigten Materials.

A. N. K e lly , 0  ncinnati, beschrieb die Yerfahren,. 
die bei der m a s c h in e lle n  A n fe r t ig u n g  y o n  W erk - 
z e u g g u B stu c k e n  durch angelernte Arboiter in se'nem 
Betrieb verwendet werden. Modolle und sonst;ge Ein- 
richtungsstucke, ebenso Form- und Schmelzverfahrcn sind 
auBerst genau durchgearbeitet, so daB hochwertige Waren 
sich auch von N :ohtfacharbeitern orzeugen lassen. Boi 
dem GuB der Werkzeugstucke kommen Schreekplatten zur- 
Anwendung, die einen leichten Ueberzug einer Mischung 
yon Leinol und Seesand erhalten und zuvor im Ofen. 
getrocknet werden. Mit

Hallislahl

Abbilduug 20. Kcnnerfelt*Ofen iiir StahlRuC in Salt Lakc, City.

konnen. Das M ittel zwisohen den beiden Werten 460 und 
1380 KWst, niimlioh 920 ICWst, diirfte fiir Liehtbogen- 
ofen unter gewohnlichen Verhaltnissen alsDurchschnitts- 
.mhl ąnzusehen sein; arbeitet man m it einigermalien 
gutem Schrott, so kann man 750 KWst ais Durehschnitt 
ansehen, bei schleehtem Schrott und weitgehender Raf
fination etwa 1000 KWst. Abb. 20 zeigt einen neueren 
Rennerfelt-Oefen fiir StahlgufJ in Salt Lako City, Utah.

B. Neumann.

Aus Fachyereinen.
American Foundrym ei^s A ssociation .
Nach den Beriehten der amerikanisohen Faehpresse1) 

wurde m it der diesjahrigen Tagung der amerikanisohen 
GieBereifachleute yom 4. bis 8. Oktober in Columbus 
ein neuer Rekord erreicht: an Einschreibungen zu der 
Versammlung waren 3800 eingegangen; die Anzahl der 
angemeldeten technischen Vortrage stellte sich auf 67 
und die der Aussteller bei der gleichzeitig stattfindenden 
Fachausstellung auf 240.

Be den allgemeinen Verhandlungen der American 
Foundrym en’s Association hob der Yorsitzende, C. S.

befaBte sich der Bericht yon Dr. R . M o ld en k e , den er 
im Auftrage des Aussehusses fur einheitliche Bonennung 
des GuBeisens in Zusammenarbeit m it dem amerikaniBchen.
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Verband fiir Materialpriifung erstatte te . Ea wurde darin 
festgcstellt, daB der AusachuB yersueht hat, einen Namen 
fiir ein hoherwertiges GuBeison ausfindig zu machen, ais 
gegenwartig m it Halbstahl bezeichnot werde. Der Aus- 
schuB hat naeh reifliclier Ueberlegung die Bezeichnung 
„High Test 0.ist Iron*' (GuBeisen m it hohen Festigkeits- 
eigen8ohaften) gewiihlt. Durch Steigerung der Werte fur 
Biogefestigkeit und Durehbiegung a ii dafiir zu sorgen, 
daB der Kiiufer bestimmt ein hoherwertiges Materiał 
orhalte, ais so liaufig un ter der Bazeiehnung Halbstahl 
yerkauft werde.

In  dor S ta h lfo rm g u B g ru p p o  lagen 13 Vortrage 
und zwei AussohuBbariohteyor. Z uerstspraohR . L. L in d - 
s tro m , M ontreal, uber

Prufung der Formstoffe liir die StahlgieBerei1).
E r betonte das Bedurfnis, Normalien fu r Formstoffe auf- 
zustellen. Die ehemische Analyse von Sand und Lohm 
sago nichts, da sie keinen Anhaltspunkt fu r Bindefahigkeit 
und Feuerbestandigkeit biete. D ieB  (lei a lu g k e  t  wird 
vom Vortragenden naeh folgendem Verfahren bestimmt: 
700 g troekener Ottawa-Sand, der ais Normalsand dient, 
werden m it 70 g dor Lehmprobe sorgfaltig auf satiniertem 
Papier gemisoht. Dann wird die M.schung m it Wasser, 
me ist etwa 26 cm3, angefeuohtet, bis sie eben noch an 
der inneren Handflache kleben bleibt, und genau 2 min 
durchgeknetet in derselben Weise, wie die Zementproben 
hergestellt werden. Naeh 12 stundigem Stehen in einem 
zugedeckten GefaB erreicht die Probe die hochste Binde- 
kraft und wird nun in eine Kernbuchse yon yorgeschriebe- 
ner Form 25,4 X 50,8 X 305 mm i. L. gebracht, in der 
dureh Druck ein Błock yon 25,4 X 25,4 x  305 mm 
gefertigt wird. Derselbe kommt auf eine Glasplatte und 
wird allmahlich uber den Rand yorgesehoben, bis die 
Probe abbricht. Die Lange des ubrig bleibenden Blocks 
dient ais MaB fu r die Bindefahigkeit. Eine Probe, die yor 
dem Bruch 76 mm uber die P latte  hinausragte, erhalt 
die Zahl 100. Die bei der Prufung yon 50 Lehmproben 
erreichten Zahlen schwanken zwischen 52 und 112. Ais 
brauchbar fu r die GieBerei haben sich nur Proben m it 
Zahlen uber 85 herausgestellt.

Regeln fu r  Formstoffe konnten nach folgenden Ge- 
sichtspunkten ausgearbeitet werden: Bindefahigkeit niclit 
unter 86, Erweichungspunkt nicht unter 1600° C, bei der 
Siebprobe soli der Ruckstand n icht weniger ais 5 %  auf 
dem 20-Maschensieb und n ich t m ehr ais 75 % auf dem 
100-Mischensieb betragen. Sandproben sind chemisch auf 
Kieso Isauregehalt' unter dem M.kroskop bozuglioh Gestalt 
der Korner und m ittels Siebprobe auf GleichmaBigkeit 
in der KorngroBe zu untersuchen.

Edwin F. O one, New York, berichtete uber die 
gegenwartige Zahl der in der Stahl- und Metallindustrie 
yerwendeten

Elektroofen,
indem er einen Vergleich gab uber den Stand am 
1. Januar und am 1. September 1920-). In  diesem kur
zeń Zeitraum hat sioh die Anzahl der in den Vereinigten 
Staaten und Kanada in der Stahlindustrie arbeitenden 
Elektroofen yon 363 auf 374 erhoht, davon dienen 175 
Oefen zur Herstellung von StahlformguB und Temper- 
guB, zwei zur Herstellung von sogenanntem Aluminium- 
stahlguB und zwei zur Herstellung von GrauguB. In  
der Metallindustrie waren am 1. September 385 Elektro- 
ófen in Betrieb, also mehr ais in der Stahlindustrie. 
Dayon fanden 3 3 %  in der MetallgieBerei Verwendung 
zur Darstellung von Rot- und GelbguB. Drei Oefen 
erschmolzen AluminiumguBstucke, yier machten Phos- 
phorbronze und einer Manganbronze.

Eineneuartige T ro ek en k am m ersch ild e rte  Stephan 
T help s, Pittsburgh3), bei der ein Hangebahnsystem 

die zu troeknenden Stucke in die K im raer einfuhrt, 
wahrend 0. H. G alo , McKees Roeks, Pa., uber seine Er- 
fahrungen beim

*) Foundry 1920, 1. Dez., S. 940/3. 
s) Iron Age 1920, 21. Okt., S. 1059/60.
3) Metal Industry  1920, Noyember, S. 503.

Gluhen von StahlformguB mittelst Kohlenstaubfeuerung
berichtete. Nach diesem Redner nimmt m Gegensatz 
zum Gluhen m it Gas und Oel sowohl der Kohlenstoff- 
wie der Schwefelgehalt bei Verwendung yon Kohlenstaub
feuerung zu. Der Kohlenstofigehalt yerm ehrte sioh bei 
einer groBen Anzahl Gluhungen im Durohschnitt yon
0,262 auf 0,287 %, der Schwefelgehalt yon 0,043 au f
0,052 %. Auch beim Gluhen yonTemperguB wurde eine 
Erhohung des Schwefelgehaltes beobachtet. — Die Vor- 
teile der W a rm b e h a n d lu n g  yo n  G u B stu o k en  m i t -  
t e l s t  E l e k t r i z i t a t  bespraeh un ter Vorfuhrung von 
Kleingefiigebildern E. F. C o llin s , Sehenectady1), wobei 
er Widerstandsof en ais am besten geeignet fu r das Gluhen 
von GuBstucken empfahl.

In  der T em p e rg u B g ru p p e  befurwortete zunachst
E. T o u c e d a , Albany, in einem Bericht uber B em er- 
k u n g e n  u b e r  T em perguB  die VerwendungdesFlamm- 
ofens und Martinofens zum Schmelzen des Temperroh- 
gusses, in welchen Oefen eine genauo Einhaltung des 
Kohleustoffgehaltes sioh erreichen lśiBt. Alsdann berich
te te  W. R. B ean , Naugatuck, iiber B ru c h a u ss e h e n  
u n d  K le in g e fu g e b ild e r  d es a m e r ik a n is c h e n  T em - 
p e rg u s se s , wobei er besonders auf Anormalitaten infolge 
yon Vorgangen wahrend des Gluhens hinwies. H. A. 
S c h w a rtz , Cleyeland, spraeh uber die
Herstellung von TemperguB nach dem Triplexverfahren2).
Nach dem durch Patente gesohutzten Verfahren von 
W. G. Kranz, D irektor der N ational Malleable Castings 
Co., das seit einigen Jahren praktisch ausgeubt wird, 
wird das im Kuppelofen billig erschmolzene E^sen im 
Kleinkonyerter yerblasen, worauf im basisch gefutterten 
Elektroofen durch Mischung bestimmter Mengen Kuppel- 
ofeneisen und Birnenstahldas Materialfertiggemacht wird.

In  der Gruppe fur M e ta lle , dereń Sitzungen u n te r 
Leitung der Metałlgruppo des American Institu te  of 
Mining and Metallurgical Engineers abgehalten wurden,. 
lag ein V ortrag vor von C. W. H ill , T. B. T h o m as und 
W. B. V ie tz , P ittsburgh, Pa., uber U n te rs u e h u n g e n  
v o n  F lu B m it te ln  in  d e r  M e ta llg ieB e re i ). W eiter 
berichteten F. L. W olf und G. E. A ld e rso n , Mansfeld, 
Ohio, uber die W ie d e rg e w in n u n g  y o n  M e ta li  au s  
G e lb g u B k ra tz e  auf Grund der Erfahrungen boi der 
Ohio Brass Co.4) W ir behalten uns vor, auf diese beiden 
Vortrage an anderer Stelle zuruckzukommen. Ueber 

PreBguB
und die Fortschritte  dieses Verfahrens berichtete
C. H. P a c k , Doehler Die-Casting Co. in Brooklyn. E r 
wies zunachst auf die Schwierigkeiten hin bei dem 
Suchen nach einem Materiał, das sich zu Dauerformen 
bei den in Frage kommenden Hitzegraden eignete, und 
das zugleich ferner die hohen Kosten fu r die Herstellung: 
der Formen, die bis 3000 Dollar jeweils betragen, 
aufzuwenden gestattet. J e tz t ist es gelungen, fu r Alu- 
miniumguB geeignetes Form m aterial zu finden, und es 
konnen in diesem bis zu 100 000 GuBstucke ohne eine 
Spur yon Abnutzung hergestellt werden. Das Verfahren 
selbst ist noch beschrankt auf Stucke bis 600 mm Lange 
und bis zu 5 kg Gewicht. C. H. B o o th , Chicago, lieferte 
eine Besehreibung seines neuen

Elektroofens zumSchmelzenvon GelbguB6).
Der Ofen hat Trommelform. Die Elektroden werden 
durch in der Langsachse angeordnete yerschlieBbare- 
Oeffnungen eingefiihrt. Der Abstich befindot sich unter- 
halbeinerd 'eserbeiden Oeffnungen. Indem  Ofen konnen 
Kupferlegierungen aller A rt ohne Verlustc eingesehmolzen 
werden.

Von den fu r die a llg e m e in e n  S itz u n g e n  be- 
stimmten Vortragen sei zunachst erw ahnt der yon A. N. 
C ondy , Westinghouse Electric and Mfg. Co., Pittsburgh^, 
uber elektrisches

1) Foundry 1920, 15. Okt., S. 826/30.
2) Foundry 1920, 15. Okt., S. 815/7.
3) Metal Industry  1920, Noyember, S. 498/502.
*) Metal Industry  1920, Oktober, S. 452/5.
5 Metal Industry  1920, Oktober, S. 456/9.
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Schneiden und SchweiBen in der GieBerei.
Am wichtigsten bei n SchweiBen sind nach dem Red - 
ner dis K enntnis des physikalischen und ehemischen 
Charakters des SehweiBgutes, entsprechende Hcran- 
bildung der Mcister, Gesehicklichkeit der Arbeiter und 
richtige Beschaffenheit der Elektroden. Yon der chemi- 
schen Zusammensetzung des GuBstuckcs liangt zu einem 
groBen Teil die Gcsehwińdigkcit ab, m it der geschweiBt 
■werden kann. Je hoher, der Gehalt an Kohlenstoff und 
ar,dereń Korpern im Eisen ist, desto schwieriger ist dio 
SehweiBarbeit. Bei G.iBcisen hat man in vcrschiedcncr 
A rt yorzugehen. Sehr feinkorńiges und weiBęs Eisen liiBt 
sich sehr leicht schweiBen im Gegensatz zu Grobkorn. 
Das SchweiBen yon MetallguBstueken ist wegen der 
niedrigen Sehmelztomperaturen, raschen Oxydation und 
starken Gasbildung, die wiederum Porositaten und 
Schla ckeneinschliisse heryorrufen, haufig recht sehwierig.

Ferner sprach J. L. J o n e s , Westinghouse Co., New 
York, uber das

elektrische Trocknen von Kernen1).
Ohne auf die B auart des yon ihm ycrwcńdeten Ofens 
selbst naher cinzugchen, beschrieb der Vortragende die 
Yorzugo eines gut yentilierten, elektrisch gclieizten 
Trockenofens, in dem Temperaturen bis 8000 erreiclit 
werden konnen. Diese Vorzugo sind gleiche Hitze in allen 
Teilen, Moglichkeit des gonauen Einhaltens einer be- 
stimmten Temperatur, keine seliadlichen Gase und rasches 
Trocknen bei niedriger Temperatur. Bei den m it vcr- 
schiedenen Kernsandmischungen yorgenommonen Ver- 
suchen des Rcdners, bei welehen Temperaturen yon 120 
bis 2?5 0 C angewandt wurden, schwankte der K raftyer- 
brauch fiir das 1 bis 3 s t dauernde Trocknen zwischen
20 und 50 KWst. Die besten Ergebnisse, was Fcstigkeit 
der Kerne angeht, wurden erzielt bei etwa einstundigem 
Trocknen bei 235 0 C. Korne m it Dextrin ais Bindemittel 
erlitten bei Erhóhung der Temperatur uber 205 0 C eine 
Abnahme der Festigkeit. (7. g_

Iron and Steel Institute.
(Fortsetiuug von Seite 92.)

George F . P r e s t o n  (Sheffield) legte einen Be
richt vor:

Ueber den Entwurf und die Behandlung von Stahl- 
formguBstiicken.

Einige Schwierigkeiten, diie sich in giefttechnischer 
Beziehung ergeben haben, sind der Niehtbeaohtung der 
Tatsaeho zuzusehreibeh, dafl die Zusammenziehung bei 
Punkt A r3 der Abkiihlungskurve von Stahl aufhort und 
tatsachlich eine Ausdelmung stattfindot. In  einem ge- 
wohnlichen, 0,3 o/o Kohlenstoff enthaltenden Stahl ist dio 
Ausdehnung zwischen 690° und 650° annahernd gleich

■ Scfinf/t-a-b

stande abzuhelfen. E in anderos ist das LosstoBen der 
Form, wobei man die dickercn Teile schneller abkiihlen 
liiBt. Die meisten StahlformgicBer haben' wohl schon 
Eiille erlebt, wo die Anwendung solcher Abkiihlverfahren 
Risse im GuB zur Folgo gehabt hat, weil die Wirkung 
des Abkiihlens bei der Anwendung nicht voll in  Betracht 
gezogen worden ist. Bei manchen Giisson kann die Ab- 
kiihlung o b e r  h a l b  der und d u r e h  die kritische Tem
peratur von 770° zweckmiiBig in einem Vorwarmofe* 
yorgenommen werden. Dabei muB e3 jedoch moglich 
sein, das GuBstuek friih genug in den Ofen zu sehaffen. 
Der Verfasser kommt dann auf K o n s t r a k t i o n s -
e.i n z e 1 h e i  t  e n zu sprechen, wie sio R, K r i o g e r  
hinsiehtlieh ihres Einflusses auf das Gelingen de» 
Gusses besprochen h a t1). Es kommen Falle vor, wo der 
Konstrukteur zu Mehrausgaben gezwungen ist oder vor 
groBen Schwierigkeiten stiindo, wenn er dio Erfahrung 
des Gieflers auBer acht lieBe, wio z‘. B. boim GuB eines 
Zylipders, wie ihn Abb. 1 und 2 zeigen. Dieser hat einem 
schweren Flansch x — x, der lu r  Befestigung an d»r 
Unterlago dient. Zwei Schwierigkeiten treten auf: d i. 
eine, den Flansch fehlerfrei zu gieBen; die andere, folgen- 
schwere Verziehungen in der Bohrung d©3 Zylinders un- 
gefahr in  der Mitte der Flansehbreite zu yerhindern. 
In  diesem Failo konnte niemand ernste Einwondungen 
machen, wenn man in  diesen schweren Flansch einen 
Rahmen aus StahlguB eamfiigt, dor abkiihlend wirkon und 
das Lunkcrn •vermeaden soli.

Im  Falle wichtiger Giisse, die starker Beanspruchuc^ 
unterworfen sind, sollte der Zeichner bei Anbringung 
groBerer Metalimassen wohl erwiigen, ob entsprechend# 
Yorkehrungen fu r die Anordnung yon Steigern getroffon 
werden konnen, da bei Mangel an yerlorencn Kopfen die 
diinneren angrenzenden Teile saugend auf die noch f liissi- 
gen Teile wirken und dort Lunker heryorrufen, wo ea 
von iiuBerster Wichtigkeit ist, daB gerade diese Stelle* 
vollkommen zuyerliisaig sind.

Giisse der A rt, wie sio Abb. 3 zeigt, werden zuwcilon 
/verlangt m it leiehten Rippen A, A, dio m it innerea 
Flanschen und mit einer schweren Platto oder konischea 
Scheibe yerbunden sind. Solche Rippen kiihlen natiirlick 
viel schneller ab ais die schweren Mittelteilo und Stei- 
ger X—X, und stehen daher unter betriichtlicher Span- 
nung, wósie mit der Scheibe in Verbindung stehen, wen* 
diese und das Mittelstuek das Maximum der Zusammen- 
zichung erreicht haben. Ebenso ist es sohwer, vollkommen 
zufriedenstellendo Giisse auf Grund von, Zeichnungen wie 
Abb. 4 herzustellen. Dieso zeigt ein Rad mit Speichea 
von sehwerer rochteckiger Form, iiber denen eine Platte 
von geringer Dieko liegt. Vorziehungen oder andere 
Fehler werden wahrscheinlieh iiber der Mitte der 
Speiehen der Rippen in  der P latte erscheinen. Sehr zu 
raten ist zu Hilfsmitteln, wrie die Eiinfiigung yon Rohron 
mit kleinem Durehmesser und betriichtlicher Lange, dio

Abbildung 1, Zylirider. A L t/ ii ł-U .g  2 . A i . \ . . j .u u n g  ^ K ii t . lr .l  gH 
a i* Stablęufl beim Guti e ines  Zyl inders .

Abbildung 3. ftadkorper.

dem Betrage der Zusammenziehung bei 790° und 710°; 
daher erfolgen in manchen GuBstiicken yon verwiekelter 
Gestalt Umkehrungen in der Beanspruchung nicht gloicJi-, 
miifiig in allen Teilen. Wenn solche Giisse im Sand 
gelassen werden, wo sio in ihren verschiedenon Teilen 
ungleiehmafiig abkiihlen, wird teils Schwindung.eintreten; 
andere Teile dehnen sich aus, wenn angrenzende Teile in 
einem halbflussigen oder weichen Zustande sind, . was 
dann Verziehungen oder Risse zur Folgę hat. Aonderun- 
gen in der Modellzeiehnung. hinsiehtlieh der Dicke ge- 
fahrdeter Teile gewahren hier ein Mittel, dem Uebel-

mit Sand gefallt sind, a:i Stelle von Kernen, wo dieso 
von groBen Stahlmassen umgeben sind. Dieso Kerne 
miiflten notwendigerweise hart gemacht werden, un» 
standzuiialten, und werdon es noch mehr dureh die Zu- 
sammpnziehung, des Stahls.' Es ist bekannt, daB vor- 
bogene und: zerbrochene Kerne endlose Ungelegenheitc* 

; yerursachen, wenn der; GuB zur Werkzeugmaschine 
kommt; tatsachlich wird es yielfaeh weit billiger solu, 
klęine Kerne (z. B. in Bolzonloehern) uberhaupt wegzu- 
lassen, Aueh bedeuten kleine Kerne eine Gefahr; si« 
yerursachen Risse in groBen Giissen infolge Schwindung,

J) Metal Industry  1920, Oktober, S. 450/1. i )  St. u. E. 1918, 25. April, S. 349 ff.
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Ja  die Korne sehr hart werden und groBen Widerstand 
bieten, wahrend der schwindonde Stalli noch halbweieh ist.

Wenn ein Stahl von zweckentsprechendem Silizium- 
«nd Mangnngehalt riehtig erschmolzen ist, und dio Her- 
stellung und Troeknuhg der Form g-ut iiberwacht wird, 
kommen wenig Storungen durch blasigen GuB vor. Es 
sollto Sorge dafiir getragen werden, daB der fliissige 
Stahl von unton in die Form tr i t t  und, wenn moglieh, 
sollte eine zentripetale Bewegung bewirkt werden. Die 
motigen Steiger und Eingiisso sollten vorgesehen werden 
um sicher etwaige Verunreinigungen in den yerloronen 
Kopf zu bringon, Es ist rafcsam, solche Stiioke schnell 
zu gieBen. Derartige Giis80 werden offc ohne den ge- 
ringsten Fehler hergestellt, vorausgesetzt, daB der Ent- 
wurf gieCtechnisch riehtig ist. Ein- Uebelstand stelit 
sich nur ein, wenn-Riider vo:i grofiem Durchmesser mit 
fester Scheibe oder Platte oder Nabo geliefert worden

a .
W

\ 1
l
i T

b 1 Soft n i/t a -b

Abbildung- 4. Itadkorpcr,

sollen, Dieso Stuoke haben Neigung, Hohlungen in dem 
Rande zu bilden, praktisch an don Stellen, wo die Be- 
anspruchung^ der etwa einzufrasondon Zahne stattfindet. 
Der Grund liegt darin, dali der Rand massiger ist ais die 
Scheibe, und dahor liinger fliissig bleibt, nnd auch in 
Fiillen, wo der Untersohied im don Querschn;itten nicht 
so groli ist, darin, daB oi sohwor ist, an diesen Stellen 
angemessene Steiger anżubrjngen.

Es isfc vorzuziehen, Armo von H-formigem Quer- 
schnitt anzubringen, doch ist es dann ratsam, den Zu- 
sammenhang des Stahls an der Verbindungsstelle mit 
dem Rande zu unterbrechen dadurch, daB man einen 
schmalen Kern durch dio Rippe dor Arme steckt. Eine 
Schwachung des Gusses an dieser Stelle kann Ieicht ver- 
mieden werden durch Versfcarkung dor Flansche der Arme 
nnd dadurch, daB man oine groBere Abrundung an der

Verbindung£stel.'e der 
Armo mit dom Pandę 
rorsieht (s.X Xin Abb. 5).

Was das Em formen dor 
Probcmambetrifftjso ist esKern.

Kern

'S fe ig e trich /er

■Proie

Abbildung 6. Anordnung eines Abblldung S. ZweckmnBlge 
Kernc-, urn Lunker zu vermeldcn. Anordnung der Probe.

wichtig, dem Former genaue Vorschriften zu gebon. Die 
Pragę ist wohl einer Erwiigung seitens der Leitung wert 
infolge des Verlustes, den das Werk erleiden wiirde, 
wenn ein einwandfreies GuBstuck nur deshalb zuriick- 
gewiesen wiirde, weil es unmoglich war, eine fehlerfreie 
Probe davon zu erlangon. Bei kleineren GuBstiicken ist 
es ratsam, die Probe m it einem besonderea EinguB 
zu ver;ehen, jedoch vcrbunden m it den GuBstiicken. 
Eine zweekmaBige Form gibt Abb. 6 an. Um zufrieden- 
stellende Proben ergebnisse zu sichern, muB dio Warme- 
behandlung sorgfaltig ausgefiihrt werden'. Ratsam ist 
es, die Temperatur abźule3en und nicht zu schatzen, und 
die Ablesungen bei groBeren Oefen an yerschiedenen 
Stellen vorzunehmen; auf jeden Fali so lango, bis man 
aeher geht, daB eine gleichmaflige Warme in der be- 
Kmderen Ofenart, die man in Gebrauch hat, erreicht wird. 
Es ist zweifellos, daB ein erfahrener Arbeiter Temperaturen 

. ttnerhalb gewisser Grenzen beurteilen kann, doch wird 
Man gewohnlich finden, daB er dazu rieigt, die Tem
peratur nachts. hoher zu schatzen ais bei, Tageslicht. 
J e r  gunptitste "Ofen ist " der, in dem die Śćhńelligkeit

der Abkiihlung bei der kritisehen Temperatur in ga- 
wissem Grade geregelt werden kann, da es dann moglieh 
ist, kleine Aenderungen in  der Festigkeit zu erzielen, 
wenn besondere Abnalunebcdingungen vorgeschrieben sind.

Dio Praxis hat ergeben, dafi Erłutzung bis zu einer 
Temperatur von ungefahr 950° ratsam ist, um die Zer- 
storung des Kristallgefiiges zu sichern1) ;  ferner, dafl 
das Gefiige des gegliihten Stiickes natiirlich grober oder 
feiner ist, je nachdem dio Abktihlung durch dio kritische 
Temperaturspanne langsam oder schnell verlauft. Diese 
Temperatur ist viel hoher zu wahlen, ais thcoretisch notig 
ware, doch haben Versuohe wahrend eines betriichtlicihen 
Zeitraumes die Notwendigkeit der hoheren Temperatur 
gezeigt. Das urspriingliche GuBgefiige eines Stiickes wird 
natiirlich durch die Metallmasse und den Grad der Ab- 
kiihlung bedingt, je  nachdem es entweder in der Form 
erkaltet oder bald nach dem GuB losgestoBen ist. Die 
Zeit, die notig ist, um das Zerstóren der Kristalle zu 
vervolIstandigen, riohtet sich nach Grofie, Dicke der Wan- 
dungen, Lagerung im Ofen und wahrscheinlich noch nach 
einigen anderen Bedingungen. Wenn Vorkehrungon ge- 
troffen sind, daB der GuB schnell durch die kritische 
Temperaturspanne abkiihlen kann, ohne die Gefahr der 
Yerziehung durch kalto Luftstrome, die auf einen Teil 
des GuBstiickes treffen, oder andere Griinde, so kann 
gewohnlich eine Erhohung der Festigkeit ohne Abnalime 
der Dehnung erreicht werden. Infolge des erzielten Ge- 
fugea sind die Ergebnisse bei dor Biega- und Sehlagprobe 
meist besser.

Am SchluB seiner Ausfuhrungen rat der ■ Verfasser 
den Erzeugern von hochwertigem StahlformguB, zu be- 
donken, daB die Einfiihrung irgendeiner Form der Schlag- 
probe keineswegs gegen ihr Interesse ist, wenn weniger 
gutes, aber billigeres und weniger zweckentsprechendes 
Materiał dadurch aus dem Wettbcwerb ausscheiden miiflte.

3>ipl.-3ng. II. iVoe.se. 
(tforrsetzuog folgt.)

Patentberieht.
D eu tsch e  Patentanmeldungen.*)

27. Januar 1921.
Kl. lOa, Gr. 17, Sch 57 282. Vorrichtung zum 

Losohen, Verladen und Aufstapeln von Koks. Zus. 
z. Pat. 298 102. Wilhelm Schondeling, Dusseldorf, 
Ilumboldtstr. 46. •

Kl. 26a, Gr. 5, S 53 054. Gaserzeuger, bei welchem 
der Brennstoff durch Einfiihrung hoch erhitzter Gas- 
strome zersetzt w ird; Zus. z. Pat. 303 062. Friedrich 
Siemens, Berlin, Schiffbauerdamm 15.

Kl. 40a, Gr. 2, K  72 718. Verfahren und Yorrich- 
tung zum chargcnweiisen Riisten von Erzea u. dgl. Fried. 
Krupp, Akt.-Ges., Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

D eu tsch e  Reichspatente.
K l 7 a, Nr. 319 650, vom 31. Mai 191S. D e u tsc h e  

M a s c h in e n fa b r ik  A.-G. in  D u isb u rg . Rollen zum 
Zuriickbefórdern des Werkslucks auf die Einsłichseile von 
Duowalzwerken.

)
G O

Das zum Zuruckbefordern der Werkstucke dienende 
Walzenpaar a b  wird von den Kammwalzen e d der 
j\ rt*f»it.j?wa]7cn e f  an^etrieben.

x) Nach P. O b e r h o f f e r  (St. u. E. 1912, 30. Mai, 
S. 889 ff .; 26. Sept., S. 1623 ff.; 1913, 29. Mai, S. 891) 
geniigt eine geringere Temperatur.

2) Die Anmeld ungen liegeii von dem angegebenenTag» 
an wahrend zwoier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Pateniamie zu B e r l i n  aus.
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Zeitschriftenschau Nr. 1.
Yerzeichnis der regelmaBig bearbeiteten Zeitschriften.

Abkttiłong litel Bezugsa telle
Jiłhr- 
11 che 

Heftzah
Prelł 

fUr daa Jahr 
bzw. d. Bd.

Anz. f. d. Draht-Ind. Anzeiger fiir die Draht-Industrie Berlin W. 35, DerfflingerstraBe 18 52 30 M
Aroh. f. N. u. T. Arohiv fiir die Gesohiohte der

Naturw. und der Teohnik Leipzig.Dresdener Str.3, F. C. W. Vogel versoh. 1 H. 25 M.
A11 tog. Motallb. Autógene Metallbearbeitung Halle a. d. S., MUhlweg 26, Carl

$ Marhold 24 20 M
Bauing. Der Bauingenieur Berlin W. 9, Linkstr, 23/4, Julius

Springer 24 32 M
Bayer. Ind.- u. Bayerisehes Industrie- u. Gewerbe- Miinohen, Paul-Heyse-Str. ■ 31, Siid- ,

Gew.-Bl. blatt deutsehe Verlagsanstalt, G. m. b. H. 52 24 .«
Ber. d. Chem, Ges. Beriohte der Deutsohen Che- Berlin UW. 6, K arlstr. 11, R. Fried-

misohen Gesellsoliaft lander & Sohn (in Komin ission) otwa 10 so .«
Bet. u. E. Boton u. Eisen Berlin W. 66, Wilhelmstr. 90, Wilhelm

Ernst & Sohn 20 60 .«
Bstriob Der Betrieb Berlin NW. 7, Sommerstr. 4a, Vtr-

lag des Vereines deutscher In-
genieure 26 100 .«

B last Furn . B last Furnace and Steel P lant Pittsburgh, Pa., 108 Smithfield Street,
The A ndresen.Publisliing Co 12 3,50 S

Braunkohle Braunkohle Hallea. d.S., Miihlweg 19. Wilh Knapp 52 36 .«
Bronnst.-Chein. Bronnstoff-Chcmie Essen, Gerswidastr. 2, W. Girardot 24 48
B. u. H. Jahrb. Berg- und Hiittenmannisohcs Wien I. Esohenbaohgasse 9, Verlag

Jahrbuoh fiir Faohliteratur, G. m. b. H, 4 60 K
B. u. H. Eund. Berg- und Hiittonm. Rundsohau Kattowitz, O.-S., Gebriider Bohrn 12 10 .«
Centralbl. d. H. u. W. CentraIblattd.Hiitten-u.Walzwerke Berlin NW. 23, Altonaer Str. 35 36 30
Chal. et Ind. Chaleur e t Industrie Lyon, 37 Ohemin des Alousttes 12. 40 fr.
Chem. Ind. Dio ohemisohe Industrie Berlin SW. 58, Zimmerstr. 94, Weid-

mannsohe Buohhandlung (in Kom-
mission) 48 50 M

Chem. Met. Eng. Chemical and Metallurgical En- N: w York, 10tŁl Ayenue, 36th Street,
. gineering MoGraw-Hill Company 24 5 S

Chem.-Zg. Chemiker-Zeitung Cothen (Anhalt), Verlag der Che
miker-Zeitung 156 52 .«

Compt. rend. Comptcarcndus hebdomadaires des Paris, 55 Quai des Grands-Augustins 52 140 fr.
seances de l’Aeadómie des Scien-

De Ing.
ces

De Ingenieur den Haag, Paviljoensgraoht 17 & 19 52 25 fl
Dingler Dinglers Polyteahnisohes Journal Berhn W. 66, Buchhiindlerhaus 2,

Riohard Dietze 26 24 Jl
Dt. Bau-Zg. Deutsohe Bauzeitung Berlin SW. 11, Koniggratzer Str. 105 104 68 J<
Eisenbau Der Eisenbau Leipzig, Mittelstr. 2,Wilh.Engelmann 24 45 .11
El. Kraftbetr. u. B. Elektr. Kraftbetriebo u. Bahnen Miinohen. Gliiokstr. 8, R. Oldenbourg 36 36 M
E. T. Z. Elektroteohnisohe Zeitsohrift Berlin W. 9, Linkstr. 23/4, Julius

Springer 52 80 Jl
Engineer Tho Engineer LondonW. C. 2,33 Norfolk Str., Strand 52 3 £  3 s
Engineering Engineoring London W. C. 2, 35 & 36 Bedford Str.,

Strand 52 3 £  3 d ;
Eng. Min. J. The Engineering and Mining Jour New York, lOth Avenuo, 36th Street,

nal MoGraw-Hill Company 52 9 S
Feuerungsteohnik Feuerungsteohnik Leipzig-R., Tiiubohenweg 26, Otto

Spamer 24 40 M
Fond. Mod. La Fonderie Moderue Paris (lOe), Rue do Valenoionnes, 145,

Rue du Faubourg Saint-Denis 12 25 fr.
Eórderteohnik Fordertoohnik und Frachtyeikehr Wittenberg (Bez. Halle), A. Ziemsen 26 36 M
Eoundry Tho Foundry Cleveland, Ohio, The Penton

Publishing Co. 24 5 S
Eoundry T r. J. The Foundry Trade Journal London W. C. 2, Bessemer House,

5 Duke S treet, Adelphi 12 15 s 6 d
Fr. Wirtscli. Freie Wirtschaft. Berlin-Friedenau, Hertelstr. 5, Yerlag

Freie Wirtschnft 12 30
Gas- u. Wasscrf. Das Gas- und Wassorfach Miinehen, Gliiokstr. 8, R . Oldenbourg 52 64 Ji
Gćn. Civ. Le Genie Civil Paris( 9e), 6 Rue de la Chaussće d’Antin 52 85 fr
Gewerbefl. GewerbefleiB Berlin N. W. 6, Schiffbauerdamm 19,

Boli & P iekardt 12 40 X
GieBerei Die GieBerei Miinohen, Gliiokstr. 8, R. Oldenbourg 24 40. M,
GieB.-Zg. GieBerei-Zeitung Berlin SW. 19, Jerusalemer Str. 46/9,

Rud. Mosse 24 20 M
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A.bkUrzQng Titol Bezugas telle

Glaser

Gliiokauf

Ind. u. Teohn.

Ind.- u. Hand.-Zg.

Ing.
Ir. Ago

Ir. Coal Tr. Rev.

Ironm.
Ir. Tr. Rev.

Jahrb. Geol. 
Landesanst.

Jahrb. Geol.
Reiohsanst. 

Jernk. Ann.
J. Franki. Inafc.
J. Ind. Eng. Chem.

J . I r . St. In st.

Mooh. Eng.

Metali

Mot.-B.
Met. Ital.
Met. u. Erz

Min. Mot.
Mitt. Elektr. W,

Mitt. Materialpr.- 
Amt

Mitt. Vers.-Amt 

Mont. Rund.

Organ

Oest. Chem.-Zg. 

Oest. Monatsschr.

Phys. Z.
Plufcus

Proo. Am. S. Civ.
Eng.

Rasa. Alin.

Rauoh u. St.

Reichsarb.

Rev. Miśt.
Rer. Min.

Sohiffbau

Sohweiz. Bauz. ,

Annalen fiir Gewerbe und Bau- 
wesen 

Gliiokauf

Industrie und Technik

Industrie- und Ilandolszcitung

Ingenioren 
The Iron Age

The Iron & Coal Trades Roview

The Ironmonger 
The Iron Trade Review

Jahrbuoh der PreuBiaohen Geo- 
Iogisohen Landesanstalt zu 
Berlin

Jahrbuoh der Geologiaohen Reioh8- 
anstalt 

Jern-Kontorets Annaler 
Journal of the Franklin Institute 
The Journal of Induatrial and 

Engineering Chem stry 
The Journal of the Iron and Steel 

Institu te  
Mechanical Engineering

Das Metali

Motali borse'
La Metallurgia Italiana 
Metali und Erz (Neue Folgo der 

Metallurgie)
Mining and. Motallurgy 
Mitteilungon der Vereinigung der 

Elektrizitatswerke 
Mitteilungon aus dem Material- 

priifungsamt zu GroB-Liohter- 
felde-West 

Mitteilungen des S^aatliohen Teoh- 
niajhon Versuohsamtes (Wien) 

Montaniatisoho Rundsohau. Zeit- 
sahriftfiir Berg- u. Hiittenwesen 

Organ fiir die Fortaohritte des 
Eisenbahnwosens in teohnisoher 
Beziohung 

Oesterreiohisohe Chemiker-Zoitung

033t3rreichiseheMonatasehrift fiif 
don offentliclien Baudienst und 
das Berg- und Huttenweson 

Physikahsohe Zeitsohrift 
P.utus

Prooeedings of the Amerioan So- 
oioty of Civil Engineers 

Rassegna Mineraria, Metallurgioa
o Chimioa 

Rauoh und Staub

Berlin SW., LindenstraBe 99, 
F. C. Glaser

A'i9landv "-las, G. m. b. H.
Berlin S. W. 61, Groflbeeronstr 

Keimar HobLing 
Koponhagen K., Amaliegade 38 
New York, 239 West 39 th  Sti 

l ' 0 ’i A;<> Pjblishing Company 
London W. C. 2, Bessemor House, 

A tolph , Strand 
London E. C. 4, 42 Cannon Street 
ClevoIand, Ohio, Tho Penton 

Publiahing Co.
Berlin N. 4, InvalidenstraBe 44, Geo- 

logisehe Landesanstalt

Wien I., Grabon 31, R. Leohner 
(Wilh. Muller) (in Kommiasion) 

Stookholm, A ktb. Nordiska BokhandeL 
Philadelphia, Pa., 15 South, 7th Street 
Easton, Pa., The Amerioan Chemioal 

Sooioty
London S. W. 1., 2S Yictoria Street, 

Offioes of the In s titu te  
N jw York, 1 West, 3 * th  .Street. Ameri 

oan Sooiety of Mechanical Engineers 
Berlin S. 42, Oranienstr. 140/2, 

Otto Elsner, Verlagsges. m. b. H. 
Berlin W. 35. Dr. Joachim Stern 
Mailand, Via Tomano Grossi 2 
Halle a. d. S., MUhl\yeg 19, Wilhelm 

Knapp
New York, 29 W est, 39 th  Street 
Berlin SW. 48, Wilhelmstr. 37

Berlin W. 9, Linkstr. 23/4, Julius 
Springer

Wien I., Seilerstatte 24, Deutschoater- 
reicaische Staatsdruokorei 

Berlin W. 62, Courbi&restr. 3, Verlag 
fiir Faohliteratur, G. rn. b. H.

Bjrlin W. 9, Linkatr. 23/4, C. W. 
Kreidol’s Yerlag

Wien I., Seilergasse 4, Moritz Perles 
(in Kommission)

Wien I  , Seilerstatte 24, D :utschoster- 
reichischo Staatsdruckorci

Jiihr- Preis 
liche fUr dsa Jahr 

Heftzahl bzw. d. Bd,

Reichsarbeitablatt

Revue de Metallurgie 
Rcvista Minera, Metallurgioa y de 

Ingonieria 
Sohiffbau

Sohweizerisohe Bauzeitung

Leipzig, Konigatr. 2, S. Hirzel 
Bjrlin W. 62, Kleiststr. 21, Plutus- 

Yerlag
New York, 220 West 57 th  Street

Rom, Casella Postale 447

Dusseldorf 109, Herderstr. 10, Fr. Lie- 
betanz H msa-Y-rla!:)

Berlin SW. 48, Wilhelmstr. 30/1, 
Reitnar Hobbing 

Paris (Jo), 5 Cite P ga’.le 
Madrid, Villalar, 3, Bajo

Berlin SW. 68, Neuenburger StraBe 8, 
Buchdruokerei StrauB, A -G. 

Ziirioh, Rasoher & Cie., Meyer & 
Zellers Naohf. (in Kommission)

24
■

40 X

52 48 X

12
7,

60 X

ot. 30 0 84 X
104 20 K

52 12 $

52 45 a
52 20 a

52 11 $

6 versoh.

4 16 X
a 12 15 K

12 5 §

12 7,50 S

2 Bde. rersoh.

12 4 S

24 24 M
52 140 X
12 40 L

24 72 Jl
12 10 $

24 60 X

versoh. 24 X

4 25 K

24 100 X

24 60 X

24 50 K

12 36 X
24 100 X

52 75 M

10 8 $

12 35 L

12 30 X

24 60 X
12 80 fr

52 15 pesetas

52 60 X

52 50 fr



128 Stahl u n d 'E isen . Zeitsehrifłenschau. 41. Jahrg. N r. 4.

JBh»w PreisAbktlnrang Titel Beingae teile liche
Heftza

fttr das Ja 
ihl b«w. d. Bc

Skand. Gj. Skandinavisk Gjuteritidning Stookholm, Uplandagatan 5, Skandi

Soz. Monatah.
navisk Gjuteritidning 12 6 K

Sozialistisohe Monatshefte Bsrlln W. 35, Potsdamer Str. 121 H. 
Verlag der Sozialistischen Monats
hefte, G. m. b. H. 26 72 JE

Soz. Pr. Soziale Prasis und Arohiv fur Jena, Gustay Eisoher
Volkswohlfahrt 52 40 Jl

Spreohsaal Spreohsaal Coburg, Muller & Sohmidt 52 40 M.
St. o. E. Stahl und Eisen Verlag Stahleisen m. b. H., Dusseldorf,

SohlieBfaoh 664 52 80 JH
Teohn. u. Wirtsoh, Teohnik und Wirtsohaft Berlin W. 9, Linkstr. 23/4, Juliua

L a Techniąue Modern
Springer (in Kommission) 12 36 JH

Teohn. Mod. Paris,49 Quaides Grands-Augustins,
Dunod 12 46 fr.

Tek. T. Teknisk Tidskrift Stookholm, Jakobsgatan 19 118 27,5 K
Tek. U. Toknisk Ukeblad Kristiania, Akersgaten.7 52 24 K
Tonind.-Zg. Tonindustrie-Zeitung Berlin NW. 21, Dreysestr. 4 156 48 JK
Usine L’tJsine Paris, Rue de Valenciennes, 145, Rue

du Eaubourg Saint-Denis 52 60 fr.
W.-Teohn. Werkstattsteohnik Berlin W. 9, Linkstr. 23/4, Julius

Werkz.-M.
Springer 24 60 Jl

Die Werkzeugmasohine Berlin- l<'riedena u, Sponholzstr. 7 36 40 X
Z. d. Bayer. Rev.-V. Zeitsohrift des Bayerisohen Ro- Miinohen 23, KaiserstraBe 14

visions-Vereins 24 30 Jl
Z. d. OberBohlea. Zeitsohrift des Obersohlesisohen Kattowitz, O.-S., E rpedition der

B. u. H. V. Berg- und Hiittenm. Vereins „Z. d. Oborsohl. B. u. H. V.“ 12 12 Jl
Z. d. Oest. I. u. A. Zeitsohrift des Oesterreiobisohen 

Ingenieur- und Arohitekten-
Wien li, S^ilerstatte 14, Deutsch- 

ostamiohisohe Staatsdruokerei (in

Z. d. V. d. I
Vereines Kommission) 52 50 Jl

Zeitsohrift des Vereines deutsoher Berlin W. 9, Linkstr. 23/4, Julius

Z. f. anal. Chem.
Ingenieuro Springer (in Kommission) 52 120 Jl

Zeitsohrift fiir analytisohe Chemie Munolien, Brienner Str. 38, J . E. Berg-
mann 12 24 Jl

Z. f. ang. Chem. Zeitsohrift fiir angewandte Chemie Leipzig, Numberger Str. 48, Verlag fiir

Z. f. anorg. Chem.
angewandte Chemie, G. m. b. H. 104 140 Jl

Zeitsohrift fiir anorganisoho und Leipzig, Dorrienstr. 16, Leopold VoB

Z. f. B„ H. u. S.
allgemeine Chemie 3/4Bde IBd.lOO^t

Zeitsohrift fur das Berg-, Hiitten- 
und Salinenweonn im PreuBi-

Berlin W. 66, WilhelmstraBe 90, 
Wilhelm Ernst & Sohn

sohen Staate 7/8 70 JH
Z. f. Dampfk. u. M. Zeitsohrift fiir Dampfkessel und Berlin SW. 19, Jerusalemer Str. 40/9

Masohinenbetrieb 52 30 Jl
Z. f. Elektrooh. Zeitsohrift fiir Elektrochemio Halle a. d. S., Miihlweg 19, Wilhelm

Z. f. Gew.-Hyg.
und angew. physikal. Chemie Knapp 24 ICO Jl

Zeitsohrift fiir Gewerbc-Hygiene, 
UnfalJ-Verhutung und Arbeiter-

Wien n/l, Am Tabor 18

Z. f. GieBereiprax.
Wohlfahrts-Einriohtungen 12 25 Jl

Zeitsohrift fiir die gesamte GieBe- Berlin S. 42, Oranienstr. 140 2,

Z. f. Metalik.
reipraxis. Eisen-Zeitung Otto Elsner, Verlagsges. m. b. H. 52 24 Jl

Zjitsehnft fur Metallkunde Berlin W. 35, ScLóneberger Ufer 12a,

Z. f. Moork.
Gjbriider Borntrager 24 60 Jl

Zeitsohrift fiir Moorkultur und Wien I., Graben 27, Wilhelm Eriok,

Z. f. Phys.
Torfverwertung Ges. m. b. H. 6 6 Jl

Zeitsohrift fiir Physik Braunsehweig, V orderB urg 18,Eriedr.

Z. f. phys. Chem.
Vieweg & Sohn Bde. Bd. 32 JC

Zeitsohrift fu physikal. Chemie Leipzig, M arkgrafenstr. 4, Aka-

Z. f. pr. Geol. Zeitsohrift fiir praktische Geologie
demische Verlagsgesellschaftm.b.H. 6 24 Jl

Halle a. .. S., Miihlweg 19. Wilh. Knapp 12 64 A
Z .f. techn .P hys. Zeitsohrift fiir teolinische Physik Leipzig, D orrienstr. 16, Johann Am-

brosius B arth 12 40 Jl
Zg. Eisenb.-Verw. Zeitung dos Vereina Deutsoher Berlin W. 9, Linkstr. 23/4, Julius

Zentralbl. d. Bauv.
Eisenbahnverwaltungen Springer 52 80 Jl

Zentralbiatt der Bauverwaltung Berlin W. 66, WilhelmstraBe 90,

Zentralbl. f. Gew.-
Wilhelm Ernst & Sohn 104 40 Jl

Zentralblatt fiir Gewerbehygiene Berlin W. 9, Linkstr. 23/4, Julius
Hyg. m it besonderer Beriioksiohtigung Springer

der Unfallverhutungsteohnik u.
Unfallheilkunde 12 18 A

.
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A llg e m e in e  M e ta l lu r g ie  des E is e n s .

Atlgemeines. B e r ic h t u b e r  d ie  A rb e ite n  des 
„ B u re a u  of S ta n d a r d s “ im J a h r e  1920. Der Be
richt enthalt eine Uebersicht uber die im Jahre 1920 
•uBgefuhrten Arbeiten und Untersuchungen: Warme
behandlung yon gcwohnlichen Kohlenstoff- und Sonder- 
itahlen, Gefiige und Festigkeitseigenschaften bei hoheren 
Temperaturen, EinfluB eines unterschiedlichen Phos- 
phorgehaltes auf die Eigensehaften von Stahl, elektrische 
SchweiBung, EinfluB der Eormgebung beim Walzen, 
Eisenbahnmaterial unter besonderer Berucksichtigung 
der Einwirkung von Phosphor und Schwefel, EinfluB von 
Zirkon, T itan, Cer und Uran ,m Stahl. [Ir. Age 1920
23. Dez., S. 1688/9.] g ’

A. B. Wilson: F e h ie r  in  S ta h lb lo c k e n .*  Elemen- 
tare Darstellung der bekannten Fehlcr: Gase, Schlacken, 
Lunker, Seigerungen. [Met. Chem. Eng. 1920. 15. Dez ’ 
S. 1161/6 1 b ’ ’

A; B. Wilson: F e  h ie r  in  S tah l.*  Eine elemen- 
tare Zusammenstellung der im Stahl, sei es im gegossencn 
Bloek, sei es bei der Waiterbaarbaitung, auftretenden 
Fehler, die durch mikrcskopischc Abbildungen eine Er- 
lauterung erfahren. Im besonderen werden besprochen: 
EinfluB von Schiiekcncinschlusson auf Karrosion, GieB- 
fehler, Kaltbearbeitung, Walz- oder Sehmiedefehler, 
Fehler der Warmebehandlung, Ermudungsbruche, Gluhen 
v'on StahlguB. [Met. Chem. Eng. 1920, 22. Dez., 
S. 1209/13.]

EinfluB der Beimengungen. O. A. Knight u. H. B. 
Northrup: U e b e r d en  E in flu B  von  S tic k s to f f  
au f S tah l.*  Glu'aversuche in Ammoniak. EinfluB des 
Ammoniaks auf das Kleingefiige und die physikalischen 
Eigensehaften von Stahl und seine mogliche Baziehung 
zu der Ausbrennung von Kanonen u. a. m. [Met. Chem. 
Eng. 1920, 8. Dez., S. 1107/11.]

H. B rearley: V e ru n re in ig u n g e n  in  Stahl.* 
vcrfasser weist im AnschluB an dio fiu  ier erhobene F o r
derung auf Wiedereijiiuhrung dor alten niedrigeren 
Grenzen fiir Phosphor und Schwefel in Stahl (Engineer 
1920, 27. Aug., S. 205/6; St. u. E. 1920, 30. Sept., S. 1312) 
darauf hin, daB der ungunstige EinfluB von Phosphor 
und Schwefel auf die Materialcigenschaften von Stahl 
bei unterschiedlichen Gehalten un ter etwa 0,1 % nicht 
klar erwiesen sei und jedenfalls durch andere Einflusse 
uberdeckt werde. [Engineer 1920, 15. Okt., S. 375/0.]

B re n n s to f fe .

Allgemeines. Dr. Franz Fischer: D ie K o h le  ais 
Quoi e n o u e r  chem ia  ;n e r  R o h s to f fe . (Vortrag 
vor der Hauptyersammlung des Yereins deutscher Che
miker.) [St. u. E. 1920, 11. Nov., S. 1525/6.]

Ernst Terres: U n te .s u c h u n g e n  u b e r  d e n  E in 
fluB von S a u e rs to f f  a u i  dio  E x p lo s io n sg re n z e n  
b re n n b a re r  G ase u n d  D iim pfo Dia Arbeit untersucht 
die Aenderung der Explo sionsgrenzen bei wachsender 
Sauerstoffkonzentration im Sauerstoff-Stickstoff-Gemiseh. 
Baschreibung der A pparatur und der Untersuchungsver- 
fahren. Versuche m it Wasserstoff, K>hlenoxvd, Wasser* 
gas, Methan, Aethylen, Aethan, Azetylen, Lcuchtgas, 
Banzindampf, Banzoldampf. Versuehe ergaben in allen 
Fallen, dafl die Lage der unteren Explcsior.sgrerize von 
der Konzentration des Sauerstoffs in die Gasmischung 
praktisch unabhangig ist, daB dagegen die obere Grenze 
Verschiebungen erk idet. [J. f. Gasbeleuchtung 1920,
4. Dez., S. 785/92; 11. Dez., S. 805/11; 18. Dez., S. 820/5; 
25. Dez., S. 836/40.]

Torf und Torfkohle. Dr. G. Keppeler: T echnische 
M oorprob lem e. (Vortrag vor der Hauptversammlurg 
des Vereins deutscher Chemiker.) [St. u. E. 1920,11. Nov.,
5. 1526.]

Muller: T o r fe n tg a s u n g . Entstehung und Be- 
schaffenheit dor Torfe. Zur E.itgasung im Retortenofen 
«gnet sich am besten Maschiaentorf oder sehr guter 
Backtorf. Teerausbeute. Torfkoks. Torfgas. Ammojiiak- 
gewinnung. (Yortrag vor Niedersachs. Yerein von Gas-

und Wasserfachmannern, Bremen, Oktober 1920.) [J. f. 
Gasbeleuchtung 1920, 18. Dez., S. 817/20.]

Steinkohle. H. M. Cadell: D er K u h le n b e rg b a u  
au f  S p itz b e rg e n  un d  se in e  A u ss ic h te n . Abbau- 
yerhalti.iase und Lebensbedingungen. GIcichmaBigo 
Tem peratur in den Gruben — 4 0 C, daher keine Wassor- 
gefahr. Forderung der Longyear-Grube betrug 1919 
rd. 80 000 t, Anzahl der Belegschaft zwisehen 200 und 
300 Mann, ausschlieBlich Norweger. In achtstiindiger 
Schicht fordert ein Mann taglich 3 bis 4 t  Kohle. Analyse 
der Kohle aus der Grube der Anglo-Russian Coal Com 
pany in der Advents-Bay: 64,55 % fester C, 31,11 % 
fiuchtige Bestandteile, 1,07% S, 1,85% Asche, 1,42%  
Feuchtigkeit. Warmele,stung: 7960 W E. [Ir. CoalTr Rev 
1920, 10. Dez., S. 791.]

Koks und Kokereibetrieb. A. Thau: Dio eu ro -  
p a is c h e  u n d  a m e r ik a n is c h e  K o k e re i in d u s tr ie  im 
V erg le i ch. [St. u. E. 1920, 25. Ńov./2. Dez., S. 1603/6.] 

Nebenerzeugnisse. A. Thau: U e b e r  v e rs c h ie d e n e  
E in f lu s se  au f  d ie  p y ro g e n isc h e n  Z e rse tz u n g e n  
in  d e r  K o k so fe n re to r to .*  Untersuchungen uber 
Zersetzung der Kohle, vorgenommen in das Praxis an 
Koksofen. Beschreibung der VersuchBeinrichtung. Im 
kleinen gemachte Beobachtungen lassen sich maBstab- 
lich nicht auf die Betriebsverhaltnisse ubertragen. [Brenn- 
stoff-Chemie 1920, 15. Nov., S. 52/8; 1. Dez., S. 66/8.}

E rz e  u n d  Z u s c h ls g e .

Allgemeines. W. Hiby: Z u r F r a g e d e r  E ise n -  u n d  
M a n g a n e rz v e rso rg u n g  d e r  d e u ts c h e n  In d u s t r ie .  
Im AnschluB an eine Buchbesprechung bespricht Ver- 
fasser die Moglichkeiten der deutschen Erzversorgung 
und weist darauf hin, daB die Annahme, die deutsche 
Eisenindustrie sei in groBem MaBe auf den Bezug von 
Minette angewiesen, nicht zutrifft. (Vgl. St. u. E. 1920,
9./16. Dez., S. 1682/3.) [Gluckauf 1920,4. Dez., S. 1004/6.] 

Elsenerze. E. Bohme: D ie E is e n e r z la g e r s ta t te n  
d e r  K lin g e r  S p a lte  zw iseh en  T ru s e g ru n d  un d  
T h iir in g e r  T a l am  S u d w e s tra n d  des T h iir in g e r  
W aldes.*  Bergbauliche Aufschlusse. Geologische Ver- 
haltnisse. Erze sind Spateisenstein und Brauneisenerz. 
Gruben: Vorderberg und Atterod. In  der Hauptsache be
spricht die Abhandlung die Entstehung der Lageistatten. 
[Jahrb. Geol. Landesanst. 1919, Band XL, Teil H , Heft 1,
S. 71/128.]

Alfred Stahl: Dio B le ig la n z -  u n d  E ise n e rz -  
T O rk o m m en  am  S c h a c h tb e rg e  boi L a u te r b e rg
a. H.* Brauneisensteino in gangformigen Lagerstatten 
m it Gehalten zwisehen 23 und 45 % Fe. [Z. f. p r Geol 
1920, Dez., S. 187/92.]

William G. Grace: A b b a u  d es f lo z a r t ig e n
E is e n s te in s  in  C leve land .*  Die Machtigkeit des 
Vorkommens steigt von 3 bis uber 6 m. An Hand ver- 
schiedener Abbildungen wird der Abbau in den bis zu
6 m hohen hallenartigen Strecken erlautert; Verwendung 
von PreBluftbohrern an etwa 4 m langen Stahlstangen; 
Grubenausbau m it bis 6 m langen Sternpelholzern u. dgl. 
[Ir. Coal Tr. Rev. 1920, 31. Doz., S. 915.]

Dr. Joh. Kocnigsberger und Dr. A. Gallus: M agne- 
t is c h e  E rm i t t lu n g  von  E ise n e rz la g e rn . [St. u. E. 
1920, 11. Nov., S. 1523/4.]

A u fb e re itu n g  u n d  B r ik e t t ie r u n g .

Allgemeines. C. Naske: N e u e ru n g e n  d e r  H a r t -  
z e rk lc in e ru n g . IY  V o lls ta n d ig e  A nlagen .*  Eisen- 
mahlanlage fur eine Anilinfabrik. Einrichtungen zum 
Brechen von Kalk und Koks. Chemische Fabriken. 
Portlandzementfabrik. [Z. d. V. d. I. 1920, 25. Dez 
S. 1109/13.]

Steinkohlenauftereitung. E rnst Kudielka: A llg e 
m eine  R ic h t l in ie n  d e r  S te in k o h le n a u f b e rc i tu n g  
m it  b e so n d e re r  B e ru c k s ic h tig u n g  je n e r  au f dem  
S c h o e llc r -S c h a c h t d e r  P ra g o r  E is e n - In d u s t r ie -  
G ese llsch a ft.*  [Mont. Rundseh. 1920,16. Nov.. S. 443/6 
1. Dez., S. 461/3.1

Ze\Uchriftenverzeichnis nebst AblcHrzungen tiehe S tite  130 bis 728..
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F e u e rfe s te  S to ffe .

AUgemelnec. D r. K. Endell: U e b e r  den  geg en - 
w a r tig e n  S ta n d  u n s e re r  K e n n tn is s e  vo n  d e r  
K o n s t i tu t  on fo u e r fe s te r  B a u s to f fe . (Vortrag 
vor der Hauptversammlung des Vereins deutscher Che
miker.) [St. u. E. 1920, 11. Nov,, S. 1520/7.]

Dr. Hans H eeht: V e rsu c h ssc h m e lz o f en  fu r  
e le k tr is e h e  B eheizung .*  Ofen einfaeher B auart 
und leichter Ausbesserungsmoglichkeit, bei .dem man das 
Schmelzgut wahrend des ganzen Brandes beobachten 
kann. [Chem.-Zg. 1920, 16. Doz., S. 956.]

B aus to ffe .

Eisen. D ie W ie d e rh e rs te llu n g  d e r  B ru ćk e  
iib e r  d ie  W ilia  bei J a n ó w  d u rc h  d ie  M a sc h in e n 
f a b r ik  A u g sb u rg -N u m b e rg  A.-G., W erk  G u s ta v s -  
burg .*  [Eisenbau 1920, 21. Doz., S. 452/66.]

D ie W ie d e rh e rs te llu n g  d e r  B ru ck o  iib e r 
d ie  R u p e l bei B oom  d u rc h  d ie  M a s c h in e n fa b r ik  
A u g sb u rg -N u rn b o rg  A .-G ., W erk  G u s ta v sb u rg .*  
[Z. d. V. d. 1. 1920, 11. Dez., S. 1045/50.]

W. E. Hughes: D io te c h n isc h e  V erw cn d u n g  
vo n  E le k tro ly te is e n .*  Elektro lyteisen findet Ver- 
wendung in elektrisehen Maschinen, beim Flugzcugbau, 
fu r Versuchszwocke, zur H irstellung von Eisenrohren. 
[Engineer 1920, S. Okt., S. 350/1.]

H. Bonte: B e itra g  zum  V erg le ich  d e r  D eh- 
n u n g s- und  S e h u b sp a n r iu n g s th e o rie .*  Uoberlegen- 
heit der Dehnungstheorie: richtigere Wer te und kleinerc 
Abmessungen. [Z. d. V. d. I. 1920, 18. Doz., S. 1071/3.] 

N. C. K ist: D ie Z a h ig k e i t des M a te ria ls  a is  
G ru n d la g e  f u r  d ie  B e re c h n u n g  von  B ru ck en , 
H o e h b a u te n  u n d  a h n lic h e n  K o n s tru k tio n e n  au s 
F luB eisen . Yorschlage fiir eine starkere Ausnutzung 
der Eisenkonstruktionen. [Eisenbau 1920, 3. Dez.,
S. 425/8.]

F. • Wanslebcn: D ie B e re c h n u n g  a c h se n sy m - 
m e tr is c h  g le ichm aB ig  b e la s te te r  R in g tra g -  
w erke.* Beispiel: Ringtragwerk zum Abfangcn eines 
Hochofenschachtes. [Eisenbau 1920, 3. Dez., S. 42S/31.] 

Hoehofenschlackenerzeugnisse. Dr. B. Martell: U eber 
S c h la c k e n s te in e . Allgemeines uber Anfertigung und 
Verwendung der Normalsteinc und Sehwemmsteine aus 
gekornter Hochofenschlaeke. [Sud- u. Mitteldeutsche Bau- 
zcitung 1920, 16./31. Dez., S. 113/6.]

Zement. W. Schafer: D as Ż em en tw erk  R h c in - 
hausen .*  Allgemeines uber Herstellung von Zemcnten 
aus Hoehofenschlacke. Besehreibung des Hochofeu- 
zementwerkes Rheinhausen. [Kruppsche Monatshefte 
1920, Dez., S. 213/20. ]

W a rm e -  u n d  K ra f tw ir ts c h a f t .

Allgemeines. Markgraf: Zum  h e u tig e n  S ta n d  
d e r  W arm e w ir ts c h a f t . Basprcehung unserer Brennstoff- 
lagn. Eraparnisnotwendigkeit. Mittel dazu bei direkter 
Verbrennung. Veigasung. [Feuerungstechnik 1920, l.Dez.,
S. 37/41.]

Ab warme verwertu ng. P. Liith: A b w arm ev e rw er- 
tu n g  au f K oh lenzechen .*  ZweckmiiBige Deckung 
des Hiizbedarfes einer Zeche. [Gluekauf 1920, 18. Dez.,
S. 1037/9.]

W a rm e m e ss u n g e n .

Allgemeines. H e iz fla eh en . Hinweis auf die Un- 
klarlieit dieses Begriffes und die Notwendigkeit, hier 
Ordnung zu schaffen. Bedeutet z. B. bei einem Kessel 
Heizflache die feuer- oder wasserberuhrte Flachę usw. ? 
tEngineer 1920, 3 Dez., S. 651/2.]

Kalorimetrie. A. M. Kuhlmann u. A. D. Spillman:
W iirm e b c s tim in u n g  in  S ta h l . Durch kalorimetrischo 
Versuchc wurde der Warmcinhalt eines im elektrisehen 
Ofen erzeugten Stahles (0,06 bis 0,20%  C) bei 1900° 
zu 325 Kai. bestimmt. Der Aufsatz enthiilt auch einige 
Angaben uber den Wiirmeinhalt von Schlacke im festen 
und fliissigen Zustande. [Ir. T r. Rev. 1920 2 Dez 
S. 1546.]

Zcitschrijtenverzeichnis nebst Abkilrz\

Pyrometrie. D ie F o r t a c h r i t t e  d e r  P y ro m e tr ie  
[St. u. E. 1920, 4. Nov., S. 1490/4.]

F e u e ru n g e n .

Kohlenstaufcfeuerung. F o r t s c h r i t t e  d e r  K o h le n - 
s ta u b fe u e ru n g  in  A m erik a . [St. u. E. 1920
9./16. Dez., S. 1668/70.]

D am pfkesselfeuerung.DieUm stellung v o n D a m p f  - 
k e s s e lfe u e ru n g e n  au f m in d e rw e r t ig e B re n n s to f fe .  
[St. u. E. 1920, 23./30. Dez., S. 1720/2.]

Pradel: Z w e is tu f ig e  V e rb re n n u n g  beim  E v ą - 
p o ra to r -T re p p e n -  S eh w in g ro s t.*  Verbrennungsvor- 
gang. Wichtigkeit des Grundfeuers. W anderrost und 
Treppenrost. Bjschreibang des von G.iristians konstru- 
ierten Ewiporator-Treppen-Schwingrostcs. [Z. f. Dampfk. 
u. M. 1920, 31. Dez., S. 405/7.]

Urteergewinnung. O fen z u r  Y e rk o k u n g  bei 
t i e f e r  T e m p e ra tu r .*  D jr von der H irris. Furnace Go. 

'L td., Sheffield, gebiute Ofen ist dem rotierenden Ofen 
zum Abrosten von Pyrit naehgebildet. [Ir. Ooal Tr. R o t  
1920, 1. Okt,, S. 449.]

K ra f te rz e u g u n g  u n d  - y e r te ilu n g .

Allgemeines. W. Akimoff: M aseh in o n f.u n d a- 
m en te .*  U.itersuehungen uber Schwingurigsersehei- 
nungen. [J. Am.. S. E.ig. 1920, Dez., S. 671/2 u. 699.] 

Dampfkessel. M. O tt: Z e itg em afie  K e sse la n la g o n  
f u r  e le k tr is e h e  K ra ftw e rk e .*  Flussige Brennstoffe, 
Tropffeuerungen, Yerdampferbrennor, Zcrstauberbrenner. 
Gasfórmige Brennstoffe: Giszusatzfeuerungen. Daa
Speisewaasjr und saine Aufbsreitung. [Hanomag-Nach- 
richten 1920, Nov., S. 170/9; Doz., S. 186/201.]

Ch. Chorower: S tu d iu m  u b e r  d ie  U rsa c h e n  d e r  
K o rro s io n e n  bei D a m p fk e s se ln  u n d  D am p f- 
m asch in en .*  Ruekschlusse aus der Dampfuntersuchung 
[Z. f. Dampfk. u ;M . 1920, 26. N o t . ,  S. 365/6; 3. Doz., 
S. 376/8.]

Sarrazin: D as e le k t ro ly t i s c h e  Y e rfa h re n  zum  
S c h u tz  . g egen  K e sse ls te in .*  Theoretische Grund- 
lagen. Versuche, aus denen sich ergeben hat, daC mit 
einem sehr geringen Aufwand an Strom  eine sehr gute 
Wirkung zu erzielen ist. [Z. f. Dampfk. u. M. 1920 
31. Dez., S. 407/9.]

Dampfkesselzubehor. Pradel: D ie  E n tw ic k lu n g  
d e r  F lu g a se h e n fa n g o r.*  Kurze Zusammenstellung 
der Patentliteratur diesss Gebietes. [Z. f. Dampfk u M 
1920, 10. Dez., S. 381/3; 17. Dez., S. 390/2.]

Dampfturbinen. Q u e c ks i 1 b o r  d am pf - T  u r bi n e n, - 
anlago .*  Karze Bjsprechung des Vorsehlages von 
Emmet. Bei 15 %  Mehraufwand an Brennstoff sollgfgen- 
iiber einer normalen einfaehon Dampfturbinenanlage ein 
Mohr an mechanischer Arbeit von 66 % erzielt werden. 
Dio Bjdenken gegen die meehanisehe und bstriebliche 
Durehfuhrbarkeit sind orheblioh. [E. T. Z. 1920, 9. Dez., 
S. 987; E.iąineer 1920, 19. Nov., S. 516.]

Max Jacob: T h o m so n s  D am p f-N o m o g ram m .*  
Bsquemerer Ersatz fur die ubliehen netzformigen Dampf- 
tafeln. Beispiele fur die Anwendung. [Z. d. V. d. I  1920 
U . Dez., S. 1056/9.]

Dieselmasehinen. Paul Rieppel: A u s s ic h te n  urid 
A u fg a b e n  des O e lm aso h in en b au es .*  Weltgowin- 
nung und Ausnutzung von Erdol, Kohle und Nebencrzeug- 
nissen. Die Oelmaschinen. Technische Sonderaufgaben. 
[Z. d. V. d. T. 1920, 4. Daz., S. 1021/6; 11. Daz., S. 1051/5.] 

Gasmaschinen. Wm. J. Walker: T h e rm o d y n a -  
m isch e  K re is p ro z e s se  f i ir  V e rb re n n u n g sm a -  
sch in en .*  Berucksichtigung der spezifischen Warme boi 
rerschiedonen Temperaturen. AuBeraehtlassung des 
Entropijdiagrammes. Verbrennungsprozesse. Bezie- 
hungen zwischen dem m ittleren Druck, dem Hochst- 
druck und dem Wirkungsgrad. [Engineer 1920, 31. Dez.,
S. 666/9.]

Elektrisehe Leitungen. C. A. Ablett: G lo ich s tro m  
o d e r  D re h s tro m  fi ir  H u tte n w e rk e ?  [St. u. E. 1920,
18. Nov., S. 1564/5.]
ngen siehe' Seite 126 bis 128.
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Riemen- und Sciltricbc. E in  n e u e r  L e d e r t r e ib -  
riem en . Der Riemen besteht aus einem gewohnlichen 
Ledertroibriemen, auf dessen Unterseite in der Langs- 
riohtung schmalc Streifen aus Ciiromleder m it Kupfcr- 
nieten aufgenietet sind. Die groBsre Adhasion des Oarom- 
leders gegeniiber gewohnlichem Treibriemcnleder und die 
saugnapfiihnliche W irkung der entspreehend ausge- 
bildeten Nietstellen sollen die Leistung eines solchen 
Riemens um etwa 30 % erhoben. [Engineer 1920
10. Dez., S. 590.]

A llgem ein e  A rbeitsm aschinen.
Allgemeines. W. D ragert: U cbor o lo k tr ise h e  

F e rn z e ig e r-  un d  K o m m a n d o a p p a ra te  b e w a h rte r  
System o.*  Ausfuhrungen der Firm a Neufeldt & Kuhnke 
in Kie]. [E. T. Z. 1920, 23. Dez., S. 1031/4.]

Geblase. Gustav Fliigel: D as a llg e m e in e  V er- 
h a lte n  d e r  K re is e lv e rd ic h te r .*  B^rechnung des Yer- 
diehtungsvorganges naeh sehr genaucm Verfahren. Nahe- 
rungsgleiehungen. [Z. d. V. d. Ł  1920,4. Dez., S 1027/32.] 

Bearbeitungsmaschinen. Wilhelm Loof: N eue 
F o rm e ise n -S c h in ie g e m a sc h in e .*  Die neue Maschine 
ermoglicht das Schmiegen von Winkeln, Bulbjisen usw. 
ohne Bildung eines Grates. [SchieB-Nachrichten 1920/21. 
Heft 3, S. 54/9.]

Werkzeugmaschinen. Hugo Becker: S ic h c rh e its -  
v o r r ie h tu n g e n  f u r  B le c h k a n te n h o b e lm a sc h in e n . 
Antriebe fur Bleehkantenhobdmaschinen m it Elektro- 
motoren. Versehiedenartige Sicherheitsschaltungen zur 
Verhutung eines Zusammenstofles der Sehlitten am Kreu- 
zungspunkt der Betten. [Z. d. V. d. I. 1920, 4. Dez , 
S. 1033/7.]

Schleifmaschinen. A. Lobeck: U n iv e rs a ls c h le if -  
a p p a r a t  f u r  S c h ie n c n r ie h tro lie n .*  Basehreibung 
eines kleinen Zusatzapparates, der samtliche Schleif- 
bewegungen, gcrade, schrage, holil oder ballig, auszufuhren 
gestattet. [W.-Teehn. 1920, 1. Dez., S. 610/L]

M aterialbewegung.
Hetezeuge. E rore tt O. W aters: W ir ts e l ia f t l io h e  

A u sfiih ru n g  v o n  W in d en tro m m eln .*  Bjmessung 
der Trommelflansehen und Bamessung dor Trommel- 
stiirke. Theoretisehe Untersuchungen und praktische 
. Versuchsmessungon. f J. Am. S. Eng. 1920, Dez., S. 675/9.]

W erkseinrichtungen .
Beleuchtung. James B rakers 'jun .: R ie h t ig e  Bc- 

leu eh tu n g .*  Erforderliche Beleuchtungsstarko. Kosten 
der Balcuchtung. EinfluB der Verschmutzung auf die 
Liehtausbaute. A rm atur m it eiugebauter Reinigungs- 
Torriohtung. [Ir. Tr. Rev. 1920, 14. Okt., S. 1061/2.]

R oheisenerzeugung
Allgemeines. C. E. Roberts: E in ig e  T a g e s fra g e n  

aus dcm  H o c h o fo n b e tr ie b . Steigerung des Koks- 
satzes infolge schlechterer Besehaffenheit um 25 %. 
Abnahme des Metallgehaltes der Erze. Erhohung der 
Frachten. Vermehrung des Gichtstaubes. Notwendig
keit wissensehaftlicher Ueberwachung des Hochofen- 
ganges. Redner zioht den SchluB, daB die Hochofenwerke 
von Siid-Staffordshirc unter Beriieksichtigung genannter 
Veranderuhgen nicht m ehr wettbewerbsfahig bleibon 
konnen. (Vortrag vor Staffordshire Iron and Steel Insti- 
tute, Doz. 1920.) [Ir. OoalTr. Rev. 1920, 17. Dez., S. 840.] 

Hochofenanlagen. H o c h o fe n a n la g e  in  Sud- 
'U alcs.* Bjschreibung der Margam Eisen- und Stahl- 
worke, Neuanlage von Baldwins, Ltd., zu P ort Talbot. 
[Blast Furnace and Steel P lant 1920, Dez., S. 655/61.] 

Hochofenbau und -betrieb. B. Tolly: D ie B eau f- 
s ie h tig u n g  d es H o ch o fen g an g es.*  Schaubilderiiber 
den Niedergang der Gichten, Windpressung und -menge, 
Gastcmperatur werden kurz erlautert. [Rev. Mćt. 1920 
Sept., S. 615/8.]

Winderhltzung. G. Neumann: D ie W iirm estro - 
“lu n g en  in  d en  G it te r s te in e n  d e r  W in d e rh itz e r  
und  W arm esp e ich e r.*  [St. u. E. 1920, 4. Nov.,
S. 1473/9.]

Gichtgasreinigung und -verwertung. Alex. Gouvy: 
G egen w iir tig e r  S ta n d  d e r  H ocho f e n g a s re in i-  
gung.* Bjschreibung des Cottrell-Verfahrens. [Rev. Met 
1920, Okt., S. 677/86.]

T ro c k e n re in ig u n g  v o n  H o c h o fe n g ic h tg a s . 
Auszug aus der Arbeit von M. P. Kersten, Lusemburg. 
Kosten einer Anlage naeh Halberg-Beth fu r 36 000 m 
Stundenleistung. [Ir. GoalTr. Rev. 1920, 10. Dez., S. 804 ] 

Sonstiges. ®r.«Sng. R. Forstm ann: E r fa h ru n g e n  
bei d o r W ie d e rb e le b u n g  B o tiiu b te r . Dio vom Berg- 
bauliehen Vereiu in Essen seit Jahren gesammelten Be- 
richte u. dgl. beziehen sich auch auf Erfahrungen bei der 
Wiederbelebung durch Gisvergiftung Verungluekter. 
Aerztlicho Erfahrungen. Gunstige Erfolge durch Ader- 
lassen. Wiederbalebungsarbeiten von Iland durch Saucr- 
stoffzufuhr und unter Verwendung von Pulm otor und 
Gerat nach Dr. Brat. [Gluckauf 1920, 4. Dez., S. 1000/4.]

E isen -  und StahlgieBerei.
Formerei und Formmaschinen. Gottfried Olson: 

F o rm e re i e in es  g ro B e n S o h la o k e n to p fe s  in L eh iu  * 
[Skand. Gj. 1919, Dez., S. 292/4. -  Ygl. St. u. E  1920
23./30. Dez., S. 1728/9.]

T u rb in e n  f u r  dio N ia g a ra - H a u p tk ra f ta n la g e .*  
Der Aufsatz en thalt kurze Angaben uber Form en und 
GieBen in Stahl der Riesenturbinon. Das schneckenhaus- 
formige Gehause wiegt iibor 100 t und ist aus neun Einzel- 
stueken zusammengesetzt, dereń groBtes im RohguB 
18 t  wog. Die Einlaufoffnung des Gchauses miBt 3°m 
[Ir. Ago 1920, 2. Dez.,. S. 1453/7.]

F. H. H irren : F oh lgusse .*  Es ist ein groficr Fehler, 
wenn die GijBereien WrackguB auf den Sehrotthaufen 
werfen, ohne zuerst den Grund fur das Wrackwerden 
festge8tellt zu haben. B jsprechung vorsehicdener haufiger 
vorkommender, zu berueksiehtigendor Punkte: Druck 
des flussigen Eisens bzw. Mjtailes auf Form  und Korne; 
GieBtemperatur; schleclit passende'Und lose Formkaston- 
bolzen; Befestigung der Kerne in der Form ; Anordnung 
der Trichter und Steigor. Sehlackenfanger u. a. (Vortrag 
vor Coventry-Gruppo der Institution of Britisli Foun- 
drymen 1920, Oktober.) [Foundry Tr. J . 1920, Dcz„ 
S. 931/5.]

GroBe S ta b lg u B s ti ic k e  f u r  den  S c h if fb a u *  
III. [St. u. E. 1920, 23./30. Dez., S. 1704/7.]

Trocknen. H. Adammer: U m s te llu n g  v o n
T ro c k c n k a m m e rfe u e ru n g e n  a u f  m in d o rw e r tig o  
B ren n s to ffe .*  (Vortrag vor dem Technisehen Haupt- 
aussehuB fur GieBereiwesen.) [St. u. E. 1920, 23./30 Dez 
S. 1730/1.]

Oohm: N ouo F e u e ru n g  f u r  F o rm tro c k n u n g . 
(Vortrag vor dem Technisehen HauptausschuB fur 
GieBereiwesen.) [St. u. E. 1920, 23./30. Dez., S. 1731.]

Fr. Erbreich: H e iz u n g  vo n  T ro c k e n k a m m e rn  
f u r  E isenguB  m it R o h b ra u n k o h le ,  B r ik e t tg r u s  
und  K oksg rus.*  Yorbedingungen fur Verwondung 
minderwertiger Brennstoffo. Besehrcibung einer Treppen- 
rostfeuerung. Anwendung yon Unterwind und dadurch 
erfolgtc Steigerung der Tem peratur. [GieB.-Zg. 1920,
15. Dez., S. 399/402.]

GieBen. Leonh. Trcuheit, A. Pomp und F. Fettweis: 
B ru ch e  an  G ieB p fan n en g eh an g en .*  (Zuschriften- 
wechsel.) [St. u. E. 1920, 23./30. Dez., S. 1711/6.]

Erzeugung d es  schm iedbaren  E isens .
FluCeisen (Allgemeines). Emil Gathm ann: M erk- 

m a le  von  S ta h lb lo c k e n .*  Angaben uber das GieBen 
von Blocken m it breitem Endo nach oben. Vcrhalten 
von Stahl verschiedoner Zusammensetzung beim GieBen. 
[Ir. Tr. Rev. 1920, 26. Aug., S. 586/8.]

J. R. Cain: N eue D e s o x y d a tio n s m i t te l  z u r  
S ta h le rz e u g u n g . Yersuehe des B jreau  of Standards, 
Washington, m it Metallegierungen, dereń Oxydationspro- 
dukto moglichst niedrig schmelzen. Oxyde von Mangan, 
Silizium, Aluminium und T itan (73 Legierungen) zeigten 
Schmelzpunkte etwas unterhalb dem des reinen Ejsens. 
[Met. Cnem. Eng. 1920, 3. N ot., S. 879/82.]
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132 ĘtaJil und E: en. %*iłsehrifłe»schau. 41. Jahrg. Nr. 4.

Martinverfahren. S e h u tz  d e r  Z uge von  M a r tin -  
ofen.* Kuhlung der Kopfe dureh eingebauten Kulil- 
kasten yon der Blaw-Kaox Co., Pittsburg. [Ir. Tr. Rey. 
1920, 9. Sept., S. 720/1, 725/6.]

St.-gng. J. Puppe: E r fa h ru n g e n  m it  M arzofen.*  
St. u. E. 1920, 25. Noy./2. Dez., S. 1592/9; 9./16. Dez., 

S. 1648/56.]
B. Yanesko und A. Wood: K ie s e ls a u re -R e d u k -  

t io n  beim  sa u re n  M a r tin o f  en so h m elzen .*  [S t.u . E. 
1920, 25. Nov./2. Dez., S. 1614/6.]

3)r.-3ng. Erich Killing: B e itra g e  z u r  F ra g e  d e r  
M a n g a n a u s n u tz u n g  im  ' b a s isc h e n  M a r tin o fe n . 
[St. u. E. 1920, 18. Nov., S. 1545/7.]

Elektrostahlerzeugung. G egen w a r t ig e r  S ta n d
d e r  E le k t r o s ta h l in d u s tr ie .  Anzahl und B auarten 
der Elektroofen in den Vereinigten Staaten und K anada 
am 1. Sept. 1920, insgesamt 374 Oefon, davon 175 Oefen 
fur StahlformguB [Ir. Age 1920, 21. Okt., S. 1060/1,1070.] 

Edward T. Moore: V e rb e sse r to  A u s ru s tu n g  des 
E le k t ro s ta h lo fe n s  von  G re a v e s-E te h e ll8 .*  Be- 
sehreibung der Bauart und Ausrustung von zwei Greayes- 
Etchells-Oefen von 3 t  Leistung der Halcomb Steel Co. 
Die Oefen arbeiten auf legierte und Schnelldrehstahle. 
Betriebsangaben. [Met. Chem. Eng. 1920, 27. Okt., 
S. 825/32. ]

F e u e r f e s te  B a u s to f fe  f u r  e le k tr is c h e  O efen. 
Kurze Angaben uber Magnesit, Chromeisenstein, Bauxit 
und Karborundum. Vorschlage zur Herstellung yon 
kunstlichen Stoffen (Sillimanit, Spineli, Zirkonoxyd). 
[Met. Chem. Eng. 1920, 20. O kt., S. 769/70.]

R. D urrer: D ie D a u e re le k tro d e  y o n  S o d e r-  
berg.* [St. u. E. 1920, 25. Nov./2. Dez., S. 1599/603.]

V e ra rb e i tu n g  des s c h m ie d b a re n  E is e n s .

Walzwerksanlagen. A. Lobeck: M u tte r  m it
K lem m b ack e  u n d  D ru c k s e h ra u b e  f u r  R ic h t -  
ro l le n  vo n  R o lle n -R ic h tm a sc h in e n .*  Dieser Ersatz 
fur gesehlitzte M uttern m it ąuerliegender Zugschraube 
h a t sich nach Angabe sehr gut bewilhrt. [W.-Techn. 1920,
1. Dez., S. 612/3.]

Bleehwatzwerke. N e u e r  S c h e re n ro l lg a n g  fu r  
B le c h a d j u s tag en .*  (Ir. Coal Tr. Rey. 1920, 7. Mai, 
8. 647. -  Vgl. St. u. E. 1920, 25. Nov./2. Dez., S. 1612. ] 

Form -und Stafcelsenwalzwerke. D as L in a rd - S ta b -  
e iso n w alz  w erk.* Offenbar nach einer Patentbeschrei- 
bung kurze Angabe der halbkontinuierlichen Anordnung. 
Zwei kontinuierliehe Vorgerfiste, zwei hintereinander 
angeordnete Mittelstrecken, so daB der Stab immer zwei 
Geruste hintereinander durchlauft und zwei kontinuier- 
liche Fertiggerfiste. [Ir. Coal Tr. Rey. 1920, 3. Dez 
S. 759.]

Feinelsen- und Drahtwalzwerke. Heinrich Esser: 
D as F e in e is e n  w a lz w e rk  d e r  B is m a rc k l iu t te ,  
A b t. F a lv a h u t te .*  [St. u. E. 1920, 9./16. Dez 
S. 1637/48.]

Schmiedeanlagen. U m s te llu n g  vo n  D am p f- 
h am m e rn  au f D ru e k lu f tb e t r ie b .  [St. u. E  1920
9./16. Dez., S. 1670/1.]

W e ite r v e ra rb e it u n g  u n d  V e r f e in e ru n g .

Allgemeines. F. W ust und F. Braun: U e b e r d a s  
R u n d w a lz e n  des D ra h te s .*  Wir kommen auf den 
Aufsatz noeh zuruck. [Mitt. aus dem Kaiser-Wilhelm- 
Institu t fur Eisenforschur.g 1920, I. Bd., S. 87/120.] 

Federn. G. Schneider: B e re c h n u n g  d e r  B la t t -  
fed e rn .*  Berucbsichtigung der Durchbiegung im Ver- 
haltnis zur Balkenlango. fur die Aufstellung des Biegungs- 
momentes. [Organ 1920, 15. Dez., S. 247/9.]

W a rm e b e h a n d lu n g  des s c h m ie d b a re n  

E is e n s .

Harten. Ch. Bruśh: T h e rm isc h e  V orgiingó- in  
a b g e sc h re c k to n  S tiih len .*  [Atn. Inst. Min. Met. Ensf.
1919, Sept., S. 2389/2407 nach Rcv. de Met. E stra its
1920, Okt., S. 478/82.]

S c h n e id e n  u n d  S c h w e iB e n .

Allgemeines. Sr.-Jjltg. O. Wcdemeyer: S chw eiB ung  
von  G uB stiicken . (Vortrag vor dem Technischen Haupt- 
aussehuBfur GieBereiwesen.) [St. u. E. 1920, 23./30. Dez., 
S. 1731.]

H. Brearly: D er E in flu B  yo n  L u n k e r , B la se n  
u n d  S e ig e ru n g e n  au f  d a s  V erschw eiB en  v o n  
S ta h l .  (Ber. folgt.) [Ir. Coal Tr. Rev. 1920, 17. Dez., 
S. 821/2.]

FeuerschwelBen. F. H. Sweet: D as Schw eiB en  
v o n  Z a h n ra d o rn . BetriebsmiiBige Angaben uber 
Reparaturen an Zahnradern m it Hilfe der GasschweiBung. 
[Blast Furnace and Steel P lan t 1920, Dez., S. 684/5 
u. 693.]

Elektrisches SchweiBen. N e u a r tig e  S c h ie n e n - 
schw eiB ung.*  Bjsehreibung eines Verfahrens fiir 
SchienenstoBschweiBung nach Błock, bei dem die vor- 
handenen Laschen m it den Schienenenden in umgekehrter 
Anordnung m ittels des elektrischen Lichtbogens ver- 
schweiBt werden. Das Yerfahren bietet einige Vorteilc. 
[Z. d. V. d. I. 1920, 4. Dez., S. 1040.]

Autogenes Schneiden. F. J. Napolitan: U e b e r  
S c h n e id e n  m it  S a u e rs to f f . Erorterung der Be- 
dingungen beim Schneiden von verschiedenen Eisen- 
sorten und des Einflusses der verschiedenen Gefuge- 
bestandteile (Ferrit, Perlit, Zementit, Graphit). [Foundry 
1920, 15. Juli, S. 567/8.]

E ig e n s e h a f te n  des E is e n s .

Kerbzahigkeit. R. M. Jones und R. I-I. Grcaves: I)i o 
K e rb z a h ig k e i t  v o n  b e a n s p ru c h te m  S ta h l . (Be
richt folgt.) [Engineering 1920, 3. Dez., S. 735.]

Magnetische igenschaften. T. D. Yensen: M agne- 
t i s c h e  E ig e n s e h a f te n  y o n  E ise n -N ic k e l-L e g ie -  
ru n g e n . [Electr. World 1920, 75, S. 774/7, nach Physik. 
Ber. 1920, 1. Dez., S. 1501.]

Elektrische Eigensehaften. A. L. N orbury: E in flu B  
y e r s c h ie d e n e r  E lo m e n te  au f den  e le k t r i s c h e n  
W id e r s ta n d  yon E isen . (Vortrag vor dem Iron  and 
Steel Institute.) [St. u. E. 1920, 4. Nov., S. 1496.] 

Ermiidungserschciiiungen. U e b e r  E rm u d u n g s -  
e rs e h e in u n g e n .*  Dic Fiihigkeit, nach Beanspruchung 
unterhalb der Elastizitiitsgrenze in den ursprunglichen 
Zustand zuruckzukchren (recoyerance), ist bei yerschie- 
denen ilaterialien yerschieden. Je  groBer dieso Fahigkeit 
ist, um so widerstąndsfahiger ist das M ateriał gegen 
wiederholte Beanspruehungen und damit gegeri E r- 
mudung. [Ir. Age 1920, 9. Sept., S. 649/51.]

Sonstiges. S. L. H oyt: S ta t 's c h o  u n d  d y n a -  
m isch e  E la s t i z i t a t  bei , ,g e k e rb te n “ S tu ek en * . 
[Am. Inst. Min. Eng. 1919, Febr., nach Rey. de Met. 
E xtraits 1920, Aug., S. 370.]

S o n d e rs ta h le .

Allgemeines. H. Scott: E in flu B  d e r  T e m p e r a tu r  
y e ra n d e ru n g e n  au f  d ie  U m w a n d lu n g e n  in  S p e- 
z ia l s t a h le n >  [Am. Inst. Min. Eng. 1919, S. 157, nach 
Rey. de Mćt. E x traits 1920, Okt., S. 483/5.]

G. Gabriel: V e rg le ie h sw e r te  vo n  S ta h le n  f u r  
V en tile .*  Ergebnisse uber den EinfluB hoher Tem
peraturen auf die physikalischen Eigensehaften von 
Wolfram-, Chrom- und Nickelstahlen. [Ir. Age 1920,
2. Dez., S. 1465/9.]

Chromstilhle. P. Oberhoffer u. K. Daeves: B o itra g  
z u r  K e n n tn is  d o r so g e n a n n te n  d o p p e lk a r b id -  
h a l t ig e n  C h ro m - u n d  W o lf ra m s ta h le .*  [St. u. E. 
1920, ll .N o y ., S. 1515/6.]

Sehnelldrehstahle. K. Honda und T. Murakami: 
M itte ilu n g  u b e r  den  G e fiig e a u fb a u , d a s  H a r to n  
u n d  A n la sse n  yon  C h ro m -W o lfra m -S c h n e ll-  
a r b e i t s s t a h l .  [St. u. E. 1920, 9./16. bez., S. 1677/8.] 

Automobllstahle. J . H. S. Dickenson: A u to m o b il-  
s ta h le .*  EinfluB der Warmebehandlung (Wasserhartung, 
Oelhartung, Einsatzhartung, Lufthartung, Anlassen) auf 
die mechanischen Eigensehaften (Festigkeitseigenschaften, 
H arte, Schlagfestigkeit) yerschieden zusammengesetzter
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Stahle (Kohlenstoff-, Nickel-, Niclcel-Chrom-Stahle). (Vor- 
trag vor der Vereinigung der Automobilingenieure am
10. Nov. 1920.) [Engineer 1920, 12. Nov., S. 480/7;
19. Nov„ S. 513/4, 500/1 u. 510/1.]

F e r ro le g ie ru n g e n .

Allgemeines. J. H erbert: D ie  g ew erb lio h  v e r- 
w en d e ten  M an g an leg ie ru n g en .*  Uebersicht iiber 

die wichtigsten Manganerze und deren Gowinnungastiltten. 
Die manganhaltigen Roheissn- und Stahlsorton. Siliko- 
mangan. Forromangan. Manganmetall und -bronzen. 
(Techniąue Moderne 1920, Dez., S. 508/17.]

Robert II. Keeney: H e rs te llu n g  v o n  F e rro -  
le g ie ru n g e n  ira e le k tr is c h e n  O fen. [Min. J . 1918,
7. Sept., S. 522/6; 14. Sept., S. 538/9. -  Vgl. St. u. E. 
1920, 18. Nov., S. 1558/62.]

M e ta l le  u n d  L e g ie ru n g e n .

Allgemeines. Dr. G. Tammann: U e b e r d ie  cho- 
m isch en  E ig e n so h a f te n  d e r  L eg ie ru n g en . (Vor- 
trag yor der Hauptyersammlung des Vereins deutseher 
Chemiker.) [St. u. E. 1920, 11. Nov., S. 1527.]

Aluminium. Dr. Frankel: V e rg u tb a ro  A lu- 
m in iu m le g ie ru n g e n . Kurze Mitteilung uber die Er- 
gebnisse einer Untersuchung iiber die Abschreckbcdin- 

. gungen b3i Aluminiumlegierungen und ihre Einwirkung 
auf die Kristallausbildung und elektrische Loitfiihigkeit.

• [Z. f. Metalik. 1920, 15. Nov., S. 427/30.]
L. Guillet und A. Portevin: E in fluB  v o n  E isen  

au f  dio m o c h a n isc h e n  E ig e n so h a f te n  vo n  ge- 
gossenem  A lum in ium .*  Eisen in gegossenem Alu
minium steigert die Harto und vcrm indert die Schmeidig- 
keit; sohon bei Gcgenwart von 4 %  Fe yertragt die Legie- 
rung keine Formandcrung mehr, sie ist sprode. [Rev. Met. 
1920, Nov„ S. 753/6.]

MetallguB. T. F. Jennings: K u p fe r  fu r  Form guB  
im K u p p e lo fe n  geschm olzon .*  Bai der U tah Copper 
Co., Garfield, wurdo das Metali fur mehrere 2 t  schwere 
Guflstuckc im Kuppelofen wio folgt erschmolzen: In  der 
ubliohen Weise wurdo der Whitingofen m it Holz ange- 
hcizt. Auf den Fullkoks kam eine Lage Holzkohle, dann 
€20 kg Kupfer, wieder Holzkohle, Satzkoks, Holzkohle, 
Kupfer usw. Auf diese Weise wurde die Schwefelauf- 
nahme aus dem Koks verhindert. Der Wind hatte nur 
geringe Pressung. Die GieBpfanne wurde yorgewarmt 
und etwa 10 Minuten vordem  Abstich % Chlorkalzium, 
unmittelbar vor dem Abstich Holzkohle auf den Boden 
der Pfanne gegeban. Vor dom GuB wurdo Phosphor- 
kupfer oder ein anderes Desoxydationsmittel in die 
Pfanne gegeben. [Foundry 1920, 1. Dez., S. 946.]

S p ritzguB . Aaweisungon zur Einrichtung einer 
Form bauwerkstatt fiir SpritzguB. [Metali 1920, 10. Dez., 
S. 313/6.]

P h y s ik a l is c h e  P ru fu n g .

Allgemeines. D er S ta n d  des M a te r ia lp ru f  ungs- 
wesens.* [St. u. E. 1920, 25. Nov./2. Dez., S. 1606/12.] 

P ru fu n g  y o n  S ta h l. Allgemeine Erorterung der 
Gesiehtspunkte, die bei der Ausfiihrung von Unter- 
suehungen und Priifungen von Stahl maBgebend sind; 
insbesondere wird darauf hingowicssn, daB die Prufung 
sich dem jeweiligen Verwendungszweck anpasssn soli. 
[Engineer 1920, 3. Dez., S. 561.]

HSrtepriilung. K u g o lsch lag h am m er.*  Boschrei- 
bung eines Apparates zur Ausfiihrung von Harteproben 
im Betrieb. [Werkz.-M. 1920, 30. Dez., S. 580/1.] 

H a r te p ru f  ung.* Baschrieben wird eino Ritz- 
methode, dio es gestattet, in Metallegierungen die unter- 
schiedliche Harto der yersehiedenen Gefugebildner zu be- 
stimmen. [Ir. Ago 1920, 30. Dez., S. 1727/30.]

F. Wiist und P. Bardenheuer: H a r te p r ii fu n g  
d u ro h  dio K u g e lfa llp ro b e .*  Bericht folgt. [Mitt. 
aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut fur Eisenforsehung 1920,
Ł Bd., S. 1/30.]

Blegeversuch. F. M. Farm er: D au e rb ieg em a- 
sehine.* [Am, Mach. 1919, 1. Nov., S. 271. -  Vgl. 
St. u. E: 1920, 18. Nov., S. 1562.]

Kerbschlagversuch. Th. E. Stanton und R. G. O. 
Batson: D ie K e rb so h la g p ro b e . Berioht folgt. [Engi- 
neeriug 1920, 3. Dez., S. 735.]

R. H. Greayes und H. Moore: U e b e r K e rb sc lila g -  
v e rsu o h e . Berioht folgt. [Engineering 1920, 3. Dez., 
S. 735.]

A. Cornu-Thónard: Dio K e rb so h la g p ro b e .*  Be- 
rich t folgt. [Rev. M6t. 1920, Aug., S. 536/54; Sept., 
S. 584/614; Okt., S. 648/67.]

Magnetische Prufung. A. W. Smith und H. E. Ham • 
mond: N e u tr a le  M a g n e tis ie ru n g  in  E ison . Phys. 
Rov. 1920, 15, S. 249/55, naoh Physik. Ber. 1920, 1. Dez., 
S. 1501.]

Sonderuntersuchungen. P. Ludwik: U o b er e in  
n eu es  V e rfa h rc n  z u r  B e s tim m u n g  d e r  S ch m ei- 
d ig k o it y o n M e ta lle n  un d  L eg ie ru n g en .*  [St. u. E. 
1920, 18. Nov., S. 1547/51.]

K arl Sipp: D ie S c h o rp ro b e  in  ih r e r  A n w en 
d u n g  bei GuBoison.* [St. u. E. 1920, 23./30. Dez., 
S. 1697/704.]

A. Kessnor: D io P ru fu n g  d e r  B e a r b e i tb a r k e i t  
d e r M otallo .*  Begriffe „H arto" und „B3arbeitbarkeit“ . 
Schaubild des Bohryersuches. Versuche ubor die E rm itt- 
lung eines Normalmetalles. Yorsuche uber die Anwendung 
des Bohryerfahrens zur Bestimmung der Bearbeitbarkeit 
einiger Motallo. Bericht folgt. [W.-Teohn. 1920, 15. Dez., 
S. 633/9.]

®r.«3ttg. Cl. Findoison: V erB uche u b e r  d ie  Be- 
a n sp ru o h u n g o n  in  d e n L a sc h e n  e in e s  g es to B en en  
F la e h c iso n s  boi V o rw en d u n g  z y l in d r i s c h e r  B ol- 
zon.* [Forschungsheft 229 des V. d. I., Barlin 1920.]

M e ta llo g ra p h ie .

Allgemeines. F o r t s o h r i t t e  d e rM e ta l lo g ra p h ie .*  
(Januar bis Marz 1920.) [St. u. E. 1920, 9./16. Dez., 
S. 1671/6; 23./30. Dez., S. 1722/8.]

K. Neu: M e ta llo g ra p h is o h o  U n te rs u o h u n g e n  
e in ig o r  in  d e r  P ra x is  h iiu f ig e r  y o rk o m m e n d e r  
M a to r ia lfo h lc r  im  so h m ie d b a re n  E isen . (Vortrag 
y o rder Vorsammlung der Eisonhutte Sudwest.) [St. u. E. 
1920, 4. Nov., S. 1495.]

P. Cheyenard: E rm ł t te lu n g  d o r H a lte p u n k te .*  
Naoh einem Hinweis auf die W ichtigkeit der thermisohen 
Analyso, besonders boi Spezialstahlen, wird ein Apparat 
zur Ermittolung der Haltepunkto beaohriebon, der auf der 
yersehiedenen Ausdehnung (dilatation) der untersuohten 
Stoffo boi yorsohiedenen Tcmperaturon beruht; er be- 
sitzt zwar nicht die Genauigkcit der bisher fur wissen- 
sohaftliche Untersuohungen angewandten Methoden, eig- 
net sich aber durch soine leichto Handhabung und Beine 
Unempfindlichkeit gegon iiuBero Storungen fur eine be- 

. triebsmaBigo Verwondung. [Rov. Met. 1920, Okt., 
S. 687/95.]

M. M. Matyeieff: M ik ro sk o p isch o  B e s tim m u n g  
d e r  A rt d e r  n ic h tm e ta l l is c h o n  E in se h lu s se  in  
E isen lo g ie ru n g en .*  Bericht folgt. Rev. Mśt. 1920, 
Nov„ S. 736/52.]

G. F. Comstock: U e b e r  T ie f i itz u n g  b e i Sohi»- 
nen.* An Hand von Lichtbildorn wird die BloBlegung 
yon MitorialunrogolmaBigkoiten und der Vorzug einca 
Titanzusatzes boi dor Schienenorzougung erortert. [Met. 
Chem. Eng. 1920, 1. Dez., S. 1081/2.]

Róntgenographie. S. Nishikawa und G. Asahara: 
M e ta llu n te rs u c h u n g  d u ro h  R o n tg o n s tra h le n .  
[Phys. Rev. 1920, 15, S. 38/45, nach Physik. B_‘r. 1920,
1. Doz., S. 1486.]

H. Rassow: E in fa o h e  M eth o d e  z u r  B e s t im 
m ung  vo n  S c h m e lz p u n k te n  un d  k r i t i s c h e n  
T cm p e ra tu ro n .*  Bericht folgt. [Z. f. anJrg. G.iemie 
1920, ll .N o y ., S. 117/50.]

A. P. M. Fleming und J . R. Ciarkę: D ie y e rw e n 
d u n g  d e r  R ad io lo g io  z u r  U n te rs u c h u n g  r o i  
M a te ria lio n .*  Geschiohtliches. Tneoretische Ausfiih- 
rungen. Apparaturon. Industrielle Verwendungen. [Eagi- 
neering 1920, 24. Dez., S. 850/2; 31. Dez., S. 877/9,]

Einrichtungon und Apparate. E le k t r is o h e r  L a - 
b o ra to r iu m so fe n . Dar besohriebene Ofen ermogliolit
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eine Erhitzung auf 2200 bis 2300° O von Zimmertem- 
pera tu r an in 20 Minuten. [Ir. Coal Tr. Rev 19‘’0
24. Dez., S. 869.]

H. Scott und J. R, Freem an: V e rv o llk o m m n u n g  
des „ R o s e n h a in “ -O fen s f u r  dio th e rm is c h e  A n a - 
lyse.*  [Am. Inst. Min. Met. Eng. 1919, Aug., S. 1429 
nach Rcv. de Mśfc. E x tra its  1920, Okt., S. 469/71.] 

Aufbau. J. H. Whiteley: D ie  V c r te i lu n g  des 
P h o sp h o rs  im  S ta h l  zw isc h e n  don  P u n k te n  
Ac, u n d  A c3. (Vortrag yor dem Iron  and Steel Insti- 
tu te.) [St. u. E. 1920, 4. Nov., S. 1496/7.]

H. Le Ohatelier: D ie  P h a se n ro g e l. Betonung der 
Notwendigkeit, boi Anwendung der Phasenrogel alle be- 
gleitenden Faktoren zu berucksichtigen. [Oomnt rend 
1920, 29. Noy., S. 1033/8.]

P. Dejean: H iir tu n g s th e o r ie n .*  Zusammenstel- 
Iung und kritische Beleuchtung einer Anzahl von Har- 
tungstheorien unter besonderer Bjrucksichtigung der 
N atur des Martensits. Eine TOllstandige K larung ist bis 
heuto nicht erreicht; weitero umfangreiche Untersuchun- 
gen sind erfordorlich. [Tcchn. Mcd. 1920, Okt., S. 401/6.] 

J . Galibourg: D io G le ich g ew ich tsd i& g ram m o  
S°630/41] iŁrCn L u g ie ru n g c n '* [Rcv- Mót. 1920, Sept.,

E. Maurer: U e b e r  d a s  B c ta -E is e n  u n d  u b e r  
H iir tu n g s th e o r ie n .*  Bericht folgt. [Mitt. aus dem 
Kaiser-W ilhelm-Institut fur E.senforschung 1920, I  Bd 
S. 39/86.]

R. R uer und J . Biren: U e b e r dio L o s lic h k e it  
des G ra p h its  in  g esch m o lzen o m  E isen .*  Bestim
mung der Loslichkeit des Graphits in geschmolzenem 
Eisen zwischen 1152 bis 2500°. Bai 1152° betrug die 
Loslichkeit 4,25 %  Graphit, bei 2500 0 9,54 % Graphit. 
Berichtfolgt. [Z.f. anorg. Chemie 1920,6. Okt., S. 98/112.] 

L. Guillet und A. Porteyin: D ie , , G le ic h w e rtig -  
k o itsk o e f f iz ie n te n * 1 in  te r n i i r e n  L eg io ru n g e n . 
EinfluB des Zusatzes eines d ritten  Stoffes zu einem Zwei- 
stoffsystem auf die Lage des Eatektoids in Stahl, Messing 
Bronze. Rechnerischo Erm ittlung des „  Gleichwertig’ 
keitskoeffizienten“. [Rcv. Mót. 1920, Aug S 561/ 7 ] 

Holzfaserbruch. SDr.-Sng. E. H. Schulz und 2>r..Qni.
J . Goebel: U e b e r d en  H o lz fa s e rb ru c h  im  S ta h l*  
[St. u. E. 1920, 4. Nov., S. 1479/85.]

J . J . C.ihade: H o lz fa s e rb ru c h  in  Q u erze rre iB - 
p ro b o n  au s  v e rs c h ie d o n e n  S o n d e rs ta h le n .*  (Vor- 
trag  vor dem Iron and Steel I.istitute.) [E.igineorinK
1919, 26. Sept., S. 421; Engineer 1919, 3. Okt., S 327- 
Ir. Coal Tr. Rcy. 1919, 19. Sept., S. 374. -  Vgl. St. u e ’
1920, 11. Nov., S. 1527/31.]

Rekristallisation. Dr. G. Masing: S tu d ic n  u b e r  
R e k r i s ta l l i s a t io n  y o n  k a l tg e re c k te n  M eta llen . 
R e k r i s ta l l i s a t io n  d es Z in n s  u n d  d es Z inks.*  
(Vortrag auf der Hauptversammlung der Deutschen Ge- 
Bellschaft fur Metallkunde am 20./23. September 19“>0 ) 
Bericht folgt. [Z. f. Metalik. 1920, 1. Dez., S. 457/98.]

A. E. W aite: U eb er R e k r i s ta l l i s a t io n  bei 
D am  pf k e ssc lro h ren .*  Vorfusser bespricht Schaden 
an Dampfkesselrohren, die zunickzufuhren sind auf Gas- 
blasen, Sprodigkeit durch aufgenommenen Wasserstoff 
und Rekristall.sation. Besonders der letztere Punkt wird 
eingehender behandelt. Ais Ab ulfe wird yorgeschlagen, 
fur die bisher aus ganz weieciem E sen hergestellten Rohre 
ein Materiał m it etwa 0,30%  C zu wahlen, womit auch 
bereits guto Erfolge erzielt worden sind. Auf jeden Fali 
t r i t t  boi dieser Zusammensetzung eine Rekristallisation 
nicht mehr in die Erscheinung, wahrend sie bei 0,25 %  C 
noch yorhanden gewesen sein soli. [Mech. Enc. 1920 
Noy., S. 603/6 u. 618.]

G. Tammann: Z u r D e u tu n g  d e r  R e k r i s t a l l i 
sa tio n .*  Die Bedingungen dar Rekristallisation kalt- 
bearbeiteter Metallo werden erortert. Sie s >11 naoh einer 
nćuen Tneorie des Vorfassers in einer Umlagerung der 
Atome zu neuen Kristallen bostehen. [Z. f. anore Chem 
1920, 15. Okt., S. 163/178.] g'

Kalttearteltung. G. Tammann: D ie G asab g ab e  
k a l t  b e a r b e i te te r  M e ta lle  w a h re n d  ih r e r  Re*

k r i s ta l l i s a t io n .  Versuche m it Kupfer und Eloktrolyt- 
eisen zeigten, daB die groBto Gasentwicklung bei den 
Temperaturen stattfindet, boi denen die Geschwindigkeit 
der Aanderung dor durch die Kaltbearbeitung yerursach- 
ten  Eigenschaften am groBten ist, bei Kupfer zwischen 
200 und 300 °, bei Eisen zwischen 500 und 600 °. Die 
Untersuchung der freigcwordenen Gase ergab, daB es 
sich bei K  ipfer um C02 und CO handelt, bei Eisen um 
Ha und CO. [Z. f. anorg. Chem. 1920, 29. Dez., S. 278/80.]

C h e m is c h e  P ru fu n g .
Allgemeines. Dr. Tli. Doring: F o r t s e l i r i t t e  au f 

dem  G eb ie to  d e r  M e ta lla n a ly s e  im  J a h r e  1919. 
Neuerungon in der analytischen Untersuchung voń 
Kupfer, Silber und G >ld, Zink, Kadmium, Queeksilber, 
Aluminium, Zinn, Blei, Arsen, Antimon, Mangan, Eisen, 

lokol und K ibalt, Platin und Platinm etalle. [Chem -Ze 
1920 30. Nov„ S. 893/4; 11. Dez., S. 933/5; 18. Doz.', 
S. 691/3; 21. Dez., S. 967/9.]

Apparate. Dr. Eduard Moser: E in fa c h e r  e le k 
t r i s c h e r  H e iz a p p a r a t  zum  E in d a m p fe n  yo n  
F lu s s ig k e i te n . [Z. f. ang. Cnem. 1920, 30. Noy., S. 300 } 

Schlacken. F. Wust und N. Kirpach: U eb er die 
S ch lack e n  b e s tim m u n g  im  S ta h l . B jricht folgt. 
[Mitt. a u^de m^Kajse r - Wilłielm -Inst i tu  t  fur Eisenforschung

Legierungen. J. R. Camp und J". W. Marden: A n a ly se  
vo n  M o ly b d an -, K o b a lt-  u n d  C h ro m le g ie ru n g e n . 
Bestimmung von Mjlybdan, Kobalt und Carom in S tellit. 
[J. Ind. Eag. Chem. 1920, Okt., S. 998.]

Gase. Alcx Piechota: E in  n e u e s  A b s o rp t io n s -  
m i t t e l  f u r  sch w ere  K ó h le n w a sse rs to ffe . Ver-
fassar empfiehlt eino kalt gesiittigte Losung yon pul-- 
verisiertem K iliumbiehrom at in konzentriertor Schwefel- 
saure. [C iem.-Zg. 1920, 26. Okt., S. 797.]

R. S. Tour: G a sa n a ly se  d u rc h  A b s o rp t io n  u n d  
T it ra tio n .*  Vereinfachung der Vorfahren durch die 
yerwendung eines Gasyolumenausgleichers zum Messen 
des  ̂ Gisvmlumenrestes. [Met. Chem. Eng. 1920, 8. Dez.,

E rnst Terres: U n te rs u e h u n g e n  u b e r  d en  E in - 
luB von  S a u e rs to f f  au f d ie  E sp lo s io n s g re n z e n  

b re n n b a re r  G ase un d  D am pfe.*  U atere und obere 
Expl sion.sgrenze. Exparimentelle Untersuehungen uber 
den EmfluB von Sauerstoff in wachsendor K ^nzentration 
auf die E.tpl isionsgrenzen der yerschiedensten Gase und 
Uisgemische: yon Wassarstoff, K)lilenoxyd, Wassergas, 
ll jth a n , Aethylen, Aathan. Die Explasionsgrenzen yon 
Azetylen m it Sauerstoff - Stickstoff - Mischungen. Ver- 
suche mit Leuchtgas, m it Benzindampf und Bjnzoldampf.
[J. f. Gisbel. 1920, 4. Dez., S. 785/92; 11. Dez., S. 805/11 ;
18. Dez., S. 820/5; 25. Dez., S. 836/40.]

S o n s t ig e  M e B g e ra te  u n d  M e G ve rfa h re n .
Allgemeines. R. Strecker: D as neuo f r a n z o s i-  

sch e  G ese tz  u b e r  d ie  M aB ein h e iten . Wiedergabe 
der MaBtafel. [E. T. Z. 1920, 9. Dez., S. 980/3.]

Maschinentechnisehe Untersuehungen. R obert C. H. 
Heck: D a m p f-Z u s ta n d sg le ic h u n g e n .*  Kritischer 
Vergleich der bestehenden Formeln und Aufstollungen.
[J. Am. S. E.ig. 1920, Dez., S. 669/70.]

W e rk s b e s c h re ib u n g e n .
D ie F r ie d r ic h - A lf ro d - H u t to  zu  R h e in h a u se n  

Kurze Gesamtbisclireibung und Angabe des heutigen 
j^fangus^dar^A alagen. [Kruppsche Monatshefto 1920, ■

N o rm u n g  u n d  L ie f e r y o rs c h r if t e n .
• Nor.ian. E. H. Schulz: B r i c h t  iib e r d ie  S itz u n g  

des N irm e n a u ss c h u sse s  f u r  M eta llo  u n d  M e ta ll-  
le g ie ru n g e n  am  2. D ezem b cr 1920. [Met. u. Erz 1920 
22. Doz., S. 551/3.1

A llg e m e in e  B e t r ie b s fu h ru n g .  -
Allgemeines. C. v. Dobbeler: A n w en d u n g sm o g - 

l ic h k e i te n  von  g ra p h is c h e n  R e c h e n ta fe in .*  TBe- 
tn e b  1920, 10. Dez., S. 105/10.]
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W. Schwarz: B e tr ie b s b i la n z  - K o n tro l lre c h -
nung. Angabo eines Verfahrens zur Gegenprufung der 
Naehkalkulation. [Betrieb 1920, 25. Dez., S. 161/2.] 

M. Lebeis: B e itra g o  z u r  Sel b s tk o s te n re o h -  
nung. Selbstkostenreehnung und Betriebsorganisation. 
Bezeiehnungen. Zergliederung des Verkauispreises. [Be
trieb 1920, 25. Dez., S. 159/60.]

Lucas: K o s te n b u c h f  u h ru n g . Ueberwachung und 
Verbesserung des Betriebes. Mitarbeit der Betriebe- 
ingenieure. [Betrieb 1920, 25. Dez., S. 157/9.]

Johannes Fischer: TJeber den  E in fluB  y e ra n d o r-  
lic h e r M a te r ia lp re is e  und  L ohno au f d ie  F e r t i -  
gung. Bestimmung'des Uebergangea der Wirtschaftlich- 
keit yon einer Fertigungsart auf die andere. [Betrieb 1920 
25. Dez., S. 155/7.]

Wilhelm O. Mueller: E in  B e itra g  z u r  F rag o  d e r  
fe s ten  und  y e ra n d o r lie h e n  U nkoston .*  Abhangig- 
keit der Unkosten vom Besehaftigungsgrad. [Betrieb
1920, 25. Dez., S. 153/5.]

Schilling und Gorlitz: G ru n d la g e n  f u r  dio O r- 
g a n is a tio n  von  U n te rn e h m  ungen . Einteilung von 
Unternehmungsformen. Organisatior.sglieder, Endstufen 
undihre Verkettung. [B etn tb  1920, 25. Dez., S. 137/42.] 

Taylorsystem. Frank B. Gilbreth: D ie eino b es te  
A rt d e r  A rb e i t s y e r r ic h tu n g .  Der Verfasser glaubt 
den Weg weisen zu konnen durch die Vornahme yon 
Bewegungsstudien, welche die BewegungBekmente fest- 
zustellen und genau zu messen gestatten. [Praktische 

■ Psychologie 1920, Dez., S. 65/70.]

G e s e tz  u n d  R e ch t.

Max Wellenstein: D ie V o rk rie g sv c rtr iig e  n ach  
dem R e c h t des F r ie d e n s y e r t r a g s . [St. u. E. 1920,
4. Nov., S. 1486/9.]

LuB: In w ie w e it  w ird  d as R e ic h s w ir ts c h a f ts -  
g e ric h t d u rc h  dio A b ru s tu n g s -E n ts c h a d ig u n g s -  
R ie h t l in ie n  g e b u n d e n ?  [St. u. E. 1920, 9./16. Dez.,
5. 1664/7.]

W ir ts c h a f t l ic h e s .

Brandi: S o z ia l is ie ru n g  d e r  K oh le  und  ih re  
Folgo au f B e tr ie b s te c h n ik  u n d  -o rg a n iśa tio n . 
Eine Sozialisierung der Kohle im Sinne der Vorschlage 
von Rathenau und Lederer wurde die gesunden Grund
lagen unserer Wirtschaftefuhrung im Bergbau erschuttern 
oder beseitigen. [Wirtschaftliehe Nachrichten aus dem 
Ruhrgebiet 1920, 26. JNov., S. 777/81.]

E. Brandi: D ie S o z ia lis ie ru n g  des K o h len - 
bergbaus. [St. u. E. 1920. 9./16. Dez., S. 1656/63.]

Dr. W alter K. WeiB: D ie V ersch m elzu n g 8 v o r- 
gange in d e r  M o n ta n in d u s tr ie .  Darlegung der all
gemeinen Griir.de der ZusammenschluBbestrebungen und 
Aufzahlung der wichtigsten Konzerne. [ElektrotechniBche 
Zeitschrift 1920, 9. Dez., S. 979/80.]

de Grahl: D e r A b b au  d e r  K o h le n p re ise . Unter- 
suchung uber Preispf litik, insbesondere den Abbau der 
Kohlenpreise. Die Ursache der Verteuerung nller Erzeug
nisse liegt nach Ansieht des Yerfassers nicht boi den hohen 
■f-ohnen und der geringeren Leistung deB Arbeitnehmers. 
[Glasers Annalen fur Gewerbe und Bauwesen 1920,15. Dez.,
S. 89/95.]

^Statistisches.
Die Geschaftsergebnisse der deutsehen Aktiengesellschaften 

im Jahre 1917/18.
Nach der von dem Statistisehen Reichsamte seit 

dem Jahre 1907 regelmaBig yeroffentlichten Statistik 
uber die Geschaftsergebnisse der deutsehen Aktiengesell
schaften1) waren am 31. Dezember 1919 insgesamt

l) Die Geschaftsergebnisse der deutsehen Aktien- 
gesellsebaften im Jah re  1917/ 8. Bearbeitet im Śtatisti- 
schen Reichsamte. (Yierteljahrshefte zur Statistik des 
deutsehen R ei.hes, 29. . g., l:2u , H. 2, S. i04 ii. —  
vgl. S t.u .E . 1919, 9. Okt., S. 1220/3.

Dr. Jordan-M allinckrodt: Z w a n g sa n le i he u n d  
A u s la n d s k re d it .  Sehlagt vor, auf das Reichsnotopfer 
oder auf die darin eingebaute Zwangsanleihe diejenigen 
Bc-trago, welehe die einzeinen Zensiten in Form von Ver- 
pflichtungssehcinen zugunsten einer Allgemeinen Kredit- 
genossensohaft zur B^schaffung von Auslandskredit 
garantieren, bis zur Hohe des Betriebskapitals oinzu- 
rechnen. [Deutsche Industrie 1920, 25. Dez., S. 727/8.]

Dr. E rnst Jungst: Dio b e rg b a u lic h e  G ow in- 
n u n g  dea n ie d e r rh e in is c h -w e s tfa l is e h e n  B e rg - 
b a u b e z irk s  im  J a h r e  1919. [Gluekauf 1920, 25. Dez 
S. 1007/79.]

®r.»3[ng. H. E. Bokor: Z u r K o h le n w ir t s c h a f t  
GroB bri ta n  ni on s. Uiitersucht die gegenwartige Kohien- 
lago Englands und bringt u. a. Angaben iiber dio Kohlen- 
knappheit der Welt. [Gluekauf 1920, 30. Okt., S. 884/8.]

H .W .Paul:D ic E ise n i nd u s t r ie  J a p a n s  im  K rieg e  
[Gluekauf 1920, 11. Dez., S. 1025/7; 18. Dez., S. 1040/51.]

II. W. Paul: J a p a n is c h e  B e rg b a u -  un d  H u t te n -  
u n te rn e h m u n g e n  im  A u s la n d . [Gluekauf 1920
25. Dez., S. 1064/6.]

D ie E is e n in d u s t r io  u n d  E rz a u s f u h r  B ra s i -  
liens. BMiandelt die Eisenerzyorrate, Eisenerzeugung, 
Brennstoffyorkommen und VerkehrsverhaItnisso Bra- 
siliens. Boi dor Besprechung der Erzausfuhr werden 
dic Besitzycrhaltnisse der Erzgruben kurz gestreift. 
[Lateinamerika (B) Mitteilungen uber Brasilion 19q0 
Aug., Nr. 7/8, S. 90/4.]

S o z ia le s .
Dr. Hermann K nott: K le in e  A k tie n . B etont dio 

Nutzlichkeit der Kleinaktie und schneidet einige wichtigo 
Fragen bei der gesetzlichen Regelung an. [Wirtschafts- 
dienst 1920, 29. Dez., S. 721/3.]

Dr. M. Weigert: D ie  E n tw ic k lu n g  d e r  T a r if -  
y e r t r a g s id e e  boi den  A n g e s te llto n . [Reichsarbeits- 
b la tt 1920, 27. Dez., Nichtamtl. Teil, S. 218/21; 15. Jan
S. 264/0.]

Dr. S. Tsohiersky: D ie S te l lu n g  d e r  S o z ia l-  
d e m o k ra tie  zu den  K a r te l le n . Gibt die Ansichten 
bekannter Sozialdemokraten ,zur Kartellfrage wieder und 
fuhrt den Nachweis, daB die bisherige Po litik  der P a rtii 
in dieser Frage rein opportunistisch ist. [KarteU-Rund- 
Behau 1920, Heft 11, S. 423/30, H eft 12, S. 467/75.]

E. Kleditz: E in h o i t l ic h e  U n fa l ly e rh u tu n g s -  
▼ orsehriften  in  d e r  d e u ts e h e n  E iso n - u n d  S t a h l 
in d u s tr ie .  [St. u. E. 1920, 23./30. Dez., S. 1707/11.]

V e rk e h rs w e s e n .
Sr.-gug. o. h. Dr. rer. pul. e. h. W. Beukenberg: Dio 

I n d u s t r i e  un d  dio E is o n b a h n ta r i f r e fo rm . Aus- 
fuhrliche Schildorung des neuen Tarifaufbaus. [Deutsche 
Industrie 1920, 4. Dez., S. 671/4.]

B ild u n g  u n d  L J n te rr ic h ts w e s e n .
Von den  E rw e ite ru n g s b a u to n  d e r  T eo h n i-  

sch en  H o eh sch u lo  M unchen .*  Auszug aus der 
Denksehrift zur Feier des 50jahrigcn Bestehens'. [Schweiz 
Bauz. 1920, 4. Dez., S. 260/6.]

S ons tig es .
K it te  u n d  K le b m itte ł .  GroBe Anzahl Vorschrif- 

ten fur allerlei K itte fur dio Metallindustrie. [Metali 1920
10. Dez., S. 316/8.]

5714 Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften 
auf Aktien mit einem Aktienkapital im Nennwerte von
6298,5 Mili. Jl ta tig ; unter Einbeziehung der am 31. De
zember 1919 in Liquidation oder Konkurs befindlichen 
Unternehmungcn waren 6164 Geśellschaften m it
21 605,8 Mili. M Aktienkapital yorhanden. Dio in  den 
fruheren Statistiken aufgefiihrte Verrechnung a lle r  be- 
stehenden Aktiengesellschaften nach der Zahl und dem 
Stando vom 30. Jun i 1918 is t in der yorliegenden Ver- 
offentlichung n ic h t  enthalten, ebenso sind die in Liqui- 
dation und in Konkurs befindlichen Gesellschaften auBer 
Betracht geblieben. Aber auch von den ta t ig e n  Aktien- 
geaellschaften kamen viele fur die Statistik  nicht in Frage. 
Es waren dies besonders: 1. GeBellschaften, die Bilanzen 
oder Gewinn- und Verlustreehnungen im Berichtsjahre
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o f co*

C5
cT

CS !>■co »ô  
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1917/18 nicht veroffcntlichten, weil sie noch nicht lange 
genug bestanden; 2. Gesellschaften, dio zwar Bilanzon 
veroffentlichten, aber in einer derartigen Form  und An
ordnung, daB sie auch m it Hilfe von Riickfragen des 
Statistischen Reichsamtcs n icht verwendbar gemacht 
worden konnten; 3. Gesellschaften, dio im Berichtsjahre 
Sanierungen vorgenommen hatten und dereń Gewinne 
demnach ais Buchgewinne anzusohen waron; 4. Gesell
schaften, dio zwangsweise verw altct wurdon; 5. Gesell
schaften, dio von der Aufstellung einer Bilanz befreit 
w aren,• ferner blieben unbcriieksichtigt 103 Nebenleistungs- 
gesellschaften m it oinem Aktionkapital im Nennwerto 
von 58,2 Mili. J l, sowie acht Gesellschaften m it rd .
3,9 Mili. Jl Alrtien kapitał, die ais Kartelle oder Syndikate 
auszuscheiden waren. Zu diesen verschiedenen Arten, die 
zusammen in einer Anzahl von fast 600 Gesellschaften 
auftraten, kamon dann noch etwa 300 Unternehmungen, 
die satzungsgemaB keinen Gewinnausteil verteilen oder 
diesen auf einen Hochstsatz beschranlcen, ferner die Unter- 
nehmungen, dereń Zwecko nichtwirtschaftlicher Natur 
sind. Yon den insgcsamt vorhandenen 5714 tatigen 
Aktiengesellschaften sind nach Boriicksiehtigung allor 
Abgiingo nur 4723 Unternehmungen, die sich ais reine 
ErwerbsgeseUschaften darstellen in  dio Statistik  aufge- 
nommen worden. Ih r oingezahltes Aktionkapital belief 
sich am 30. Jun i 1918 auf 16 298 G98000 J l. Davon ent- 
fislen

auf
Gesell-
Bchaften

mit eingezabltem 
Akfcienkapital 

in 1000

Preufien . . . . . . . . 2626 10 385174
Sackscn................................ 486 1 321 251
B a y e rn .................... ... 406 1 145 565
Baden . .............................. 194 678 945-

161 667 880
W iirttem b e rg .................... 149 367 098

143 258 603
ElsaB-Lotliringen . . . . 126 431 088
Hessen ................................ 72 293 725
Braunschweig . . . . . . 55 140 528
Uebrige B undesstaaten. . 305 608 841

Aus den iibrigen reichhaltigen Zahlenangaben der 
S tatistik  teilcn wir in den Zahlentafeln 1 und 2 (S. 136/7) 
das fiir die Eisenhiittenindustrie, den Bergbau und die 
Maschinenindustrie Wichtige m it; dio oingehenden Ueber- 
schriften der oinzolnen Spalten in den Zahlentafeln 
machen weitere Erklarungon iiberfliissig.

W irtschaftliche Rundschau.
D ie  Lage des englischen  E isenm arktes  

im D ezem b er  1920.
Die Stiinmung am englisehen Eisenmarkt war im 

Berichtsmanat ausgesprochen flan. Die schon foit 
Wochen vorhandeno Geschaftsstille łiielt nicht nur an, 
sondom wurde im HimbBok auf die alljiihrlich um dio 
Wełimachtstage omfcrotende Ruhe besnaŁe beangsbigend, 
so daB man der weitoren Entwieklung am Jahresende mit 
ciniger Besoignis entgegensah. Die Erzeuger hielten an 
den schon emige Monate in  Geltung bcfindlichon Preisen 
fiir Profile, Stabstahl usw. der Verein;iigung der Eiscn- 
industriellen fest. In  anderon Eisenerzeugnissen wnrdcn 
Preisnachliisse gewalirt, dio aber nicht dazu beitrugem, 
die Geschaftstatigkeit lebhafter zu gostalten. Kie Ver- 
brauchor beharrten in  ihrer abwartenden Haltung, da 
allgemein eine Preisherabsetzung erw artet und fiir not- 
wendig gehalten wuade, um diie Kauflust zu; beleben. Selir 
empfimdlich maehte sieh auch der Wettbowerb des Fest- 
landes am britischen Markte selbst bemerkbar, neben 
den belgischen umd franzosischen Werken tr a t neuerdings 
auch der deutsche Wettbewerb mehr hervor. Da die 
Preisangebote dor Festlandswerke durchsehiiittiich um 
eoinige £  unter den englisehen standon, so wurden die an

den Markt kommenden Gesehafto meist von jenen herein- 
gełiolt. Die allgemeine Marktlage am Ende des Jalircs 
wurde auf der Londoner Borso duroh don Hinweis eines 
Besućhers gekennzeiehinet, daB er Triigor im Jahre 1920 
zwischen den beiden Grenzen von 33.10 und 12.10 £  
gekauft habe. Dio Werke waren vou Welihnachten bis 
teilweise uber Neujahr hinaus grofitenteils auCer Bctriob, 
und die Wiederaufnahme dor Arboit erfolgte in  diesem 
Jahre yielfach langsamer umd spiitor ais sonst. — Past 
noch schlcchter ais am foeimiseihen Markte war die Nach- 
frage von Uebcrsee, wo ebenfalls der festlandische W ett
bewerb stark heryortrat. Die britisdhen Werke suchten 
ihm zwar durch Preiisnachlasse zu begegnen, konnten 
sieh jedoch noch nidht zu don notigen kriiftigon Preis- 
absfcrichon entschlieBen, obwobl śle im AusfuŁrgescliaft 
an Miindestprefeo inidht gebunden waren. Die Ausfuhr 
ven Eisen- uind Stalilerzeugnissen erfuhr Łm Dezember 
caine weitere Abnnlhmo, ujnd zwar von 239 000 gr. t  fan 
Noyember auf 191 000 gr. t  im Bcrichtsmonat, wahrend 
die Eimfdhr von 159 000 gr. t  im Noyember auf 204 000 gr. t  
im Dezember stieg. Besondors stark hob sieh im Jahre 
1920 di® Einfulir von Alteisen, Roheisen und Ilalbzeug 
gegeniiber dem Vorja3ire, und zwar von insgcsamt 
352 000 gr. t  auf 962 000 gr. t, d. Bt /um 173 o/0. Die Emt- 
wickltung des A o f i o a h a n d e l s  i n  E i s e n  u n d  
S t a ł i l  in dem abgclaufenon Jahre, yergliehen m it 1919 
und 1913 zerjgt die folgendo Aufstellung:

In 1000 groB tons

E i n f u h r A,u s l u h r

1913 1919 1920 1913 1919 1920

233,0 52,6 75,0 443.2 171,2 261,2
F e b ru a r .................. 193,4 46,4 72,0 363.5 110,4 231,1
M a r z ...................... 195,8 85,1 72,5 398,6 160,1 295,7

195,5 14,6 71,2 470,0 174,2 274,4
178,2 35,3 83,4 463,2 208,8 332,9
188.9 40,9 131,5 427,1 196,1 287,7

Juli . . . . . 176,2 48,1 142,4 455,6 192,5 373,0
165,8 51,2 166,2 395,7 216,5 279,3

September . . . . 181,2 76,4 173,9 394,8 192,0 256,3
215,3 88,3 188,9 435,5 202,1 277,2

XoTember . . . . 187,3 73,8 158,9 430,1 205,3 238,9
Derembcr . . . . 231,9 58,9 204,4 373,4 235,1 191,0
Januar/Dezember 2343,2 621,6 1544,2 5049,1 2262,2 3298,6

Am K o h l e n  inąTkt war das Geschaft Anfang De- 
zember etwas lebhafter, wurdo aber um die Monatsmitte 
ruhiiger, da Preisriiekgauge erwartet wurden, die auch 
in  ziiemlich betrachtłichem Umfamge fiir eimzelne Sorten 
eintraten. Masehiinenkohlen sanken von 80 auf 60 S, 
Kłeinkoihlen von 60 auf 35 S. Diie Forderung, die schon 
in den drei dem Bergarbeiterausstande folgenden 
Wochen erheblich zugenommen hatte, hob sioh iii den 
nachsten Wochen weiter und betrug in  den Wochen vom
28. Noyember bis 25. Dezember: 5,18 — 5,21 ■— 5,31 und 
4,54 MM. gr. t .  — K o k s  war in reichlichon Memgen 
yorhanden, so dafi die Hochofcm in yollem Betiiebe ar- 
beiten konnten, wenn sćdh auch dio Kokserzeugung wiih- 
rend der Weiihnaohtsfeiertago yerriingerte." Dio Preise 
blieben trotz Fallens der Kohlenpreise' unyerandert zu 
etwa 66.6 S  fiir m ittlere Giite frei Hochofen.

Der E i s e n e r z  markt lag sehr ruliig, da dło stillere 
Lago des Roheisen- und Stahlgeschaftes auf den Erzmarkt 
zuruekwirkte. Die Verbraudier yerfiigtcn uber erhob- 
liche Vorrato und konnten sieh zu Neuabsehliissen nicht 
entschlieBen. Die Zufuhr war im , Dezember etwa 50 o/o 
grofier ais im. Noyember. Die Gesamteinfuhr vou Eisen
erz dm Jaiire 1920 stollte sich auf rd. 6 1/2 Mili. gr. t  
gegen 5,2 Mili. gr. t  im Yorjahre. Dib Erzfrachtem 
gimgen weiter zuriiek und betragen von Bilbao nacli 
Middlesbrough Endo des Monats etwa 15 S  gegen 18,6 S 
Ende des Vormonats, wahrend sio von den Mittelmeer- 
Erzhafen fiir grofie Dampfer bis zu 13.6 und sogar 
12 S  sanken. Bestes Biibao-Rubio-Erz kostote Ende De
zember 49 S  cif Tees-Hafen bei einer Fraehtgrundlago 
von 17 8. — I n M a n g a n e r z  war der M arkt ebenfalls 
flau und die Preise gebon mach auf 2.6 S  dib Binheit cif 
gegen 3 S Ende Noyember.
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In  R o h e i s e n  herrsehte fiir Giefioreisortc.n, das 
immór noch knapp war, yan soiten des Anliindlschen Vor- 
brauchs gute Naehfrage; es war jedoch unycrkennbar, dali 
die Abnehmor nur ihren unmittolbaron Bedarf zu decken 
suehtcn, da sio eine baldilgo Proisormafligung erwarteten; 
03 wurde deshalb womiig Roheisen iibor den Januar Mnaus 
verkauft. Dio yomolitigo Haltung wurde bestarkt durch 
billigo Augeboto von bolgilSchea Efeen, das zu £  10 und 
danm ter froi brit&die Hiifen angcstollfc wurde. Wahrend 
der Weihnaditsfeiertage standon die me&sten Yerbraudier- 
werko sfcLll und dio Lieferumigem wurden m it Ausnahme 
einiigor Betriebc, dio Weitorlieferumg begdhrtem, oinge- 
stellt. Dor UeborsdiufJ do3 erblasenon Edsems wurde auf 
Lagcr genom men. In  Puddolrohoisen lag reidilidiercs 
Angebot vor, obenso in  siliziumhaltigem Eison, dessen 
Preis um 10 auf 245 S  ermafiŁgt wurdo; halbAorte9 und 
weifles Rohoison, das stiirker angeboten wurde, war kaum 
begdirt. F u r dśe Ausfuhr stand GioCóreksteon nur aus-' 
nahmsweiso zur Verfiigung, da dio Erzeugung immer 
noch von dem heatnischen Vesrbraudi aufgenommen wurde. 
Auch die Naclifrage Tora Ausiande war nur Cering. da der 
Aufschlag von 5 <S fiir die yerbiindeton und 20 S  fiir neu- 
tralo Liinder eiinon Wettbowerb mit dem festliindisdien 
Roheisen unmdglidi machte. — Dio Vorsc!h£ffungen von 
Cleveland-Rohcisen waren im Dezember hoher ais itu 
November, sio betrugon 17 363 gr. t  (davon 8230 gr. t  im 
Kiistenverkohr und 9133 gr. i  auswiirts) gegen 12643 gr. t  
(3021 gr. rt im Kiistenverkehr und 9612 gr. t  auswiirts) 
im November. L i den letzten Jahren kamen folgende 
Men gon Cleyeland-Rohoisen zur YerscMffung:

Im KUsten- 
yerkehr 
gr. t

Auswarts ■ 

gr. t
Iosgcsamt 

gr. t
1916 . . . . . . 18 067 609 473 627 540
1 9 1 7 ...................... 21 388 504 042 525430
1 9 1 8 ...................... 73 191 337 726 410 917
1 9 1 9 ...................... 37 796 221 155 258 951
1920 . .................. 181191 245 884 427 075

In  H i i m a ł i f ;  waren die Werko bis Jahrcsande bosetzt, 
ncuo Geschafte kamen weniiger heroin. Die heimisdhe 
Erzeugung wurde gTofitenteils vom Inlande aufgenommen. 
Infolge dor durch die niedralgon Fraehten gesunkenen 
Gestehungskoston fur H am atit wurdo eimo Proishorab- 
setzung bestimmt orwartet; fiir dio Wostkiisto erfolgt© 
sile anit 10 auf 245 S, wahrend dio OstkUstein-Brzeug«r 
an^ den bisheriigen Pre&en -fosthielten. Wahrend der 
Feip^tage nahmon auch Mer dife Vorrato zu, dio Abschlufi- 
tiiti^keit war gering. —

In  F o r r o m a n t g a n  war die Nachfrage sparlieh, 
und dio im Vormonat vorge.nommeno Preisormafiigung 
um 2 £  Ibrachte keine Bolobung. Der Inlandspreis erfuhr 
um Monatsmiitte eimo weitere Hcrabsetzung um 3 £. auf 
32 £  fiir 76 bis 78 o/o. Spiegeleisen wurde ebenfalls 
um 1 auf 17 £  fiir 20 n/o ermiiiiiigt. Trotzdem bliob 
das Geschiift flau, eon woiteres FaUoa dor Preise wird 
erwartet. — Dio G e w i n n u n g  v o n  R o h o i l s e n  
u n d  S t a h l  stellte sich im abgelaufonen Jahre wiio folgt 
(1000 gr. t ) :

Roheisen FIuBstahl

3919 1920 1919 1920
1. Tierteljahr . . . * ,
2. V le rte ljab r..................
3. Viertelj*hr . . . , .
4. Y ierte ljahr..................

1978 I 2009 
1976 2136 
1743 2244 
1701 i 1612

2210
2054
1810
1820

2392 
2484 
2383 
1795 ■

Jahr 7398 | S00L 7894 9054

Entsprediond der allgemedinen stillen Lage war auch 
der S o h r  o i1  m arkt sehr ruMg, zumal da dio Ver- 
braueherworke iibor gute Vorrato yerfiigton. Dio Werke 
ersuchten soija r teilweiso i'hro Liieferorj fiir einige Zeit 
die Sendungen einzustellen. Dio Preise gabon weiter 
nach; schweTer Sohmicdoeisenschrott wurde in  Lanca- 
shire Ende Dezember zu 7 £  angoboten gejon 8.15 £

im Vormonat; schwerer Stahlsclirott, dor won% gefragt 
wurde, stellte sidh in  Siidwales 6.10 bis 7.10 £ , ge- 
biinddter Stahlschrott und Blechabfiille 6 bis 7 £ . Die 
Nachfrage nach schwcrem GuBschrott, der bisher sehr 
fest lag, wurde im Laufe dos Monats ebenfalls goriinger; 
er kósteto Ende des Mońats iin Lancadiiro 11 £ , im Śiid- 
wales 10.10 £  und mehr frei Werk.

Das Gesohaft in  H a l h z e u g  blieb werter ruMg 
und wurde durch den fostlandischon Wettbowerb ganz 
auficrordentlich umstritten, wobcdi die Preise der fest- 
liindischon Werke moch durch Augeboto auswiirtigor 
Handler uraterboton wurden. Infolgedessen gingen die 
britisdion ITalbzeugpreiso weSter zuriick; der britiseho 
Preis fiir Kniippel betrug am Jahresendo 16 £  gegon
17.10 £  Endo November, der fiir Platimon 17.10 £ , wah
rend festlandische Knuppel bis zu 10 £  fob angeboten 
wurden, Platimon zu 12 gegen 13.10 bzw. 14.10 £  
Ende des Vormonats. Die britisdio Halbzougeinfuhr ist 
von 76®00 gr. t  im Jahro 1919 auf 296 000 gr. t  im 
abgdaufenen Jahro geartiiogen.

D.os Gesdiiift in  F e r t i g e i s e n  und - s t a h l  war 
sohr fiau tind li tt im Inlande besonders unter dor Un- 
gowifiheit iiber die Entsdheidung der Werko hinsidit- 
lich dor Preisbildung. Eine Herabsetzung der Stahl-
• preise farad iedoeh nicht s ta tt; Stabelson (iron) dagegen 
wurde um 2.10 £  ermafiiigt. In  S c h i e n o n ,  waren 
dio Werko auf Grund alter AbsoMiisso nioht allzustark 
beschaftiigt, wiihrond meuo Auftrago weniger befriedigend 
einliefon. Belgisohe Worko sollen StraCenbahnsohienen 
im Sheffield zu eilnSgem £  unteir den britischen Prdscn 
angeboten haben. I n T r a g o r n  betrugon dio englisehen 
Gnmdpreise etwa 20. £ , Aufprois fiir 18 ineh. 15 S, fiir 
20 inch. 20 S  und fiir 24 iindi. 40 S , dio franzosisohen 
Fobnotiorungen wurden stark ermaBigt auf 13 £  Grund- 
prois, fiir 15 (bis 16 Sindi. 13.9 £  Und fiir 18 bis 20 inch. 
13.18 £ . Ila rto r basśsober W a l z d r a h t  wurde um
2.10 auf 29 £ , saurer um ebenaoviiel auf 30 £  erma&igt, 
wciehor :basisdier um 6 auf 20 bis 21 £ . Der Preis 
von letzterem wurde vom Festlando wesontlich unter- 
boten. In  S c h w a r z b l e c h e m  lag fast gar keino 
Nachfrage vor, dio Prciso gitngen woiter auf 27.10 £  
zuriick gegen 30.10 £  Ende dos Vormonats. — Das Uobor- 
seegesdiaft war ebenfalls sol iwach und wurdo zudem 
dureh dia Gcldverhiiltnisse iin Ausiande ersehwert. Dio 
britischen Werko yersuohten zwar, durch Nachliisse sidh 
Auftrage zu sichem, waren aber meist eSnage £  iiber den 
Preiseh des fostlandischon Wettbewerbs. ,

Die Preise fiir festlśindischc ErzcugniSse gabon im 
Dezember weiter nach und betrugen etwa fob Antworpen:

Ende
Sept.
1920

A n fang: 
Noy. 
1920

Ende
Dez.
1920

Anfang
Jan.
1921

JL £T £ £ .
Traęer ...................... 19.10 18.00 15.00 12.10
U-Eisen....................... 20. 5 18.10 15.10 13 00
Stabstahl (GrundpreU) 18.10 17.10 - 16.00 12.10
Bleche, 1/1 - U  O . . 28.10 24.-24.5 20.10—21 16. 5

16 G . . 29.10 24.15 22.00 .. —
18 G . . 30.10 25.15 23.00 —

Diia gcdriickto Lage dos W  o i fi b l e c  h mai-ktcs liefi 
kedme Zeichen der Erleichterung orkennen, weder iim In- 
lande nocJi fan Ausslamde. Da yosrlaufig auch keine Aus- 
sŁcht auf Besserung zu feestohen scMan, so yerlangerten 
diie moisten Werke die Fciertagsruhe, oinigo sollen sogar 
die Absicht habon, bis zur Wiederkehr bossorer Verf>alt- 
nisse ihre Betrilebe nicht wiieder zu eroffnen. Die Preise, 
die weiter sanken, stellton sioh etwa auf 34 S  die Kiste 
20X14; es sollen jodoah Angeboto auf 33 S  am Markte 
gewesen soón, ohne indos IGiu fer zu findon. — Die ^ la rk t- . 
lage in v e r z i n k t e n  B l e e h ę n  bliieb weiter ge- 
driickt; au6h hfer sollen Werke beabsiditigcai, die Betriebe 
zu schlifófiem, falls keino Besserung cńJntrUitfc. Di© Ab- 
schluGtatiiigkoit beschrankt siteh bei nadhgobenden Preisem 
nur auf kloime Posten.. Preieo teiłwcdso nominoll zu 28 £  
fiir 24 G-Wellbleche im Paketon gegen 32 £  Ende 
November.
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Die.Preislage iin den einzelnen onglisehen Eisen- und 
Stahlcrzeu.gn:iissen wahremd dor le tz ten ' Monaten is t aus 
folgender Aufstellung craiehtlicli:

4.Nov. 
1920 
S  d

9. Dez. 
1920 
S  d

5. Jan. 
1021 
S d

R o h e i s e n :
Olereland^Giefiercieiscn Nr. 1 237.6 237.6 237.6

»> W J) 3 J 225.0 225.0 225.0
CIevcland-Puddelrohci3cn „ 4 225.0 225.0 225.0

260.0 260.0 260.0
E i s e n :

Stabeisen, gewohnlirhe Quaiitiifc . 600.0 550.0 550.0
„ markiert (StafT.) . . . 670.0 670.0 630.0

Winkeleisen .................................... 610.0 560.0 560.0
T- Eisen bis 3 Z o li ....................... 620.0 570.0 570.0

S t a h l :  England und Wales:
Kniippel, w e i c h ........................... 360.0 330.0 320.0
Platinen . ..................................... 370.0 350.0 350.0
Schienen, 60 Pfund und mehr . . 500.0 500.0 500.0
Schwcllcn und Laschen . . . . 600.0 600.0 600.0
Trager.................................... .... . 480.0 480.0 4S0.0
"W in k e l........................................ 480.0 480.0 480.0
Rund- und Yierk*ntstabe, groOe . 520.0 470.0 470.0

n  » » kleine . 540.0 490.0 490.0
Flachę Stiibe . . . . . . . . 520—530 *- 0 1 !*■ GO O 470—480
Schlfts- und Behalterbieche . . . 490.0 480.0 480.0
Kessełbleche . . . . . . . . 620.0 620.0 620.0

690.0 590.0 550.0

Die osterreichische Eisen- und Maschinenindustrie im 
Jahre 1920. — Wio der Rechenschaftsbericht des Yereins 
der Montan-, Eisen- und Maschinenindustrie Oestorreichs 
uber die Geschiiftslago der einzelnen Industriegruppen 
ausfuhrt, hing die Gestaltung des K o h le n - u n d  Ko k a 
nt a rk te s  ausschlieBlich von den Verhaltnisscn’dcrjonigen 
Bezirko ab, dio Oesterreich m it Brennstoffen yersorgen. 
Dio geringe Forderung im Inlande hatte eine Besserung 
aufzuwoisen. Aus dem Auslande kamen nur ungenugendo 
Mengen lterein, so daB der volle Bedarf nur zum Teil 
gedeckt werden konnte. Immerliin zeigt sich im Bsrichts- 
jahro cino Besserung in der Kohlenlage und es ist anzu- 
nehmen, dafl dieso weiter fortschreiten wird. Weitaus 
ungunstiger gestalten sich die Verhaltnisso bezuglieh der 
P re is f ra g e . Dureh die Eitifuhrung einer-Kohlenabgabe 
in der Tsclieeho-Slowakei, dio Steigcrung der Kohlenpreise, 
insbesondere jedoch infolgo der Verschlcchterung der 
osterreichisehen Valuta, sind dio Kohlenpreise ins Unge- 
messene gestiegen und erschwerten dam it ganz aufier- 
ordentlich die Lage der osterreichisehen Industrie. ,

. Die E is e n in d u s tr ie  konnte im Birichtsjahre eine 
kaum nennenswerte Steigerung der Erzeugung erreichen. 
Der groBere Teil dor Rjheisenerzcugung wurde. im Aus- 
tausch m it Koks an dio Tsehecho-Sio wakei' abgegeben, 
so daB den einheimischen Ejtrieben nur geringe Mengen 
?:ur We i tc r vo ra r be i t u ng zugefiihrt werden konnten. In 
E d e ls ta h l  bestand zu Anfang des Jahres groBere Nach- 
frago vom Ausland. Im April tr a t eine bedeutende Ab- 
satzstockung ein. Die Leistungsfahigkeit der Stahl werke 
konnte infolge Kohlen- und Rohstoffmangel bei weitem 
nioht ausgenutzt werden. Gegen JahresschluB nalimen 
die Bestellnngen wieder zu, die Preise hielten sich an die- 

, jenigen des Weltmarktes. Die meisten M a rtin w e rk e  
und zahlreiche E isen g ieB ero ien  stehen wegen Brenn- 
und Werkstoffmangel nach wie vor still. Auch bei den 
arbsitenden Werken war die Aufstellung eines bestimmten 
Arb;;itsprogramms infolgo der schwankenden Kohlen- 
versorgung nicht moglich. Die Nachfrage nach D ra h t 
war anhaltend lebhaft, konnte jedoch nur teilweise be- 
friedigt werden. Die ICabelf a b r ik e n  sind reiehlich be- 
sehaftigt, ungiinstig ist dagegen die Beschaftigung der 
D ra h ts e i l f a b r ik e n . Der Absatz naeh dem Ausland ist 
infolge des auslandisehen Wettbewerbs fast unmdglich, 
im Inlande kann dagegen kaum ein Funftel der Erzeugung 
untergebracht werden. In der S c h ra u b e n -  u n d  N ie tc n -  
in d u s tr ie  haben sich die Verhaltnisse gebessort, der 
Absatz zeigt gegen 1919 eine Steigerung um etwa 15 %. 
Die Beschaftigung der W e rk z e u g in d u s tr ie  war zu 
Bsginn des Barichtsjahres ausreichend. Gegen Jahres
schluB wurden infolgo neuerlicher Lohnerhohung d ieG e- 
stehungskosten und Yerkaufspreise so hinaufgetrieben,

daB m it dem Verluste des Absatzes im Auslande gerechnet 
werden muB. Die Folgen zeigen sich schon jetzt in der 
Zuruckziehung zahlreicher Auftrage aus den Nachbar- 
staaten.

Die M a s c h in e n fa b r ik o n  waren im Jahre 1920 m it 
geringen Ausnahmen gut beschaftigt. Der Ausfall in der 
Ausfuhr naeh der Tschecho-Siowakei konnte dureli ver- 
melirto Lieferungon naeh Jugoslawien wettgemacht werden. 
Die meisten Fabrilccn yerfugen noch uber Auftrage fur 
das 1. H albjahr 1921. In  B o rg w e rk sm a se h in e n  wurden 
insbesondere Forderhaspeln und Fordermascliinen bestellt, 
da die Erhóhung der Kohlenforderung fortgesetzt Neu- 
anlagen erfordort. In H u tte n m a s c l i in e n  waren infolge 
Kohlen- und Ko‘ksmangels nur wenigo und kleinc Auftrage 
zu yerzeichnen. Die e le k tro te c h n is c h e  I n d u s t r i e  
w'ar im Berichtsjahre bei allerdings stark  verringerter E r
zeugung verhaltnismaBig gut beschaftigt. Die oster- 
reiehisehen L o k o m o tiy fa b r ik e n  brachten im Berichts
jahre 211 Lokomotiven m it 173 Tendern zur Ablioferung, 
gegen 144 bzw. 97 Stuck im  Vorjahre. Dio E isen  ba lin - 
w ag o n fa b rik e n  waren m it dor Aufarbeitung der ihnen 
von den Staatsbahnen und ■ in geringem Umfang yon 
Priyatbestellungen beschaftigt.

Der Beschaftigungsstand der lothringiscben Eisen
industrie. — Im fruheren Deutsch-Lothringen sind gegen- 
wiirtig von 05 H o ch o fen  27 im Fouer und zwar bei 
de Wendel 9 (yon 17), Hagendingen 3 (von 6), Rombach 4 
(von 8), Macheren 1 (von 4), Kneuttingen 4 (von 10), 
Ueekingen 2 (von 6), Deutsch-Oth 1 (von 4), Oettingen 1 
(yon 3), Redingen 1 (vón 3) Diedenhofen 1 (yon 4). Yon 
IGO yergebcncn E rz k o n z e ss io n e n  sind 49 in Betrieb.

Aus der luxemburgischen Eisenindustrie. — Von 47 im 
GroBherzogtum Lusemburg bestehendon H o ch o fen  sind 
im ganzen 21 unter Feuer. Dayon betreibt Burbacli-Eich- 
Dudelingen 6 yori 15, die Terres Rouges (chodom Gelsen
kirchen) 5 yon 11, Hadir (ehedem Deutsch-Lusemburg 
in Differdingen) 5 von 13 (Rumelingon liegt ganz still), 
Ougree-Mariliaye in  Rodingon 4 von 5 und Steinfort 
1 yon 3. Von den 4 luxemburgischen M a r tin o fe n  (in 
Eich und Diidelingen) ist nur einer unter Feuer, wahrend 
yon den 3 Elektrostahlofen in Eich keiner in Betrieb ist. 
Dio Erzeugung dor S ta h l-  und W a lz w erk e  ist sehr 
besohrankt. Infolge der Grundung der yorscltiedenen 
gemeińsamen Verkaufsstellen der „Arbed“ und „Terres 
Ilo;iges“ in Brusscl, Rotterdam , Paris, London usw., 
ist der Absatz leidlich befriedigend. Die P re ise  sind 
schwankcnd und stark zuruckgegangon, yon feston Grurid- 
preisen ist kaum zu reden. Der E rz m a rk t  ist schwer 
botroffen, weil der Absatz unbefriedigond ist, so daB 
etliche Priyatbetriebe beschlessen haben, die Arbeit ein- 
zustellen. D e u ts e h la n d  ist ais Hauptabnehmer ganz 
zurikckhaltend geworden; es wurden sogar Abschlusse 
riickgangig gemacht. Die Erzpreisc sind bis auf 10 Fr. f. d. t  

.gesunken.
Aus der franzosischen Eisenindustrie. — Mit dem

1. Februar 1921 ist die A u flo su n g  des franzosischen 
Roheisenyerbandes. (C o m p to ir m e ta l lu rg ią u e  do 
Longw y) besehlossen worden. Das ,,Comptcir“, das 
friiher ziemlich die ganze Rohcisenindustrie Frankreichs 
umfaBte, hatte neuerdings dadurch sehr an Wirkungskraft 
eirgebiiBt, daB es ihm nicht gelang, die Werke im ehe- 
maligen Deutsch-Lothrińgen zum AnschluB zu bewegen. 
Es yermochto daher seincn Hauptzweck, dio Sicherung 
einer stetigen Prciscntwicklung , kaum noch zu orfiillen. 
Das zeigte sich schon yor einigen Monaten, ais eine Reihe 
gr.oBes franzosischer, bclgischer und lusemburgischcr 
Werke den Versuch machte, dureh Vorstandigung eine 
gemeinsame Festlegung wenigstens der GieBereirolieisen- 
preise fiir langere Zeit durchzusetzcn. Die Konvention, 
welche die Notierungen des „Comptoir de Longwy" ais 
maBgebend annehmen wollte, zerfiel schon Ende No- 
yember1). Die Aussichten auf kunftige Erneuerung des 
Verbandes sind noch sehr ungewiB.

United States Steel Corporation. — Nach dem Aus- 
weise des nordamerikanischen Stahltrustes belief sich

l ) Vgl. St: u. E. 1920, 9-/16. Doz., S. 1083/4.
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dessen unerledigter Auftragsbestaud zu Ende D ezem b er 
1920 auf 8 278 492 t  (zu 1000 kg) gegen 9 165 825 t  zu 
Ende Noyember und S 397 612 zu Ende Dezember 1919, 
Die ruokliiufige Bewegung hat im Beriehtsmonat weitermn 
angehalten. Wie lioch sich die jeweils zu Buch stelienden, 
unerlcdigten Auftragsmongon am Monatsschlusse wahrend 
der drei letzten Jahre bezifferten, ist aus folgender. Zu- 
sammenstellung ersichtlich.

1918
k

1919
£

1920

31. Januar . . . 9 629 499 6 791 216 9434 008
28. Februar . . . 9437 068 6 106 960 9 054 114
31. Marz . . . . 9 135 830 5517.461 10 050 348
30. April . . . . S 881 752 4 877 496 10 525 503
31. M ai. . ., . . 8471 025 4 300 827 11115 512.
30. Jun i . . . . 9061 568 4 971 141 11 154 478
31. Juli . . . . 9 025 942 5 607 920 11 290 363
31. August . . . 8 899 187 6 206 849 10 977 919
30. September . 8430 671 6385 192 10 540 801
31. Oktober . . . 8 486 940 6 570 231 9 994 242
30. Noyember . . 8 254 658 7 242 383 9 165 825
31. Dezember . . 7 497 218 8 397 012 8278 492I

Der hochste Auftragsbestaud war am 30. April 1917 
mit 12 378 012 t, der niedrigsto am 3L. Dezember 1910 
m it 2 647 439 t  zu verzeichnen.

Bucherschau.
O s t w a l d ,  W a .,  E n erg ie la b o r , G rofibothen i. S . : 

B e i t r a g e  zur g ra p liisch en  F e u e r u n g s -  
t e e h n i k .  M it 3 9  A bb. im  T e x t  und 3 T a f.  
L e jp z ig : O tto S p am er 1 9 2 0 .  (8 5  S .)  8 ° .
1 6 ,8 0  c/K>.

(M onograpliien  z u r E eu er u n g ste cb n ik . H . 2 .)  
Das Buch is t keine planmiiijigo Darstellung, son

dern eine Aneinanderreihung verschiedener, zu ver- 
sehicdenen 'Zeiten entstandener Arbeiton des Verfassers. 
Es unterliegt keinem Zweifel, daB dio praktische Tech
nik besonders- in Deutsehland viel zu wenig das so 
clegante H ilfsm ittel des grapliischen Verfahrens benutzt. 
Ereilieh geht Wa. Ostwald iln seŁner Arbeit iiber die Ziele 
der Betriebspraxis weit Siinaus. Der Wissenschafter wird 
in doin Biichlein fiir seine Forschungen Nutzen aus d e r ' 
Anwendung der gesehilderten Verfahren ziehen; dariibcr 
hinaus findet auch der Saehverstandigo beim Lesen des 
Ileftes manchen Zusammenhang, dor ihm bisher nicht klar 
geworden ist, so insbesondere in  dom Abschnitt „Anwen- 

. dungsbeispiele". Fiir don Durehsehnłtts-Huttenmann aber 
wird di® geistvolle Art, wir Ostwald alte Mittel weiter 
entwickelt und zu meucn Zwecken gebraucht, weniger zur 
unmittelbaren Nutzanwendung geeignet sein; doch wird 

. siio ihm oiine Sfcundo gaiiufireićher — werni auch fUr 
semen uwgeschulten Goist anstrengender — Lcktiire 

. bieten. Dem gebildeton Fcuerungstochniker wird man- 
eher Fingerzeig gegeben, den er sich gerne fiir seine 
Arbeśten dicnen lassen wird, soi es zur Anwendung 
gleieher oder alinlicher Kunsigriffe bei immer wieder- 
kehrenden Rechnungen statistiseher A rt oder aueli bei 
besonderen wissonsehaf tlięhcn Untersuehungen. Die 
Schwierigkeit boi allen diesen graphischen Darstel- 
lungen beruht darirn, fiir den jeweiliigen Fali die 
geeignetstę Losung herausfśnden. Wa. Ostwald hat . 
darin eine umgewbhnliche Gesohiekliehkeit, die immer 
wieder durch die Bisifachheit der Losung verbliifft.

SrrJJng. K  Ruinmel.

. D a l b e r g ' ,  R u dolf, D r . ju r . e t  p h il., R eg ieru n g s-  
r a t :  F i n a n z g e s u n d u n g  aus W a liru u g sn o t. 
B e rlin : Carl H eym an n s V e r la g  1 9 2 0 .  (V III ,  
1 0 3  S .) 8 ° .  6 ,5 0  Jl.

Den lehrreiehen Ausfuhrungen des Yerfassers liegt 
. der'Gedanke zu Grunde, daB gerado aus der Entwertung 
unserer Wiihrung heraus die Gesundung unserer Finanzen 
erfolgon tniisse. . Dio Geldentwertung, ist nach Dalberg 
eine Folgę der Uoberspannung des Staatskredits. Sio

ist wegen der hoheren Lebensanspriiche der Arbeiter- 
sehaft in  allen Landem eine dauornde. Wahrend sie 
abor auf der einen Seito erhohto Ausgaben verursacht, 
ermoglicht sie anderseits aueh erhohto Einnahmen,. in- 
sofern sich das zahlenmiiBige Ergebnis de3 Yolksoinkom- 
mens im gleichen Verhaltnis zu der Geldentwertung stei- 
gert. Is t die Geldentwertung einmal stetig geworden. 
so fet sio im Wahrungssystem anzuerkennen, und auch 
in der Finanzgebahrung is t die Grundlage der alten Gold- 
mark zu yerlassen. Man kann sich beim Studium der 
Abhandlung des Eindruoks nicht erwehren, ais ob der 
Verfasser die Finanzgrundfragen zu sehr vom finanz- 
teehnisehen Standpunkfc betrachtet, so daB wesentliehe 
Erscheinungen in unserer heutigen Finanzgebahrung, dio 
in den allgemeinen wirtsohaftlichen und politisehen Zu; 
gtiinden begriindet.sind, in ihrerBedeutung fiir den Wiedcr- 
aufbau unserer Finanzen nicht geniigend berucksielitigt 
worden. Mit rein technischen Mitteln, sei es einer ver- 
steekten Ilerabsetzung des MiinzfuBcs — otwas anderes 
ist auch der Yorsehlag Dalborgs nicht —, sei es Reichs- 
notopfer oder Zwangsanleihe, ist dem Ucbel heute nicht 
beizukommen. Es laBt sich iiber die Formen, unter denen 
sieh die Finanzgesundung vollziehen wird, eigcntlich erst 
reden, wenn die Gutererzeugung Deutschlands wieder 
auf einen Stand gebracht ist, dafi nicht rnohr verzelirt 
ais erzeugt wird, w’enn ferner das Finanzmhiisterium 
wieder eino solche Staatsmacht zur Yerfiigung hat, daB 
von ihm nioht fortgesetzt Mittel erpreBt werden konnen, 
die es bei Einhaltung seines Deckungsplanes niemals be- 
willigen konnte, und wenn endlich in der ganzen Staats- 
verwaltung die eiserne Sparsamkeit herrscht, die unserer 
heutigen Lage entsprieht. .Es ist deshalli nicht ratsam, 
die- Losung der Finanzf rago hauptsiichlich ais von 
der Durchfiihrung dieses oder jen os Deckungsplanes ab- 
hangig hinzustellen; denn das leitet den Bliek immer 
wieder ab von dem oinzigen Punkt, auf den er ge- 
richtet sein muB: der Hebung der Gutererzeugung! Die 
Brauehbarkeit der Dalbergschen Vorschlago soli im iibri
gen mieht bestritten werden, vorausgesetzt, daB sie in 
allen Staaten durchgefiihrt werden. Das anzunehmen 
liegt aber yorliiufig noch keine Veranlassung vor; denn die 
Erzeugungsverhaltnisse liegen auf dem Weltmarkte. doch 
wesentlich anders wie in Deutsehland. DaB der Preis- 
stand der Vorkriegszeit nioht wieder erreicht wird, kann 
mit Sieherheit heute noch nicht gesagt werden. Das 
Aufbliihen meuer Industrien in Liindern m it friiher vor- 
wiegend landwirtschaftlichcr Gutererzeugung liiBt einen 
iiufierst seharfen Wettbewerb in allen gewerblichen Er- 
zeugnisson erwarten, so daB der Preisstend, der aus den 
yielen kommendon Absatzkrisen endlieh iibrig bleibt, 
heute noch nicht vorausgesehen werden kann. Die hoheren 
Anspriicho der Arbeiterschaft werden sieh dartn also nur 
halten konnen, wenn ergiebigere Arbeitswcisen die heuti
gen Minderleistungen ausgeglichen haben werden. — Wer 
der Ansicht ist, daB die Ursache der heutigen Finanznot 
weniger der iiberspannte Staatskredit im Iiriege ais die 
geloekorte Staatsgewalt iiberhaupt ist, kann ihre Heilung 
auch nur von der Wiederaufrichtung staatlicher Maeht- 
gcltung erhoffen. DieAufgabe ist also keine rein finanz- 
tochnisoho. sondern oine hochpolitischę. Dr. 3 / Ilahn. 
J a l i r b u c b  der H a n d e l s k a m m e r  fiir  die  

K reise  E s s e n ,  M iilbeira-Ruhr nnd O berhausen  
zu E ssen . 1 9 2 0 . (M it 1 A bb. u . 1 T a f.)  (E ssen )  
1 9 2 0 :  W . G irardet. (2 7 6 , 1 3 7  S .) 8 ° .

Wenngleieh dieses Jahrbuch jungst schon un ter ver- 
andertem T itel1) in neuer, erw eiterter Ausgabe (fur 1921: ) 
erschienen ist, es sich also augenscheinlieh raseh einge- 
fu h rt hat, sollen ihm doch an dieser Stelle noch einige 
Worto gewidmet werden, weil e3 eine Fulle von Stoff 
enthalt, den man sich sonst aus zahlreichen Sonderąuellen 
muhsam zusammensuehen muB. Mohr ais ein V!ertel 
des Bandes nehmen zunaehst die sehr ausfuhrlichen Mit- 
teilungen uber die Handelskammer Essen, ihre E nt- 
stehung, ihren Auf bau, ihre Einrichtungen usw. ein.

1) W irtschafts-Jahrbueh fur den Ruhrbezirk.
2) Preis f. d. geb. Stuck 40 .f(.
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Dann folgen Angaben uber dio Esscner Effektenborsó, 
iiber dio wirtschaftlichcn Yercine, Vorbande, Syndikate,' 
K irtello  und Behorden im Bszirke der Handelskammer, 
Vorzeichnisso der H andelsrichterboi den Landgerichten 
in Esson und Duisburg, Verzoichnisso der Mitglieder * 
der fiir ‘den Handolskammerbezirk zustandigen Verkehrs- 
beirato und der geriohtlichon Sachyeratandigen sowio 
yorsehiedeno kleinere Mittoilungen, z. B. uber dio Um- 
stellung boi Krupp u. a. Den woiteren Inhalt des Jah r- 
buches bilden Angaben aus der Beyólkerungs- und 
Wirtsehaftsafcatisfcik, wiedorum vorwiegend m it Beziehung 
auf don Ba irk  der Handelskammer, wiihrend ein durch 
besondere Seitenzahlung gokcnnzeichneter Anbang m it 
einem naoh Warcnzweigon georduetea Verzeichnis von 
Firmon des Bezirkes don SchluB des Bandes bildet. Auf 
Toile seinos roichen Inhaltes niiher einzugehon, miisson 
wir uns yersagen. N ur der Hinwois mogę gostattet sein, 
daB dio Einzelaugaben uber dio Reiehsministerien (auf 
den Sciten ICC bis 168) auffallenderweiso nur einen T o il 
der Stollen boruckaichtigcn, die in dor Gesamtubersieht 
auf S. 165 aufgefuhrt sind, so daB m an z. B. das Roichs- 
ernalu ungsministerium und das Roiehsarbejtsminisfcerium 
daselbst yergeblich sucht. Hoffentlich gelingt cs, diese 
kleinon Luoken, dio leider auch in der schon erwahnten 
Ausgabe fiir 1921 noch zu bemerken sind, im Jahrgang 
1922 zu beseitigen.

Aber aueh schon in der vorliegenden Gestalt bildet 
das Jahrbuoh fu r Handel und Industrie, fur wirtschaftlicho 
Korperschaften und Behorden tro tz  seiner Beschrankung 
auf den Ruhrbezirk ein yielseitiges, aufierst niitzliehes 
Nachsehlagework, das warm empf ohlon zu werden verdiont.

Ferner sind der Sehriftleitung zugegangen:

B o itra g e  zur G c sc h ic h to  d o rT e c h n ik u n d  In d u s t r i e .  
Jahrbuch des Yoreines deutscher Ingenieure. Hrsg. von 
Conrad M atsohoss . Berlin: Yerlag des Yereines deut- 
scher Ingenieure — ( m Buchhandel durch) Julius 
Springer 1920. 4°.

Bd. 10. Mit 84 Textabb. u. 11 Bildnissen. 1920. 
(Mit o. Gesamtinhaltsyerzeiehnis zu Bd. 1 bis 10.)
(2 BI., 201 S.) 34 J l, geb. 39 Jl, fur Mitglieder des 
Vereines deutscher Ingenieure 21 Jl, geb. 26 Jl. 

B e rg w erk e , Dio, und S a lin o n im  niederrlioinisch- west- 
falischen Bergbaubezirk 1919. (Gowinnung, Bolog- 
schaft usw.) Essen: Yerlag Gluekauf m. b. H. 1920. 
(101 S.) 8°. 10 Jl.

3i Das handliche H eft, das sich schon m it seinen 
friiheren Ausgaben gut oingefiihrt liatte, gibt eine Ueber- 
sicht der Bergreyiereinteilung im Ruhrgebiote (nebst 
Zechonnamen), eine Zusaminenstellung der Beteiligungs- 
ziffern aller im Rheinisch-Westfiilischen Ko hien-Syn - 
d ikat vereinigten Zechon nach dem Stande yom 1. Sept.
1920, eine Uebersicht uber die gesamte Borgwerks- 
gewinnung im niederrheinisch-westfalisehen Bergbau
bezirk fiir die Jah re  1913, 1915, 1916, 1917, 1918 und 
1919, oin Vorzeichnis der Zechen-Betriebslciter im ge- 
nannten  B eziri und ondlich genaue Angaben iiber dio 
einzeinen Zechen (in alphabetischer Anordnung). Bei 
diesen Angaben, dio den H auptteil des Heftes aus- 
m achen,sind beriicksichtigt: dio Besitzyerhaltnisse, dio 
Leitor, die Fórdorschachto und Teufe, dio Eisenbahn- 
stationen fiir Stiickgutsondungen und Wagenladungon, 
die Kohlensorte, dio Boteiligungsziffern beim Kohlen- 
syndikat und das'zustandige Bergrevier; daneben wird 
in oiner statistischen Zalilentafel jedesmal dio jahrlicho 
Gowinnuhgin Steinkohlen, Frefikohlen usw. (fiir 1913 
bis 1919 unter Wegfall des Jahres 1914) gonau yerm erkt. 
Zuverliissig in seinem ganzen Inhalt vcrdient das H eft 
weiteste Verbreitung. fi;

B o rio h t dor S o z ia l is ie ru n g s k o m m iss io n  uber dio 
Frage der Sozialisierung des K o h le n b e rg b a u e s  vom 
31. Ju li 1920. A nh.: VorIaufiger Bericht vom 15. Februar
1919. Berlin (W 15): Hans R obert Engelmann 1920.
(60 S.) 8°. 5,30 Jl.

B e rio h te  der Doutschen K e ra m isc h e n  G ese llso h a f t. 
Sohriftleitung: Priyatdozent Dr. R. R ie k e , Oharlotten- 
burg, Wilmersdorfer StraBo 75. Berlin-Wilmorsdorf,

(Nikolsburger Platz 1): SeIbstvorlag des Ycrbandes 
keramischer Gewerke in Deutschland. 8°.

Bd. 1, H. 1. Ju li 1920. (40 S.) 5 Jl.
*  Naoh einigon einfuhrenden Worton iiber dio Zielo 

dor nou gegriindeten Gesellschaft bringt der Bericht 
folgende Aufsatze: H e in e , M„ Dr.; Bonn: Das P re is -  
a u s s c h r  e ib o n  dos Vorbandes keramischer Geworke. — 
F u n k ,  W., D r., MeiBen: S c h a r f f e u o r f a r b e n  fiir 
Porzellan.' — R io k o , R„, D r., Priyatdozent, Char- 
lottenburg: Die V e rw o r tu n g  der Abwarme abkiihlen- 
der Brennofen. — Der koramiseho U n te r r i c h t  an der 
Technischen Hochschule zu Charlottenburg. — Ein- 
hoimische R o h s to f fe .  8- 

B e tr ie b s -B u c h o ro i, Elsners, hrsg. yonD r. ju r .T a n z Ie r  
und Sipr.-^itg. S o rge . Berlin (S. 42): O tto Elsner, 
Verlagsgesellschaft m. b. H. 8°.

Bd. 9. S c h lo s so r , A., D r.: N o u ro g e lu n g  des 
L ohn-(G ohalts-)A bzugs. N aehtragzuD r.A . Schlosser, 
Der 10 % ige Lohnabzug. I. Gesetz zur erganzonden 
Rcgelung des Stcuerabzugs vom Arboitslohno vom 
21. Ju li 1920 (Rcichsgesetzblatt, S. 1463), in K raft soit 
dem 1. August m it II. yorlaufigen Bestimmungen zur 
Ausfuhrung des Gosetzes zur organzenden Rogelung des 
Steuerabzugs vom Arbeitslohne vom 21. Juli 1920. 
Yerordnung vom 28. Ju li 1920 m it Erl. (1920.) (19 S.) 
2,20 Jl. '

Bd. 10. A usf u h ru n g s b e s tim m u n g e n , Die, zum 
neuen U m s a tz s to u e rg e s e tz  im Auszug. Zum loich- 
teren Gebraucho fu r die Stouerpflichtigen m it kurzeń 
Anm., einem Inhalts- und Sohlagworteryerzoichnis vers. 
unter Mit wirkung des Geheimen Rechnungsrats C. P f af - 
f e r o th  hrsg. von H. R o h d e , Beigeordnetem und 
Syndikus der Gemeindo Berlin-Zehlendorf, und W. 
B ouck , Steuer-Syndikus des Vercins deutscher Eisen- 
und Stahlindustrieller (Norddeutsche Gruppe), Berlin. 
1920. (164 S.) 9,90 Jl.

B c tr io b s ra te g o s e tz  vom 4. Februar 1920 nebst Wahl- 
ordnung, Ausfuhrungsbestimmungon und Verordnungen 
yerwandten Inhalts, erl. von D r. Joh. F o ig  und Dr. 
Fr. S itz lo r , Ministcrialraten im Reichsarbeitsmini- 
sterium . 6., erg. Aufl. Berlin (W. 9, LinkstraBe 16): 
Franz Valilen 1920. (348 S.) 8° (16°). 18 Jl (und 
Teuerungszusehlag). '.

B e u c k e r, J ., und W. H. S c h m id t: Die B e z u g są u c llo n  
yon E is e n - ,  M e ta llw a ro n  und M a s c h in e n  nebst 
yerwandten Erzeugnissen m it 'Warenbenennungen und 
besonderon Registern in deutscher, englischer -und 
franzosischer Spracho und einem Anhang: Verzeichnis 
yon oinschlagigen GroBhandlungen, KommiBsions- und 
Esport-Geschaften. 7 .,yorm .u.yorb.A ufl. H ageni.W .: 
Otto Hammerschmidt 1920. (856 S.) 8°. Geb. 37,50 Jl.

Hi In  scchs Auflagen, dereń letzte im Jahre  1912 
ersohienen war, h a t sich das yorliegende Buch ais ebenso 
umfassendes wie zuverlassiges Nachśchlagewerk be- 
wahrt. Dio Umwiilzungen, die dor Krieg und dio nach- 
folgendo Rovolution in der deutsehen Industrie heryor- 
gorufen haben, sind indessen so einschneidend gewesen, 
daB das W erk yollig durchgesehen worden muBte, um 
es dem heutigen Stande der Dingo anzupassen. Aber 
der Bearboiter —■ ais solcher zeichnet, nachdem Julius 
Beucker gestorben is t, nur noch W. H. Sclimidt- 
D annort — b itte t um Nachsicht, wenn tro tz  aller seiner 
Bemiihungen, dom Bucho seine alte Zuyerliissigkeit zu 
erhalten, sich Irrtiim cr und Auslassungen im Gebraucho 
heraussteOen sollten, weil eben dio Verhaltnisse in den 
bcteiligten Industriezweigen fortgesetzt oinom dauern- 
den Wcehsel unterliegen. D er Grund is t stichhaltig und 
solltc alle,denon daran liegen muB.daB ein so niitzliehes 
und notwendiges Nachśchlagewerk, wie das yon Beucker 
und Schmidt, seinen Zweck uneingeschrankt erfiillen 
kann, yeranlassen, den Herausgeber durch Berichtigun-. 
gen und Ergiinzungen weitestgehend zu unterstiitzen; 
namentlich dio deutsehe Ausfuhr kann dadurch nur ge- 
fo rdert worden. jg 

J  a h r  b u c h  de rH a f en  b a u  te c h n is c h e n  G e s e lls c h a f t .  
Bd. 2, 1919. (Mit 1 Titelbild, 5 K arten und zahlreichen 
Abb. im T est.) Hamburg: 'Boysen & Maasch 1920. 
(223 S.) 4,°. 50 J l ,  geb. 60 J l .
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Vereins-Nachrichten.
V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n i e u t e .  

Ernst Korting *f\
Wieder ist einer von uns gegangen, der bedeutenden 

Anteil hatte an dom Aufstieg der deutschen Industrie 
seit den letzten 50 Jahrea. E r n s t  K o r t i n g ,  der 
Mitbegriinder der Eirma Gebr. Korting, ist am 4. Ja 
nuar 1921‘ nach einem langeren Krankenlagor in seiner 
Heimatstadt Hannover gestorben.

Es diirfto niclit zu viel behauptet sein, dafi zu don 
Kamen, die wahrend der letzten Jahrzehnte in dor teeh- 
nischen Welt allgemein bekannt geworden sind, auch der 
Name Korting gehort, der im In - und Auslande haufig 
ais Gattungsnamo fiir dio ersten Goisteskindor des Ver- 
storbenen, dio Strahlapparate, gebraucht. wurde. Zu die
ser Verbroitung trugon dajrui spater dio Arboiten im 
Gasmaschinon- umd audh im Heiiizungsfaeke u jd i  beden- 
tend bei.

W er E rnst Korting yerstehen will, wer erkenncn 
will, m it welch klarer Voraussicht er sioh seinen Weg 
vorgozeiehnet hat und wie er ihn gegangen ist, der iose 
soiino im ersten Baindo dor vom 
Verein deutscher Ingonieure ver- 
offentlichton „Beitrage zur Ge- 
schichto der Technik und Industrie'1 
im Jahre 1909 ersdiienenen oigencn 
Aufzeichnungen: „Moin Lebenslauf 
ais Ingamiieur und Geschaftsmann."
Wenige Worto aus dieser Sehilde- 
rung zedgon, worauf E rnst Korting 
sein Handelm eingestellt hatte:
-Die Beherrschung der Mechanik ist 
fiir don Ingenieur moines Eraeh- 
ten s  unumgiinglich, wenn er selb- 
stiindig schaffcm, forschen und die 
Technik fordern will — —. Mir 
hat idę die Wege goobnet und mich 
vor technischen Mifierfolgem ge- 
schiitzt, da ich stets den Wog des 
»Gesetzes« gegangen bin und ge- 
forscht habe, ohe ich konstruierte.“ .
Aber E rnst Korting war nicht nur 
forschendcr und erfolgreich schaf- 
fender Ingemaieur, sondern auch oin
sehr guter Geschaftsmamm. Nachdem dor f lośfiigo Student, 
der kein IColleg Yersaumte, der daneben, wie auch Hein
rich Seydel in einem seiner Werke bekundot, dor beste 
Schlager auf der Hodischule war, und dem seine YerbLn- 
dungsbriider deshalb gem  Yorzióhen, dafi er dem Biere 
abhold war, die hamnOYersche Polytechnische Sohule ver- 
lassen und die Staat3prufumg bestanden hatte, leitete er 
in Pisa den Neubau der G asanstalt und war dann in Zurich 
ais Eiisenbahnimgcniieur tatig. Von H or ging er nach Wien, 
lernte bei A. Friedmann die Injektoren kennon und ver- 
wertete Friedmanns Patente in Italien und England. 
Seine Tatigkeit boi Friedmann gcstaltote sioh derart, dafi 
ihm dieser, um seinen Abgang zu yerhiiten, ein jahrliches 
Einkommen von 20 000 Gulden bot, ein fiir einen 28jali- 
rigen Ingenieur und die damalige Zeit — 1870 — 
jedenfalls ganz ungewolmlielies Angebot. Doch er schlug 
os aus und begriindet das mit den Wbrton: „Ich hatto 
nun dio W elt kennen gelernt und wufite, wie man Geld 
vcrdient ohne Geldkapital, und da ich fast bediirfnislo3 
war, entschlofi ioh mioh, zusammen mit meinem Bruder 
ein Geschaft zu grunden." So entstand 1871 die Firma 
Gebr. Korting in Hannover „in einem ganz kleinen 
Bureau mit einem Zimmer und einem Raume im H inter- 
hause, in dem eine Hobelbank und eine Holzdrehbank
standen, um die notigen Modelle zu m aehen .------- Ich
konstruierte/1 so borichtet er selbst weiter, „liefi dio 
Modelle maohen, dio Apparato bei Yerschiedenen Firmen 
ausfiihren, verfafite die notigen Druckschriften und ging 
auf dio Boise — — — Dom hannoverschen, sich 
schnell ausdehnenden Werke sehlossen sich bałd Zweig- 
ęeschiifte und Zweigfabriken im Auslande an, die E rnst

Korting und sein Bruder zum Teil personlich cinrichte- 
ten und liingero Zoit leiteten; In  den Yereimigten' 
Staaten griindete E rnst Korting mit einem Freunde 
ein Unternehmen, das seine Erzeugnisse herstellte, und 
oinem zweiten stand er mit R at und Tat bei. Boide Werke, 
im donem Kinder von ihm loitend ttitig waren, haben ihm 
in den letzteai Jahren Sorgo genug beroitet.

Der Ausnutzung der treibenden K raft des Strahles 
eines gespannten Stromes galten zunachst seine Arbeiten, 
und dieser Aufgabe gewann er eine aufierordentliche 
Vielseitigkeit ab. W er kennt nioht die von ihm von 
Yornhcrein mustergiiltig durchkonstruierten mannig- 
faobon Strahlgebliise und Strahlpumpen, den Korting- 
schen Doppelinjektor, die Streudiise, die Zerstiiubor und 
wie sie alie heifien? Wie er es Yorstand, sioh den For- 
derungen der Praxis anzupassen, das kennzeichnet fol- 
gender, allerdings wolil auoli sehr bemerkonswerter Fali. 
Es handelte sich darum, den stark wechselnden Auspuff 

oiner der damals nocii haufig vor- 
kommenden, m it etwa drei Hiibeai 
in der Minuto arbeitcnden Wasser- 
haltungsmaschinm m it einem Strahl- 
kandensator zu versehen, der einen 
moglichst gleicShinaBigem Dampfzu- 
flnfi verinngte. Ais der Schreiber 
dieser Zeilen, dor damals ais iuaiiror 
Ingenieur in  Korfcmgs Firm a tiitig 
war, aSim diese Frage vorlegte, ant- 
■wortete E rnst Kortbigohne Zcgem: 
„Wedifit du, das machen wir eiinfach 
so: W ir schalten zwischen Dampf- 
zylindcr und Kondensator einen 
grofien Kessd und fullen diesen mit 
Yielen flachen Wasserschalen; dann 
nimmt das Wasser den Abdampf 
zunacłist auf und der Kondensator 
bekommt eoim Recht.“ A l s o  d e r  
W i i r m e s p e i c h e r !  Rateau hat 
spater zugeben miisson, dafi Ernst 
Korting der era to war, der auf don 
Wiirmespeicher tómgewiesen und ihn 

durchkonstraiert hat. So fiolon dom gendalen Manno diie 
Gedankcn zu. Man fragto niemals Yorgebltoli, wenn diie 
Aufgabo noch so schwierig -war, und das Bowundernswer- 
teste war, dafi ©r m it elnor eitofachcsa Handrechnung — 
er konało in  spiitoren JaJiren noch m it Lcichtigkoit sohwie- 
rigo Aufgabon dor hoheron Mathomatik loson — dlino 
grofien Formelkram diie rodhnorische Grundlago schaffte.

Gegen Ende der 70er Jahre wandfe E rnst Korting 
seine Neigungen neuen Gebietcn zu. Ais Fiillmittel in 
seiner GieBerei fiihrte er die Herstellung von Rippen- 
roliren und Bippeniieizkorpom ein und erfand die Form- 
maschinon miit durchzatehbaren Rippen, wio sio jetzt 
allgemein Brauch sind, -woran sioh das Einwalzverfahron 
fiir den Formsand sehlofi. Diese Arbeiten wurden die 
Grundlage der Zentralheizungsabtcilung, die spater bei 
weitem das grofite derartigo Geschaft der W elt wurde. 
Ungefahr zu gleicher Zeit maehte er die ersten Ver- 
suche m it Gasmaschincn, und zwar kemerkenswerterwefeo, 
wahrend man damals nu r an Yerwendung von Leueht- 
gas dachte, auch unter Benutzung des Gases au3 einem 
von ihm selbst konstruierten Gaserzcuger. Dann baute 
er eine Gasmaschine fu r  Leuohtgasbetrieb m it Ventil- 
steuerung sta tt der bisher iibliehen Schiober, gerict aber 
bald in S treit mit der Deutzer Gasmotorenfabrik, die 
ihm auf Grund ihrer Patente den Weg yerlogen woEte. 
Der sich hieraus ergebende grofio Patentrechtsstreit, von 
dem E rnst Korting sagt, dafi er ihm 1 o i d o r  die Ge-, 
nugtuung gebraclit habe, das Deutzor Patent in allen 
wesentlichen Teilen vernichtet zu haben, wird noch in 
der Erinnerung yieler alterer Ingenieure stehen. Die 
ihm hier gestellte Aufgabo war deshalb besonders grofi,



1-1-1 . Stahl und Eisen. Pereins-jS’achrichten. •11. Jahrg. Nr. 4.

weil alles, wag Wissenschaft hicB, damals untor dom 
Eindrucke stand, daC dor bodoutcnde Erfolg dor Deutzer 
eine Bestafcigung des Wertes des Deutzer Patentes sei. 
W er Ernst Korting zu jener Zeit za beobaehten Ge- 
legenheit hatte, der konnte wahrnohmen, m it welch 
scharfer logiseher Denkungsweise er die schwierigsten 

-teclmisćhon und rechtswissenschaftiichen Aufgaben mei- 
sterto und nio dio Ruhc und Sieherheit verlor. Das 
ging so weit, daB or naeh dor SchluByerhandlnng und 
vor der Urteilsverkundigung ruhig nach Italien abreiste, 
um dureh andoro Eindriioko den Rechtshandel, der ihn 
fiinf Jahro fast ausschlieBlich in Anspruch genonimen 
hatte, aus dem Kopfo loszuworden.

Ganz auf eigencn FiiBeu stehend und seinen For- 
schungen trauend, ging er sodann daran, dio groBeren 
Gasmaschinen weitor auszubilden. E r stellto oino 
doppeltwirkendo Viertaktmaschine Iier, ais orsto dieser 
Art, und wandto sich dann der doppeltwirkenden Zwei- 
taktmaschine ais dem Ziel seiner Arbeiton im GroB- 
gasmascliinenbau zu. Ais eine andere Eirrna sieli bo- 
niuhte, eiu Patont auf die von ihr entworfene Saug- 
gasanlage zu erhalten, wurdo festgestellt, daB Ernst 
. Korting sohon mit der gleięhen Sache dagewesen war.

Es ist an dieser Stelle nicht moglich, die Leistungen 
des genialen Ingonieurs weitor zu yerfolgen. Wer, wie 
der Verfasser dieser Zeilen, ihm dauornd naliegostanden 
und langc Jahro taglieh m it ihm zusammen gearbeitet 
liat, weiB, wie unendlieh yielseitig er nicht allcin ais 
Ingenieur und Gescłuiftsniann war, sondern wie er auch 
die ubrigen Naturwissenschaften gonau kannto und 
fernerliegendo Gebiete dauornd yerfolgte und be- 
herrschte. Noch bis in sein hbehstes Alter boschiiftigte 
er sich mit teolmisclien Aufgaben, yor allem abor auch 
m it sozialen Fragon, und oino Reihe sehr lesenswertor 
Aufsatze, dio die houtigen Verhaltnisse treffond .schil- 
dern, liat or dem Niederrhoinischen' Bozirksyorein deut- 
soher Ingenieuro in  seinen „Mitteilungen“ vor etwa zwei 
Jahren zu yeroffeutlichen gestaltet.

Aus allen Arbeiten Ernst Kiirtings sehaut seine 
klare, sclbstiindige Denkungsweiso lioryor. Sio besitzen 
in ihror SelbstverstandIichkoit eine Uoborzeugungskraft 
sonderglciehen, und yielfaeh bliekt auch der gesunde 
Humor aus ihnen heraus, oin HumOr, der ihn trotz 
mancher Sorge, dio or durchzumachen hatto, niemals 
ganz yerlieB. K lagte or selbst in den letzton Jahren

Ehrenpromotion.
ITnsorem Mitgliede, H errn  K arl P a l i  d o  in.Bres- 

lau, ist yon der Tochnischen Hoehschule Breslau die 
Wiirde eines $r.»3itg. e f c r e n h a l b e r  yerliehen 
worden.

Wichtige Miffeilungen iiber den Versand 
von „Stahl und Eisen“.

Haufigo Beschwerden wegen unregelmaBiger Zu- 
stellung oder Ausbleibcns der Zeitschriffc „Stahl und 
Eisen“ lassen erkennen, daB viele Mitglieder falsejie 
\orstellungen iiber don Gang der Zuweisung dor Zeit- 
sohrift haben. W ir lialten es daher fiir angozeigt, den 
Hergang naGhstehend zu schildern:

1. I n n e r h a l b  D e u t s a h l a a d s  e r h a l t e n  
d i e  M i t g l i e d e r  o d e r  B e z i e h e r  d i e  Z e i t -  
s c h r i f t  i m  P o s t z e i t u n g s y e r t r i e b .

„Stahl und Eisen" wird also im Inlande w o d e r  
von der Geschaftsstelle des Vereins, n o c h  vom Verlag 
Stahleisea on. b. H . unmittedbar an  die Mitglieder oder 
Bezieher yersandt. Dereń Tatigkeit besohrankt sich viel- 
mehr darauf, dem Postzeitungsamt die Ueberweisungs- 
listen emzureiejien und die Auflago am Donnerstag jedor 
Wocho^ zu genau festgesetzter Stundo abzuliefem. Fiir 
piinktliciho und regelmiifiige Zustellung der Zeitsehrift 
ist alsdann a  11 o i n  die P o s t  yerantwortlicJi. Der 
Empfiinger hat somit unregelmiifiige Lieferung der Hefto

auch ofter dariiber, daB seine Loistungsfahigkeit naeli- 
lasse, und konnte man auch leidor bomorken, daB or 
unter korperliehen Beschwerden litt, so war sein Geist 
docli unverandort klar goblieben bis an sein Ende. Fiir 
jeden war es ein Vcrgniigen, sich mit dem geistreichen 
Manno, dor, stets gleichbleibend liebenswiirdig, auch 
andoro Moinungen gelten lieB und auf sie einging, zu 
unterhalten,

E rnst Korting suchte die Oeffentlichkeit nicht auf. 
An seinem kloineren Freundeskreise, m it dom er oifrig 
Briefo weehselte, hing er mit groBer Treuo. Einfach 
und bediirfnislos war sein Leben. Seine schonon Giirtcn 
in Hannoyer und in Pegli an dor Riyiera waren seino 
Erholungsstiitten mach getaner Arbeit, von der er niemals 
zu viel bekommen konnte. Ferien kannto or nicht. „Ich 
lobe wie oin Uhrwork, bin dureh dic Abwesenhcit der 
Familie in dor Lago, moino Gcsundheit griindlieli zum 
Wohl und Nutzon des Gcschaftes hier ins Troffcn zu 
fuhren“ , so schriob or dom Vcrfassor dieser Zeilen 1890 
aus Italien. DaB er, dureh don Krieg yertrieben, die ihm 
wohltuendo italienische Sonno wahrend der lotzten Jahre 
yermissen mufito, hat er immer schmerzlich bedauert.

Die hannoyerseho Teehnische ITochschule liat iliren 
Schiller zum Ehrondoktor gemacht, der Verein deutselier 
Iiigenieuro yerlieh ihm die Grashof-Denkmiinze, die 
PreuBische Akademio des Bauwesens ihro goldond Mo- 
daillo und auch der Verein deutselier Eisenhiittenleutc 
ohrte ihn dureh VerIoihung dor Caii-Lucg-Denkmunzo in 
Anorkennung seiner fiir die Iliittonindustrie bedeutungs- 
yollen Arbeiten auf dem Gebiete der GroBgasmaschinen 
sowio der im Hiittenwesen so unendlieh viol yerwendeten 
Strahlapparate, aber auch um Zeugnis abzulegon, 
weldien Wrert der Ver'ełn seiner Lebensarbeit beimaB, 
dureli diie er zur Vorbreitung doutschon Namens und 
deutselier Technik iiber die ganze Erde boigetragen hat.

Diese Auszeichnungen seiner Fachgenossen waren 
ihm eine groBo Freudo, wenngleich er aieh nicht gern 
„Doktor" nennen lieB, wio er auch andere hohere staat- 
liche Titel, die ilim angeboten waren, ausgeschlagen hat. 
Sein einfacher Name geniigte dom bescheidenen Mannę.

Jetzt ist or, fast 79 Jahro alt, lieimgcgangen. Wic 
er kemen Feind hatto, so werdon alle, die ihn gekannt 
haben, in Frcundschaft und Liebo an ihm .hiirigen, und 
dio Zahl derer, denen er Gutes getan liat, ist nicht zu 
zahlen. Ehre seinem Andenken! Johannes Korting.

nioht der Geschaftsstelle oder dem Verlag, sondern dem 
zustandigen P o s t a m t  seines Wohnortes s o f o r t  zu 
melden.

In  d i o s e m  Falle ist das P o s t a m t  zur kosten- 
freien Naohlieferung felilender Hefto verpflichtet. Bei 
der Post a u s p  a t  naohgeforderte Hefto konnen nicht 
naehgeliefert werden, weil die holicn Herstellungskostcn 
zu knappster Bemessung der Auflago zwingen.

Auch bei A V o h n u n g s w e c h s e l  ist die Um- 
leitung der Zeitsehrift bei dem zustandigen o r t l i c h e n  
P o s t a m t  unter Beifiigung einer Umsohreibungsgebiihr 
von 2 M  zu beantragen. Sonst bleiben die Hefto bei 
dem biidicr maBgebetndenPostamte liegon und sind fiir den' 
saumigen Empfiingor crfalirungsgomiifi moist yerloren.

Zugleieh ist aber der W o h n u n g s w e c h s e l  
unter allen Umstanden a u o h  der G e s c h a f t s -  
s t e l l e ,  D u s s e l d o r f ,  Postfaoh 658, m it einein Hin- 
weis auf den beim zustandigen Postamte gestellten Um- 
sohreibungsantrag zu m e l d e n .  Diese Meldung wird 
zur Beriohtigung der Mitgliederliste und der Postiiber- 
weisungslisten benotigt.

2. I m  A u s l a n d  w o h n e n d e n  M i t g l i e -  
d e r n  w i r d  d i e  Z e i t s e h r i f t  a i s  D r u e k -  
s a o h e  u n m i t t e l b a r  i i b e r s a n d t .  Diese haben 
also das Ausbleiben yon Ileften  nur der G e s o h a f t s -  
s t e l l e ,  D u s s e l d o r f ,  P o s t f a o h  658, zu melden.

Die Oeschdftsfuhrung.Unsere A r c l f l i  Krieg i i  I I  S n t e i n  F a c l e i o s s i  lirauclieii neue S tellei!
Beacliten Sie bitte die 85, Listę der Stellung Snehenflen m  Sciilusse fles Anzeigenteiles.


