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Neuere Versuche mit Oelzusatzfeuerung fur Kuppelofenbetrieb1).
Yon ®r.=$ng. Karl K. B e r t l io ld  in Wien.

Das vollkommene Versagen der Brennstoffver- 
sorgung Oesterreidis in der letzten Zeit, die dar - 

aus sick ergebende auBerordentliche Knappheit an zu- 
gewiesenem Sdimelzkoks und die auf phantastisdie 
Hohe gestiegenen Preise fiir Schleichhandelskoks 
haben in den vergangenen Monaten der Fórderung 
nach einem E rsatz des Schmelzkokses beim Kuppel
ofenbetrieb durdi irgendeinen anderen Brennstoff 
in immer starkerem  MaBe Geltung yerschafft. Gas- 
koks erwies sid i bald ais zu m urbe und zu sdiwefel- 
reich, aud i die Yerwendung von Holzkohle scheiterte 
an der geringen Druckfestigkeit dieses Brennstoffes.

Tm H inblick auf die groBen Erfolge, die m it Oel- 
feuerungen bei anderen Schmelzvorgangen in wirt- 
schaftlidier Beziehung sowohl ais in metallurgiselier 
erzielt worden sind, und unter dem Zwange der Not 
lag es nahe, den Versudi m it Oelfeuerungen am 
Kuppelofen doch noch eimnfll zu wagen, allen bis- 
herigen Erfahrungen, allen Zweifeln der Fadileute, 
allen Gefahren eines MiBerfolges zum Trotz. Es galt, 
um rasejf zu praktisch. yfrwendbaren Ergebnissen 
zu kommen, eine Losung zu finden, die es gestattete, 
den Yorhandcnen normalen Kuppelofen m it Oel- 
feuerung zu betreiben, also: einen Odbrenner aus- 
zubilden, der ohne teuere und um standlidie Aende- 
rung, ohne Betriebsunterbrcchung in den normalen 
Ofen eingesetzt werden kann.

Nach sorgfaltiger Prufung der Betriebserforder- 
nisse wurden zwei Brennereinsatze m it zweckent- 
sprechend ausgebildeten Luftzuftihrungen und Regel- 
einriditungen in einen gewohnlichen, sonst unver- 
anderten Kuppelofen eingebaut und in Betrieb ge- 
nommen. Die nachstehend mitgeteilten gesamten 
Versuchscrgebnisse vom ersten Tag bis zum vor- 
liiufigen AbschluB der Erprobungen zeigen, wie sich 
allmahlich aus tastenden Versuchen ein iiberraschen- 
der Erfolg cntwickelt hat.

Beim ersten Vorversucli war der Ofen m it der 
normalen Fiillkoksmenge besdiickt und m it etwas 
yerminderter Satzkoksmenge begiditet. Dann wurde 
dic Oelfeuerung kurze Zeit nach dem Anblasen in 
Betrieb genommen. 25 Minuten nach Beginn des 
Blasens, der normalen W artezeit, gab der Ofen 
Eisen von noimuler Temperatur. Aber schon nach

*) Nach einem Yortrag, gehalten am 18. November 
1920 vor dem Ocstcrreichisehen Verband des Vereines 
Deutsoher Ingenieure, Wien.

X II.,,

Abgang einiger Siitze wurde das Eisen m atter, da bei 
der Oelfeueriuig mebrfach Aussetzer eintraten, ais 
Folgs von Bedienungsfehlern, die ja bei doraitigen 
ersten Versuchen nie fehlen. Auch fehlte n icht die 
schlećht verhehlte, argerlidie Freude der Ofenleute, 
die der „unsinnigen" Neuerung von vornherein ein 
unriihmlidies Ende geweissagt hatten. Immerhin 
blieb der Betrieb im  wahren Simie des Wortes in 
FluB, und die Temperatur u n te rsd iritt nie die fiir 
normalen MaschinenguB erforderliche Htihe, wenn 
sie audi fiir die Sonderzwecke der GieBerei, in der die 
Versuche durchgefiihrt wurden, namlich fiir auBer- 
ordentlich dunnwandigen, empfindlichen SonderguB, 
n id it yollkommcn befriedigte. N adi diesem gliicklich 
abgelaufenen Vorversuch setzte sofort eine Reihe 
systematisch durchgefuhrter Betriebsversudie ein, 
deren Ergebnisse in Zahlentafel 1 zusammengestellt 
sind.

Yorausgeschickt sei, daB der Kuppelofen ein nor
maler Ofen von 800 mm O i. 1. ist, der vier Wind- 
diisen aufweist und m it einer Windpressung von 
350 bis 400 mm WS arbeitet; das seit Jahren iibliche 
Satzgewicht betragt 400 kg.

. Auf Grund der Erfolge des Vorversudies wurden 
lediglich 510 kg —  gegen normal 550 kg —  Fiillkoks 
gegeben und der Satzkoks durch Herabsetzen der 
Einzeigichten auf einen Gcsamtbetrag von 550 kg 
herabgemindert. Der Koksverbraudi ha t sich dam it 
im  ganzen auf 12,6%  vom Gesamtgewicht des 
fliissigen Eisens verringert, der Satzkoksanteil be- 
lauft sich auf 6,6 %. Der Oelverbrauch betrug in
folge besserer Bedienung der Brenner und voll- 
kommener Yermeidung von RuBentwicklung 81 leg 
fiir die ganze Betriebszeit, also rund 1 kg je 100 kg 
fliissigen Eisens. Audi an diesem Tage war die 
Temperatur des Eisens fiir normalen MaschinenguB 
und HandelsguB durchaus geniigend, fiir dunn- 
wandigen SonderguB aber noch nicht ganz be
friedigend.

Der 2. Versuch ist ein Parallelversudi ohne Yer
wendung von Oel. Die Fiillkoksmenge wurde etwas 
gesteigert; die Satzkoksmenge is t zwar im ganzen 
geringer ais bei Yersudl 1, erldart sich aber aus der 
viel geringeren Satzzahl, so daB die Bezugsziffern 
des Koksyerbrauches 16,3 kg je 100 kg fliissigen Eisens 
Gesamtverbrauch und 8,1 kg Satzkoksverbraudi 
ergaben, ein sehr giinstiges Ergebnis, das nur durch
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Zahbntafel 1. Y e rsu o h se rg o b n is s e  beira K u p p e lo fe n  b o tr io b  m it  Z u s a tz - O e l f  o u o ru n g .

| l 2 8 * 5 8 7 8 8

JZ
N
CV«

: 3G
Ni

Oesft i t- 
durchsatz.

Satz- 
geiricht 
400 kg 

kg

Fuli-

koks

kf?

Satz-
kok«

kg

ICoks- 
Yt-rbrauch 
fur 101) kg 

flusslęes 
Eisen

Satzkoks- 
verbrauch 
fur ltO  kg 

flu-łsi"es 
ELscn

OelTer-
brauch

li?

Ool- 
Terhranch 
fiir 100 kjr 
lłiisstges 
EUcn

Schmeli-
Iclslung

f. d. st

Anmerkuoff

J 8 400 510 5 50 12,6 6,6 SI 0 ,9 6 4 00 0 Tem peratur fur dunnw. 
Ci u 13 zu m att, sonst gut

2 6 600 540 537 16,3 s . i — 3 190 Tem peratur wio 1) ohno 
Oel

a 3 5 800 570 320 15,3 5 ,5 61 1 ,05 4 1 9 0 Tem peratur wio 1)
: 3
Q

4 10 400 580 780 12,9 7 ,5 28 0 ,27 34 GO Temp. m att, Oelfeuerung 
friiher abgestellt

5 8 800 540 605 13,0 0,S 63 0 ,71 3040 Temp. anfangs gut, dann 
m att, zum SehluG gut

6 9 400 540 535 11,4 5 ,69 71 0,75 3 42 0 Tem peratur wie 1)
7 9 000 540 540 11,2 5 ,62 6S 0,70 3530 Tem peratur wie 1)
8 9 600 540 910 15,1 9 ,5 — — 3110 Temp. gut, olino Oel
9 lOGOO 540 545 10,2 5 ,14 5S 0,55 35S0 Tem peratur sehr gut

10 9 000 540 420 10,7 4 ,7 50 0,52 3530 Tem peratur gu t
11 13 000 540 300 10,40 4 ,19 114 1 ,32 3410 Tem peratur sohr gut
12 12 000 500 470  , 8 ,OS 3,91 146 1,21 3600 Tem peratur ,, „

CCI 13 11 200 500 560 I 9,47 5,00 134 1,20 4310
§ 14 13 200 540 650 i 9,02 4,9 121 0,92 4310 i
eo 15 8 400 500 430 1 11,1 5,1 73 0,93 4090

»  „  „  j 

fi ff ty
17 8 000 500 360 i 10,0 4,2 124 1,44 3970 i

>» »» »» i
1S 12 450 500 510 8 , 1 1  1 4,1 10S 0,86 4030 :
19 14 000 540 500 7,85 | 4,0 104 0,74 4420 I
20 13 100 540 420 7,32 j 3,20 99 0,75 4250 i

ausgesuehten Satzkoks ermiiglicht wurde. Die 
Schmelzleistung in der Stunde war erheblicli geringer 
ais m it Verwendung von Oel.

Versnch 3 ist wieder ein Yersuch m it Oelbrenner. 
Die Zahlen sprechen fiir sieh selbst. Ungiinstig be- 
einflufit wird d e r ' Gesamtkoksveibrauch dureli ge- 
ringe Satzzahl, da ja der Fiillkoks unabhangig von 
der Zahl der Satzc eine beiliiufig konstantę GroBe 
behalt und bei geringen Satzzahlen sein Anteil den 
Gcsamtverbrauch sehr ungiinstig beeinfluBt,

VersucJi 4 ist abermals ein Oelversuch, der aber 
— wie die Zahlen zeigen —  infolge von Storungen 
der Luftzufuhr ein imgiinstiges Ergebnis zeitigte. 
Anfangs wurden namlich infolge Fchlens eines ge- 
eigneten Kompressors Flaschen m it komprimieiter 
Luft fiir den Betrieb verwendet. Am Tage des yierten 
Versuches war zum erstennial ein kleiner Kompressor 

i behelfśmaBig zur Luftbeliefeiung herangezogen 
worden. Eine Storung an dieser Masehine zwang zur 
vorzeitigen Stillegung der Oelfcuenmg, so daB ein 
Einfrieren in Anbetracht der geringen Koksgicht 
fast unyermeidlieh sehien. Aber die scharfe Er- 
warmung der ganzen Sehmelzzone durch die Oel- 
feuerung war so stark, daB eine Eihohung der Satz- 
koksmenge naeh Ausfallen des Kompressors geniigte, 
um den Batrieb ohne E:nfi ieren, ja sogar ohne wesent
lich erhohten AusschuB infolge niatten Eisens, durch- 
zuftihren.

Versuch 5 zeigt wieder erfolgreiche Oelverwen- 
dung; inunerhin lassen die Verbrauchsziffera an 
Koks erkennen, daB die MiBerfolge des vorigcn 
Versuches zu vorsichtiger und reichlicher Begich- 
tunS gefiihrt liaben, so daB die Vorteile der Oel- 
feueriing auch hier nieht besonders scharf in Er- 
scheinung treten. Ungiinstig w irkt auch die geringe 
Satzzahl.

Vetsuch 6 zeigt eine weitere Veibcssening; die 
giinstigcn Zalikn des Yersuches 1 sind bereits wesent
lich unterschritten. Die stundliehe Sehmelzleistuiig 
ist gut und der Gesamtkoksreibraucli bemerkens- 
w ert gering. Der Oelverbrauch halt sich in nńiBigen 
Grenzen.

Ein ahnlichcs Bild zeigt Yersuch 7; die Tempe
ratur des Eisens war in beiden Fallen auch fiir die 
Herstellung dtinnwandigeu Gusses vollauf befrie
digend.

Trotz der gewiB recht gunstigen Ergebnisse, auf 
die ich nachher zusammenfassend noch eingehen 
will, befriedigte die Feuerung noch nieht ganz die im 
Laufe der Versuche gesteigerten Anspriiche. Vor 
allen Dingen wurde es unangenehm empfunden, daB 
es nicht gelang, die yerbrannte Oelmenge iiber ein 
gewisses MaB hinaus zu steigern, ohne daB starkes 
RuBen sich einstellte. Das deutete auf Luftmangel! 
Luftmangel aber schien im  ersten Augenblick un- 
moglich, da doch gegeniiber reinem Koksbetrieb 
wesentlich verringerte Brennstoffmengen, nam lich 
die halbe Menge Satzkoks und ein ganz geringer 
Anteil Oel, im Ofen zur Verbrennung gelangten und 
die Wmdmenge genau dieselbe war wie friiher. Die 
uiiYoUkommene Yerbrennung des Ofens muBte daher 
darauf zuriickgcfuhrt werden, daB die beiden ein- 
gesetzten Brenner ihre Flammen nur iiber einen 
geringen Teil des Ofenąuerschnittes ausbreiteten 
und die dort zur Verftigung stehende Luft volI- 
kommen aufzehrten, wahrend unverbrauchte Luft
mengen —  ohne die Flammen zu beruhreri —  in den 
Kachbargebieten des Querschnittes durch die Koks- 
und Eisensiiule nach oben stiegen. Eine Verbesserung 
dieses Zustandes muBte sich erreichen lassen, wenn 
es gelang, auch nur dieselbe Oelmenge auf einen 
grofieren Querschnitt des Ofens zur Yerbrennung
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Zahlentafel 2. W a rm e b ila n *  d e s  K u p p o lo fo n s  oh n o  

Kokssatz 10 kg m it 80 %  0 ;  A bbrand 1,3 %.

O e lz u s a tz fo u e ru n g .  (Fur 100 k j  E insitz.)
C 02 _  55 
CO — 45

Verbrennungsverhaltnis “  2 =

i

Erzeugung der Warmemenge

8,0 kg C zu C 02 . . . 
Wiirme aus S und H-Ge

halt ( — 5 %  HjO) . .

Warmemenge aus dem 
Brennstoff . . .

0,28 kg Si zu S i02 
0,49 kg Mn zu MnO 
0,44 kg Fe zu FeO 
0,09 kg O zu CO . 
Warmemenge aus dem 

A b b ra n d ......................

Ycr- 
bren- 
nung*- 
w Simie 

fQr 1 kg

Einzel

wilrmen

Gesamt-
warme

8137

176

7380
1723
1352
2448

65 096 

1 760

2 666 
844 
485 
245

O//o

92,3

2,5

Zusammen

66 856

3 640 5,2
70 496 100

Yerwendung der erzeuglen 
War me

W arm efurdas Schmelzen 
von 98,7 kg Eisen

( 1 3 8 0 ° ) ..........................
3,6 kg C in C 02 reduziert
zu CO ..........................

Wiirmebedarf 1. Schlacke, 
Wasser und K alk ent- 
sprechcn den 98,7 kg
Eisen ..........................

63,4 cbm Gichtgase iiih- 
ren bei 350° G weg 
(spez. Warme =  0,33) 

Unterschied fur Aus- 
s t ra h lu n g .....................

Fur 1 kg:

•WE

315

5689

45

Zusammen

Zu-

Hammen

WE

31 090 

20 481

4 442 6,3

7 322 10,4

7 161 10,1

70 496

45,2

28,0

100

Absoluter Wirkungsgrad: Gesamteinfatz . . . .  15 000 kg
Fiillkoks-Abbrand . . 380 „
Theoretiseh erforderlich 31 090 WE: 0,8 . 8 137 WE jo kg Koks =  4,84 kg Koks
Fiillkoks-Anteil . . .  380 kg Koks: 15 000 kg Eisen =  2,5 kg Koks je 100 kg Eisen
Satzkoks-Anteil . . .  10 kg Koks je ICO kg Eisen.

4 84
=. 0,387

' 2,5 +  10

zu bringen. Das ersc-hien moglich dureh den Eiiibau 
eines dritten Brenners und einer Anordnung der drei 
Brennstellen so, daB sie mogliehst gleichmaBig iiber 
den ganzen Querschnitt ihre Flanunen yerteilten. 
Diese Aenderung wurde entworfen und in Arbeit 
genommen. Inzwisehen -wurde ein Kontroliversuch 
ohne Yerwendung von Oel angestellt, um die Kic-h- 
tigkeit der bisher gezeitigfen Eigcbnisse nochmals 
strengstens zu priifen. Die Veibrauchszahlcn gehen 
aus den Aufzeiehnungen unter 8 hervor. Die Koks- 
raenge is t ganz erheblich gestiegen, die Schmelz- 
leistung herabgegangen, die Temperatur des Eisens 
war befriedigend.

Der nachste Versueh 9 is t m it drei Diisen dureh- 
gefuhrt. Die Veibesserung gegenuber den Zwei- 
diisenversuchen sprang in die Augen. Der Gesamt- 
koksverbrauch is t der niedrigste aller bisher erreich- 
ten, der Satzkoksverbrauch desgleichcn; aueh der 
0elverbrauch is t auBerordentlich gering. da eben 
die eingeleitete Brennstoffmenge durch ihre gleich- 
maCige Yerteilung iiber den ganzen Querschnitt 
sehr viel besser ausgenutzt wird. Die Schmelz- 
leistung ist erheblich groBer ais beim Yorhergehenden 
Yersuch.

Yersuch 10 zeigt eine weitere Abnahme des Satz- 
koksverbrauches. Dieselben Verhaltnisse ergeben die 
Yersuche 11 und 12, aber eine sta ike Zunahme 
des Oelrerbrauehes. Versuch 13 zeigt wieder eine 
Zunahme des KoksYerbrauches olme we?entliche 
Abnahme des relativen 0;lverbrauches. In  den 
Zahlen kommt das Bestreben zum Ausdruck, die 
Koksraenge mogliehst henmterzusetzen, olme die 
Temperatur zu yennindern, und w ir glaubten das

nur erreichen zu konnen bei gleichzeitiger wesent- 
licher Erhohung der yeibjannten Odmehgen. DaB 
diese Annahme falsch war, zeigt die weitere E nt- 
wickhmg, vor allen Dingen die lclzte Giuppe der 
Ver suche von 18 an. Mit einer dauernden Vermin- 
derung der Satzkcksmenge bis auf die Mindestzahl 
von 3,26 geht eine erhebliche Einschrankung des Oel- 
veibrauehes Hand in Hand, die sich wieder den 
anfangs erreichten Zahlen nahert, ohne daB die 
Temperatur irgendwie eine merkliche Verminderung 
erfahren hatte , ein Beweis daftir, daB bei den Ver- 
suchen 11 bis 14, aueh bei 17, m it eiheblicher Oel- 
yerschwendung gearbeitet wurde, ohne dabei einen 
anderen Eifolg zu erzielen, ais bei erheblich geringerer 
Oelmc-nge.

Die Yersuche 15 und 17 fallen insofern etwas aus 
dem Bahmen heraus, ais sie m it wesentlich kleineren 
Gesamtdurchfatzen durehgefuhit wuiden und des
halb ungunstigere Vc!brauch?zahlen fiir Brennstoff 
.zeigen, einfaeh deshalb, weil deraitige Schmel
zungen ja ganz allgunein um so wiitschaftlicher 
werden, je langer die Zeitiaume sind, iiber die sie sich 
erstrecken. Bemeikenswert sind aueh die Zahlen 
der Spalte 8, die beweisen, daB tro tz geringeren 
Brennstoffveibrauches die Schmelzleisturg stets auf 
einer Hohe bleibt, die weit iiber das bei reinem Koks- 
betrieb mcgliche MaB hinauigeht. Eine Hoclistziffer 
stellt zum Beispicl Yersuch 19 dar.

Das warmeteehnische Eigebnis aus den bisher 
dargelegten Yersuchen ist kurz folgendes: Satzkoks- 
erspamis rd . 25 bis 30 kg ję Satz, d. h. mindestens 
6 kg je 100 kg "Eisen; bei sehlechtem Koks, dem 
derzeit normalen, noch mehr. Dafiir Oelverbrauch
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Zahlentafel 3. W a rm e b ila n z  d es K u p p e lo fe n s  m i t  O e lz u s a tz f e u e ru n g .  (Fur 100 kg Einsatz.)
CO 80

Kokssatz 5 kg m it 80 %  0 ;  Oelverbrauch 0,8 kg. Yerbrennungsyerhaltnis ~  =  ---■ Abbrand 1,3 %.
o u

1 2 3 4 | 5 6 7 8 9

Erzeugnng der WJlrmemenge
Ver- 
bren- 
nungs- 

w&r ni en 
fiir 1 kg

Einzel-
warmen

Gesamt-
wiirma

%

Yerwendang der erzeugten 
Wiirme

Fur I k.- 

WE

Zu-
sommen

WE %
4 kg G zu C 02 . . . .
f,8  kg O e l .....................
Warme aus S- u. H-Ge

halt ( - 5  % H ,0 ) . .

Warmemcnge aus dem 
B re n n s to f f .................

0,49 kg Mn zu MnO 
0,44 kg Fo zu FeO . . 
0,09 kg C zu CO . . . 
Warraemeiigo aus dem 

A b b ra n d .....................

8137
9000

176

7380
1723
1352
2448

32 548 
7 200

880

2066
844
485
245

40 628 

3 640

73,5
16,3

2,0

8,2

W arme fur das Sohmelzen 
von 98,7 kg Eisen 1380° 

0,8 kg 0 in CO., reduziert
zu C O ..........................

Warmebedarf f. Schlacko, 
Wasser u. K alk (ontspr. 
den 98,7 kg Eisen) . 

60,77 cbm Gichtgase 
fuhren bei 100° C wog 
(spez. Warme 0,32) . 

Unterschied fur Ausstrah- 
l u n g ..............................

315'

5689

30

_

31 090 

4 552

2 961

1 942

3 723

70.2

10.3

6,7

4.4

8.4

Zusammen
I ■

-  I 44 268

1
100

Zusammon - - 44 268 100

Absoluter Wirkungsgrad: Gesamteinsatz . . . .  15 000 kg
Fiillkoks-Abbrand. . . 380 „
Theoretisoh erforderlioli 31 090 T O : 0,8 . 8 137 WE je kg Koks =  4,84 kg Koks
Fullkoks-Anteil . . . . 380 kg Koks: 15 000 kg Eisen =  2,5 kg Koks je 100 kg Eisen
Satzkoks-Anteil . . .  5 kg Koks je 100 kg Eisen
0,8 kg Oel von 9 000 WE je kg entsprechen 1,1 kg Koks von 6 500 WE je kg.

0,8 kg je 100 kg Eisen. Da durch die Verminderung stoffgehalt des Kokses ist m it 80%  angenommen,
der Koksmenge an! 100 kg Eisen rd. mindestens der reine Abbrand m it 1,3 %. Unter reinem Ab-
32 500 W E wegfallen nnd durch die yerwendete brand sind nur die tatsachlich v e r b r a n n te n  Mengen
Oelmenge nur 7200 W E eingefiihrt werden, so is t es E ise n  zu yerśtehen; die im allgemeinen m it unter
klar, daB g a n z  e rh e b lic h e  W a n n e m e n g e n  den Abbrand gerechneten Gewichtsverluste, die
d u rc h  d ie  V erw en d u n g  d e r  O e lfe u e ru n g  durch Rost, Sand und iihnliche Unreinigkeiten des
ersp artw erd en , ein Ergebnis,das zuerstbefremdend, aufgegebenen Roheisens entstehen, gehoren nicht
yielleicht sogar nicht reeht glaubhaft erseheint. hierher. Auf Grund des Koksverbrauehes muB das
Ich habe deshalb den Versuch gemacht, die auBer- Verbrennungsverhaltnis, d. h. das Verhaltnis des in
ordentlich giinstigen Ergebnisse der Oelzusatz- Kohlendioxyd ubergefuhrten Kohlenstoffes zu dem
feu-irung aus einer wesentlichen Aenderung der Ver- 65
brennungsvorgange, also der chemischen Umsetzung >n Kohlenoxyd ubergefiihrten, zu - -  angenommen
des Brennstoffes im Ofen zu erklaren. Auf Grund
der Yerbrauchsziffern, die einwandfrei feststehen, werden. In der eigentlichen Verbrennungszone wird
und im  Anhalt an die ausfuhrlichen Angaben yon zwar der YOrhandene Kohlenstoff an sich voll-
Buzek1) habe ich die Warmebilanz des Ofenbetriebes . kommen zu Kohlendioxvd verbrannt, dieses Kohlen-
einmal fur reinen Koksbetrieb und dann fiir Oelzu- dioxyd wird aber beim Aufsteigen durcli diegliihcnden
satzfeuerung aufgestellt und komme zu Ergebnissen, Kohlenstoffteilchen zum groBen Teil, namlieh bis
die mir moglich und den tatsachlicłien \ 7or"-an°-en zu 45 % des verbrannten Kohlenstoffes, wieder zu
entsprechend erscheinen. Eine Erhaitung meiner Kolilenoxyd reduziert, das erst im oberen Teil des
Annahmen durch Gichtgaśuntersuchungen steht noch (">fens in freier Flamme nutzlos zu Kohlendioxyd
aus, doch hoffe ich, diese Naehpriifung bald yor- vel'brannt wird. Eine Erklarung fiir dieses aufier-
nehmen zu konnen; ich erw ar te von ilu- bestimmt “ dentlidi ungiinstige Verbrennungsverhaltnis, das
eine Bestatigung meiner Auffassung. bei sehr gutem Koks sich giinstiger gestaltet, ist

In Zahlentafel 2 ist die Warmebilanz eines wo^  darin zu finden, daB infolge der geringen
Kuppelofens m it normaler Koks fen erung zusammen- mechanischen Festigkeit des augenblicklieli ver-
gesteJlt. Die Zahlen gelten jeweils fiir 100 kg ein- wendeten Kokses die iiber der eigentlichen Ver-
gesetztes Eisen. Zugrunde gelegt ist ein Kokssatz brennungszone entstehenden Schichten gliihenden,
von 10 kg je 100 kg Eisen, eine Zahl, die keineswegs zerbrockelten und zerdriickten Kokses dem auf-
als hoch augesprochen werden darf, da sie bei der steigenden Kohlendioxyd eine verhałtnismaBig grofie
heutigen schleehten Koksbeschaffenheit in sehr yielen Beaktionsoberflache darbieten. Auf Grund dieser
Fallen wesentlieh iiberschritten wird.2) Der Kohlen- Annahmen gestaltet sieli die Wanneentwieklung, wie

’) Handbuch der Eisen- und StąhlgieCerei, heraus- in Zalllentafel 2 links zusammengestellt, folgender-
gegeben yon c. Geiger. Band II. Berlin 1916. maBcn: Aus 8kg Kohlenstoff werden erzielt 65096WE,

) GieB.-Ztg. 1920, i. Okt., S. 313/7. aus Schwefel und Wasserstoff abziiglich der dureh
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Verdampfen des entstehenden Wassers gebundenen 
Warnie 1760 W E, so daB der Gesanitwarmeanfall 
aus dem Brennstoff sieli auf 66 856 W E beliiuft. Der 
Abbrand liefert, der Analyse des Einsatzes ent
sprechend, nach den aus der Tafel ersiehtlichen 
Einzelangaben 3640 W E, so daB die gesamte ein- 
gęfuhrte AVarme 70 496 W E je 100 kg Eiseneinsatz 
betragt. Diese Warme wird wie rechts dargestellt, 
verbraucht. Zum Schmelzen der restlichen Eisen- 
menge von 98,7 kg und zum Ueberhitzen auf 13800 
werden 31090 W E verbraucht. F u r Austrciben der 
Kohlensaure aus dem Kalkstein, fiir das Yerdampfen 
der mit eiiigegebenen Wassermenge und fiir das Ver- 
flussigen der Schlacke werden nach Buzek 4442 W E 
aufgewendet. Es entweichen 63,4 m 3 Gichtgase 
nut beilaufig 3500 und fuhren dabei 7322 W E weg. 
Der Restbetrag ist fiir Strahlung und sonstigc Ver- 
luste cinzusetzen. Eine Grundlage fiir Vergleiche 
mit den Ergebnissen der Oelfeueiung bildet der so- 
genannte absolute Wirkungsgrad des Schmelzpro- 
zesses, d. h. das Verhaltms der theoretisch erforder- 
lichen Koksmenge zu der tatsachlich aufgcgebenen, 
beide bezogen auf 100 kg Einsatz. Bei Erm ittlung 
dieser Zahl ist ein Gesamtcinsatz von 15 t  Eisen 
und ein Fiillkoksabbrand von rd. 380 kg, der sich 
mit den Betriebserfahrungen deckt, angenommen. 
Der errechnete Wirkungsgrad ergibt sich zu tj 
=  0,387.

Dieser W armebilanz des Ofens m it reiner Koks- 
feuerung sei in Zahlentafel 3 gegeniibergestellt eine 
Bilanz m it Oelzusatzfeucrung. Das Verbrennungs- 
verhaltnis ergibt sich aus dem Brennstoffverbrauch 
notwendigerweise zu etwa 80 : 20. Die Erklarung 
fiir diese wesentiich giinstigere Gestaltung des Ver- 
brennungsvorganges is t wohl darm  zu sehen, daB bei 
dem geringen Gesamtbrcnnstofiverbrauch der Luft- 
ubersdwB ein erheblich hoherer ist; dam it wird die 
Bildung von Kohlenoxyd an sich hintangehalten 
und kommen ferner infolge einer konzentrierten 
Schmelzzone erhebliche Schichtengliihenden Kohlen- 
stoffes, welche die Umsetzung von CO. in CO be- 
giinstigen, gar niclit zur Bildung. DaB tatsachlich 
der Schmelzvoi'gang in  einer Zone von geringerer 
Ausdehnung vor sich gelit, ais beim Koksbetrieb, 
geht daraus heivor, daB die Gichtgase m it vicl ge
ringerer Temperatur abzielien, narmich m it etwa 
100° gegeniiber 350° beim noimalen Schmelzen, 
und daB ein allmahliches DurcJigliihen der ganzen 
G'chtsaule, wie es beim Koksbetrieb in verhaltnis- 
maBig kurzer Zeit nach dem Anblasen ein tritt, nicht 
stattfindet. Ebenso felilt natiirlicli vollkommen 
die bekannte blaue KohlenoxydfJamme. Die Grunde 
fiir diese raumliche Besclirankung des Schmelzvor- 
ganges sind erstens in  der konzentrierten W arme der 
Oelflamme zu erblicken und dann in dem schnelleren 
Nachrutsdien des Schmelzgutes infolge erhohter 
Stiindlicher Schmelzleistung. Diese hohere Abwarts- 
geschwindigkeit der Gichtsaule hat zur Folgę, daB den 
oberen Schichten weniger Zeit bleibt, von unten 
her erwarmt zu werden.

Die Zahlen der Zahlentafel sind ohne weiteres 
yerstandlich. Die gesamte aufgewendete Warme

ist infolge des geringen Brennstoffeinsatzcs wesentiich 
geringer, namlich nur 44 268 WE. Die fiir das 
Schmelzen aufgewendete W aim e is t dieselbe wie 
friilier. Der W armebedarf fiir Kohlensaureaustrei- 
bung aus Kalk, Verdampfung von Wasser und Ver- 
fltissigung der Schlacke is t infolge geringeren Kalk- 
zuschlages und geringerer Schlackenbildung kleiner. 
Ebenso is t die von den Gichtgasęn entftthrte Warme- 
menge erheblich geringer, da die Gichtgase ja  m it 
einer Temperatur von nur 1000 entweichen. Der 
auf Strahlung entfallende W armeanteil erfalu t eben- 
falls eine gewisse Verminderung, weil der Ofen im 
ganzen infolge scharferer Konzentration der Hitze 
auf die Schmelzzone geringerer Hohe kiihler bleibt. 
Der absolute W irkungsgrad betragt 0,56 oder m it 
anderen Worten fast das Anderthalbfaelie des bei 
reinem Koksbetrieb crreichbaren. Anschaulicher 
ais dio Zahlentafeln is t das Scliaubild Abb. 1. Be
sonders klar t r i t t  durch die bildliche Darstellung 
die Tatsache hervor, daB fiir die gegebene Scbmelz- 
lcistung, also zum Aufbringen von 31090 nutzbaren 
W E, im  Falle des Koksbetriebes die 2,27fadie 
Warmemenge zugefiilnt werden muB, wahrend bei 
Oelzuśatzfeuerung schon die l,43fache ausreiclit.

Bisher habe ich mich lediglich m it den warme- 
technischen Vorteilen der Oelfeuerimg befaBt. Ein 
nicht zu unterschatzender Vorteil is t aber audi 
in der auBerordentlich giinstigen W^rkung der Oel- 
feuerung auf die chemische Zusammensetzung des 
Eisens zu erblicken. Genaue Analysen. die wir vom 
Anbeginn unserer Versuche durchfiihren lassen, 
zeigen, daB die so sd ir gefiirclitete Anreicherung 
m it Schwefel, eine Folgę der schlechten Koks- 
beschaffenheit, sich durch Verwendung der Oel- 
feuerung ganz wesentiich vermmdern laBt. D am it ist 
die Hauptursache fiir die unerwiinschte H artę  der 
GuBerzeugnisse, die jedem Betriebsleiter in  der 
m edianisdien W erkstatte so viel Aerger verursacht 
und so viel Geld fiir Werkzeugstahle gekostet hat, be- 
seitigt. Wahrend wir bei nórmalem Koksbetrieb m it 
einem Schwefelgehalt des Erzeugnisses von 0,14%  
reclmen muBten, is t es uns gelungen, bei Oelfeue- 
rungsbetrieb den Schwefelgehalt auf 0,07 % lierunter- 
zudriicken. Die Erklarung liegt auf der Hand. Das 
Oel is t schwefclarm, die Koksmenge is t auf die Halfte 
yerm m dert, dam it auch der durehschnittliche Schwe
felgehalt, und das Ergebnis is t em schwefelarmeres 
Erzeugnis, graphitreicher, also weicher, und deshalb 
fiir die Bearbeitung geeigneter. Auch die Gafahr des 
ReiBens in der Form oder kurz nach dem Ausleeren 
is t ganz wesentiich vermindert. Dieser Yorteil wird 
besonders dann sehr s ta rk  zur Geltung kommen, 
wenn der Koks einen anorm al groBen Sdiwefel- 
gehalt aufweist, und das is t in Oest.erreidi, das vor 
allen Dingen auf oberschlesischen Koks angewiesen 
ist, die Regel.

E in  n icht zu unterschatzender Vorteil der Oel- 
feuerung ist weiter darin zu erblicken, daB man es 
in der Hand hat, in kurzester F ris t die Temperatur 
des Eisens zu regeln. Braucht man fu r irgend welche 
Sonderzwecke, fiir dunnwandigen GuB oder Aehn- 
liches, einige Pfannen recht HeiBes' Eisen, so gibt
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mail mehr Oel auf und hat ira Verlauf von einigen 
Minuten erhóhte Temperatur, wahrend man bei 
reiner Koksfeuerung warten muB, bis die zwecks 
Temperaturerhohung aufgegebeuen groBeren Satz- 
koksmengen im langsamen Durchsetzen durch die 
Gichtsaule die Schmelzzone erreichen und dann erst 
zur Wirkung kommen. Wichtig erscheint auch die 
Erhóhung der stundlichen Schmelzlcistung, die im 
flotten Betrieb bessere Ausnutzung der Arbeiter 
und Betriebseinrichtungen gewahrleistet. Ange- 
nehme Beigaben sind: die Verminderung der 
Schlackenmenge infolge verringerter Koksgicht und- 
die daraus sich ergebende Schonung der Ausmaue- 
rung in der Schmelzzone.

Verfiigung, weil die Stocherarbeit, wie sich gezeigt 
hat, erhctflich vermindert ist. Aucli die Neigung zur 
Bruckenbildung ist beim olgefeuerten Ofen wesentlich 
verringert infolge des erheblich rascheren Durch- 
setzens und der Beschrankung des Koksabbrandes 
auf die Schmelzzone, geringerer Hohe. Sollten sich 
trotzdem  einmal Brucken bilden, so bedeutet das 
fiir den olgefeuerten Ofen keine Gefajir mehr, weil sie 
durch etwas starkeres Aufgeben von Oel jederzeit 
zerstórt werden konnen.

Die wirtschaftlichen Vorteile der Oelfeuerung 
seien zum SchluB noch m it einigen Zahlen belegt. 
In  den vergangenen Monaten war es fiir alle einiger- 
maBen beschiiftigten GieBereien uumoglich, mit den

Abbildung 1. Warmebiianz des Kuppelofens bezogen auf 100 kg Einsatz.

bei reinem Koksbetrieb.
Kokssatz 10 kg*) mit 80 % C, Abbrand 13

Vorbronnungsverhaltnis =  ?£
CO 45

Die Betriebsfiijirung des Kuppelofens m it Oel- 
zusatzfeuerung is t gegeniiber der normalen kaum 
yerandert, jedenfalls eher vereinfacht ais erschwert. 
Die Beschickung erfolgt in jeder Weise genau wie bei 
reinem Koksbetrieb, m it dem Unterschied, daB eben 
geringere Mengen Satzkoks aufgegeben werden. 
Die Bedienung der Oelftuerung beherrscht jeder 
einigermaBen intelligente Ofenarbeiter in  kurzer 
Zeit, da dic Einstellung der Brenner nur einmal zu 
Beginn des Betriebes zu erfolgen hat, um dann un- 
ycrandert fiir die ganze Betriebsdauer beibehalten 
zu werden, wenn nicht etwa fu r besondere Zwecke 
einmal heiBeres oder matteres Eisen gebrauclit wird, 
das dann durch einfache Regelung, wie oben er
wahnt, m kiirzester F rist erhalten werden kann. 
Die fiir die Ueberwachung der Brenner notige Zeit 
steht dera- Ofenmann ohne weiteres deshalb zur

*) Giinstfg gerechnot. Bei heutiger Koksbesohaffen- 
neit smd, wie von vielcn GieBereien beBtatigt wird
12 und melir kg notig.

mit Oelzusatzfeuorung 
Kokssatz 5 kg mit SO % C, Abbrand 13 %

Verbrennung8verhaltnis
°  CO 20

Oelverbrauch 0 8 kg von 9 OUO WE

von der staatlichen Verteilungsstelle zugewiesenen 
Schraelzkokimengen auszukommen. Die Verwen- 
dung yon Schleichhandelskoks in je nach Beśchaf- 
tigungsgrad wechselndem AusmaB war unumgang- 
liche Notwcndigkeit. Es sei in Uebereinstimmung 
m it Erfahrungs zahlen angenonmien, daB etwa 35 % 
des Gesamtkoksbcdarfes durch Schleichhandel ge- 
deckt werden miissen. Dann ergibt sich unter Zu- 
grundelegung der heutigen Kilopreise1) von 5.50 Kr. 
fiir zugewiesenen, 11 Kr. fiir Sehleichhandelskoks 
und 30 Kr. fiir Oel —  fiir einen Gesaintdurchsatz 
von 15 000 kg Eisen folgende Gegen iiberstellung: 

K o k sb e tr ie b .
Fullkoksabbrand......................................... 350 kg
Satzkoks 11 kg/100 kg E isen ................  1 650 „

“ 2000“kg
Davon 1300 kg Koks zu 5,50 . . . .  7 150 Kr.

700  ..................... 1 1 ,-  . . . .  7700 „
__ _________ 14 830 Kr.

') Óktober 1920.
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O e lb e tr ie b .
Fullkoksabbrand........................................  400 kg
Satzkoks 5 kg/100 kg E is e n .................  750 „

1 150 kg
Oelverbraueh 0,8 kg/100 kg Eison . . 120 kg

1150 kg Koks zu 5,50 ............................  6 325 Kr.
120 kg Oel „  3 0 . - ............................  3 600 „

9 925 Kr.

Der Leistungsaufwand fiir die Zerstauberluft — 
etwa 2 bis 3 PS —  kann fiiglich vernachlassigt werden, 
da die Luft in den meisten Fallen dcm ohnehin laufen- 
den Verdichter fu r das Sandstrahlgeblase entnommen 
werden diirfte. Die Ersparnis bei Oelzusatzfeuerung

betrag t demnach 14850 —  9925 =  4925 Kr. je  GuB- 
tag, ein Ergebnis, das die Abschreibung der Oel- 
feuerungsanlage in kiirzester F ris t gewahrleistet.

Zusammen fassung.
Koksmangel in Oesterreich war die Veranlassung 

zu Versuchcn m it Oelzusatzfeuerung. Es gelang, die 
Satzkoksmenge auf 4 bis 5 kg herunterzudriicten 
bei einem Oelverbraueh von 1 kg auf je 100 kg ein- 
gesetztss Eisen, Die stiindliclie Schmelzleistung 
erhohte sich dabei um  30 bis 50 %, die Eisentempe- 
raturen entsprachen den hochsten Anforderungen, 
die so gefiirchtete Anreicherung m it Schwefel wurde 
wesentlich heiabgemindeit.

Die Voith’sche Trockenkammerfeuerung fur minder- 
wertige Brennstoffe.

Von S)ip[.'3itfl. H. A d am m er in Wasseralfingen.

brennungsgase ansaugte und gleichzeitig m it Luft 
misclite. Der Feuersehacht wurde auCen an die 
Trockenkammer angebaut1).

Die Einrichtung hatte  den Vorzug, daB man von 
den W ilterungsverhaltnissen unabhangig war, die 
Heizung deshalb genau regeln konnte, auBerdem 
wurde durch die Mischung der Feuergase m it der 
Frischluft der Vorteil erzielt. daB die unm ittelbar 
vor der Miindung der Feuerung in der Kammer 
stehenden Formen nicht einer zu hohen Warnie aus- 
gesetzt wurden und dadureh verbrannten. Auch

*) Vgl. auch St. u. E. 1914, 30. April, S. 740'3.

Bewegung des Luft- und Heizgasgemisches erzielt, 
die an allen Stellen ein gleichmaBig gutes und rasches 
Troeknen bewirkte. Ais Brennstoff diente Koks, 
von dem bei dieser Anordnung betrac-htlich weniger 
ais bei gewolmlicher Feueiung veibraucht wurde. 
Es werden Ersparnisse von 30 bis 40 % angegeben.

Um nun diese Feuerung fiir minderwertige Brenn
stoffe, wie Kokpgrus, Rohbraunkohle, oder ein Ge- 
misch von beiden geeignet zu maehen, wurde unter 
dem Planrost bei gesc-hlossener Feuer- und Abfalltiir 
Unterwind durch den oben erwiihnten Yentilator 
eingeblasen, so daB die L uft gleichzeitig aus der 
schon oben erwiihnten Diise ausstromte, unter den

D
ie der Maschincnfabrik J. M. Y o ith  in Heiden- 
heim an der Brenz geschutzte Trockcn- 

kammerfeuerung war ursprunglich folgendermaBen 
eingerichtet: Oberhalb des m it einem Planrost ver- 
sehenen Feuerschachtes befand sich ein wagereehter, 
feuerfest ausgemauerter, kurzer Kanał, in den durch 
einen Ventilator mittels einer Diise Luft eingeblasen 
wurde. Dieser Kanał, der in  die Trockenkammer 
niundete, wirkte wie eine Saugdiise, welche die Yer-

neigten diese nicht so zum ReiBen wie sonst, Abb. 1 
und 2 lassen dies auch erkennen. Durch die eitige- 
blasene Luft wurde in der Kammer eine standige

Abbildung 1. Beschickte Trockenkammer. Abbildung 2. Beschickte Trookenkammer.
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Abbildung 3. Einrichtung dor Voith’sohen 
Trockenkammer.

luftdiise, c die Unterwindsduse, d die Absaugleitung 
fiir die Abgase und e den Abzugskanal fiir dieselben 
bedeutet. In die yersehiedenen Leitungen sind einfache 
Schieber eingebaut, die je nach der Arbeitsweise mehr 
oder weniger bzw. ganz geoffnet oder geschlossen 
werden. Die Feuerungen werden in drei GroBen fiir 40, 
50 bis 80 und bis 350 m3 Rauminhalt der Troeken- 
kammer gebaut. Der ICraftbedarf des Ventilators 
bzw. Exhaustors betragt je nach Grofie der Trocken- 
kamnier 1,5 bis 3,0 PS.

Fiir kleine Trockenkammern ist die Absaugung 
der Heizgase niclit lohnend, sie werden deshalb stets 
nur m it einfachem Yentilator geliefert. Die Trocken
kammern sind sowohl fiir Eisen- und Metali-, ais 
auch fur StahlgieBereien brauchbar, da sich auch 
die fiir letztere notigen Warmegrade bequem bei 
Verwcndung yon Koks darin erzeugen lassen.

Die Arbeitsweise der Trockenkammer m it Ab- 
saugung der Abgase is t je nach dem gewiinschten 
Warmegrade und der Yerwendung von Koks oder 
mmderwertiger Brennstoffe verschieden. Aus fol- 
gender Beschreibung ist die Arbeitsweise der Trocken-

Abbildung 4. Temperaturkurven einer Trockenkammer 
von 200 m3 Rauminhalt mit Voith-Feuerung.

und iiber dem Feuerschacht wieder eingeblasen 
werden. Bei dem Betrieb m it der oberen Frischluft- 
diise allein miisgen die unteren Asehenttiren geoffnet 
bleiben, dam it der notige Sauerstoff zum Rost ge- 
langen kann. Mit diesen Schieberstellungen laBt man 
bis zum SchluB der Trocknung, d. h. bis die Trocken- 
kammeriiiren geoffnet werden, weiter blasen.

2. B ei E is e n -  u n d  M e ta l lg u B -T ro c k e n -  
k a m m e rn  u n d  be i V e rw e n d u n g  v o n  m in d e r-  
w e r tig e m  K o k s, R o h b ra u n k o l i le  o d e r d u r c h -  
g e s ie b te m  K o k sg ru s . Sofort beim Anheizen 
bzw. bei der Inbetriebsetzung des Geblases wird die 
obere Fiischluftdiise zur H alfte geschlossen, die 
Unterwinddiise zur Halfte oder ganz geoffnet, der 
Kaminschieber geoffnet und auBerdem werden die 
Aschentiiren geschlossen. Nach ungefiihr zwei 
Stunden, yieileicht auch friihei, wird der Schieber 
in der Ansaugleitung fiir die Abgase geoffnet, die 
obere Frischluftdiise abgeschlossen und der Schorn- 
steinschieber bis auf etwa ein Viertel seines Quer- 
schnitts gedrosselt; unter Umstanden, d. li. je nach 
dem Grad der Yerbrennung in der Feuerung oder

Planrost tra t und so die vollkommene Yerbrennung 
der minderwertigen, kleinstiickigen und dichtliegen- 
den Brennstoffe bewirkte.

Eine wichtige Yerbesserung, m it der zugleich eine 
bedeutende Ersparnis an Brennstoffen von etwa 
20 % gegenuber der alten Einriclitung eintrat, wurde 
weiter dadurch erzielt, daB man, nachdem die zu 
troeknenden Formen den groBten Teil ihrer Feuchtig- 
keit abgegeben hatten, den Sdiornsteinschieber zum 
gróBten Teil schloB und die noch eine Warme bis 
etwa 200u besitzenden Abgase aus dem Abzugskanal 
in der Niihe der Riickwand der Trockenkammer ab- 
saugte und sie an  Stelle der Frischluft den Feuergasen 
durch die Frischluftdiise beimischte. In diesem Falle 
muB der Ventilator durch einen Exliaustor ersetzt 
werden.

Die ganze Anordnung geht aus Abb. 3 hervor- 
wobei a den Yentilator oder Exhaustor, b die Frisch-

lcammer ohne Absaugung-der Abgase.leicht zu ent- 
nehmen.

1. B ei E is e n -  u n d  M e ta llg u B -T ro c k e n k a m - 
m ern  u n d  bei V e n v e n d u n g  von  g u te m  Koks. 
Sofort beim Anheizen bzw. bei der Inbetriebsetzung 
des Geblases wird die obere Frischluftdiise geoifnet 
und die Unterwinddiise geschlossen. Gleichzeitig 
wird der Friscliluftsaugschieber geoffnet und der in 
der Saugleitung fiir dic Abgase geschlossen, ebenso 
werden dic unteren Asclicntiiren und der Kamin- 
schieber yollstandig geoffnet. Nach ungefiihr zwei- 
stiindigem Betrieb wird der Schieber in  der Saug- 
leitiuig fiir die Abgase yollstandig geoffnet, die obere 
Frischluftdiise geschlossen und der Sehornstein- 
schieber bis auf ungefahr ein Viertel seines Quer- 
sdm itts gedrosselt., so daB also von nun an die Ab
gase nieht mehr unausgeniitzt durch den Sehornstein 
abziehen, sondern durch den E shaustor angesaugt
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nach den Warmegraden in der Kammer wird der 
Schieber der Unterwindduse zum Teil oder ganz 
geschlossen und nur m it der Oberwinddiise 
weiter geblasen. M it diesen Seliieberstelliuigen 
laBt man bis zum SchluB der Trocknung weiter- 
blasen.

3. Bei S ta h lg u B -T ro c k e n k a m m e rn  o d er 
bei Y e rw en d u n g  v o n  K oks. Sofort beim An- 
heizen und bei der Inbetriebsetzung des Geblases 
wird die obere Frischlultduse geoffnet, die U nter
windduse ebenfalls zur H alfte oder yollstandig ge
offnet, der Schieber in der Saugleitung fu r die Ab- 
gase und die Aschentiiren werden geschlossen und 
der Sehornsteinschieber geoffnet. Je nachdem die 
Warnie der Trockenkammer nach einer bestimm ten 
Zeit gestiegen ist, w iid der Schieber in der Saug
leitung fur die Abgase geoffnet und die obere Frisch- 
luftdiise zur H alfte geschlossen. 'Wenn die Warme 
nach fortgesetztem Betrieb die normale Hohe er
reicht hat, kann unter Umstanden die Unterwind
duse vollstandig geschlossen werden, worauf man m it 
diesen Schieberstellungen bis zum SchluB der Tiock- 
nung weiter arbeitet. Trotzdem die Abgase durch 
den Exhaustor gehen, soli die H altbarkeit des- 
selben hieryon niclit beein trad itig t werden. Die 
Leitungen bestehen aus einfachen Blech- oder GuB- 
rohren.

Das Schaubild (Abb. 4) der Temperaturkurve in 
einer Trockenkammer fiir 200 m3 Inhalt, das in der 
Voith‘schen EiscngieBerei aufgenommen wurde, zeigt, 
daB sich m it minderwertigen Brennstoffen, wie 
Koksgrus oder Rohbraunkohle, die yorher ge- 
trocknet wurden, oder m it einem Gemisch beider 
Wiirmegrade erzielen lassen, welche die m it Koks 
erreichten noch ubertreffen konnen. Es zeigt ferner, 
daB sich der erreichte W armegrad nad i Einschaltung 
der Absaugvorrichtung fiir die Abgase auf gleicher 
Hohe halten und sogar noch steigern laBt. Die er- 
reichte W arme yon im Mittel 320° geniigt, um die 
Formen yollstandig zu trocknen, wobei die stetige 
Luftbewegung in der Kammer, wie schon zu Anfang 
gesagt, yorteilhaft m itwirkt. Bcmerkt sei noch, daB 
der Warmemesser in  der Nahe der T ur, also dort, 
wo die Heizgase die Trockenkammer yerlassen, ein- 
gebaut war.

Der Koksycrbrauch von 400 kg fur eine 200 ms 
groBe Trockenkammer, also 2 kg fiir 1 m 8 Kauimer- 
inhalt, ist gering; bei Verwendung yon m inder
wertigen Brennstoffen is t der Y efbraudi entspreehend 
hoher und muB von F ali zu Fali festgestellt werden, 
da sich allgemein giiltige Zahlen hierfiir nicht geben 
lassen. Jede Trockenkammer kann m it der oben 
beschriebenen Feuerung yersehen werden, die sich 
jede GieBerei selbst leicht einbauen kann.

Das neue Gufrwerk der Oesterreichischen W affenfabriksgesellschaft 
(Automobilabteilung) in Steyr.
Von Ingenieur C a rl I r r e s b e r g e r  in Salzburg. 

(Sehlufi von Seite 293.)

Abb. 25 zeigt die der Aluminium- und Metall- 
formerei sowie der AluminiumgieBereigewidmete 

Halle. Das Bild is t auch fiir die beiden anderen ganz 
gleich gearteten groBen Hallen kennzeichnerid. In 
der Ecke befinden sich unter einer gemeinsamen 
Rauchhaube drei Schmidtsche olgefeuerte Herd- 
schnielzofen, von denen zwei zum Schmelzen von Alu
minium dienen, wahrend der d ritte  fiir Sonder- 
schmelzungen von GrauguBeisen yorbehalten ist. 
Gegeniiber dieser Schmelzanlage befindet sich eine 
PreBluft-Ruttelformmaschine m it hydraulischei Mo- 
dellaushebung und ausfahrbarem Formkastentische, 
bestimmt fiii die Formerei der groBen Alunnnium- 
gehause. Auch hier war es niłtig, die Mascliine zur 
Ausnutzung ihrer vollen Leistungsfahigkeit m it 
einer Sonderliebevorrichtung auszustatten. ' Sie be
steht aus einer Einschienenbalin m it Handlaufkatze, • 
mit dereń Hilfe je^eils ein neuei Formkasten vom 
Ausfalirtische abgelioben wird, wahiend eine zweite 
Katze einen leeren Kasten zur Mascliine bringt. 
Es wird wahrend der ganzen Sdiicht gegossen, was 
wesentlich dadurch erleiclitert wird, daB die Formen 
naB zum Abgusse gelangen. Der GuB selbst wird 
mit Hilfe eines die ganze Halle belierrsdienden 
2-t-Elektrolaufkrans bewirkt, Die Kernmacherei 
befindet sid i im  unm ittelbaren AnschluB an die 
Formerei, so daB alle zur Herstellung der Abgusse

xn.41

erforderlichen Einheiten, die Formerei, Schmelzerei» 
Kernmacherei und GieBerei, auf den engsten Baum 
zusammengedrangt sind, ohne sich aber iigendwie 
gegenseitig aud i nur im geringsten zu behmdein. 
Der fertige GuB gelangt auf dem duich die M itte 
der Halle laufenden Schmalspurgleise in  den Be- 
reich des GuBputzereiki-aues. Da in  dieser Halle 
niemals im Boden gearbeitet weiden muB, is t sie 
gleich der Halle fiir den Automobil" u Li m it einem 
BetonfuBboden yersehen, dessen oberste Sdiicht 
eine Beimengung von 10 %  Eisenspiinen zur Ver- 
meidung von kleinen Explosionserscheinungen bei 
etwaigem Verschiitten von Metali erhalten hat. 
Die westliche gegen die GuBputzerei zu gelegene 
H alfte der Siidhalle ist der Metallformerei gewidmet. 
Im Gegensatze zum VergieBen des Aluminiums 
entwickeln sich beim VergieBen von Bronze, RotguB, 
Messing und WeiBmetall scliadliche Metalldampfe. 
Um die Gesamtheit der GieBereibelegschaft vor 
diesen Dampfen zu bewahreu und um  zugleich im 
engeren und gu t abgeschlossenen Raume fur rasche 
und griindliche Beseitigung dieser Dampfe sorgen 
zu konnen, is t die Metallformerei von der Metall- 
Schmelzerei und -GieBerei raumlich getrennt. Wah- 
rend in  der gioBen Halle geformt wird, yollzieht man 
in einem siidlich angeschlossenen Seitenbaue das 
Schmelzen und GieBen. Das Yermittlungsglied

54
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zwischen den beiden Betriebselementen bild en die gebracht und von der MetallgieBerei aus ausgetra®en
Trockenkammcrn TK 1 und TK 2 (GrundriB Al)b. 9). werden. Die Schmelzanlage umfaBt einen Schmfdt-
Man stellt die Formen aut fiinf hydraulischen Wende- schen olgefeuertcn Herdofen x(Abb.9),einenDcbusofen

ADDiiauug zs>. Halle tur die Alumimumforinerei und -gieBerei und fur dio Metall- 
formerei (vom Punkte A aus gesehen).

plattenfoimmaschinen und auf einigen Werktischen m it aushebbareraTiegelwund je einen kippbarenBau-
in der N&he der Trockenkammern her (Abb. 25 mannofen v  fiir 100 und 200 kg Einsatz. Die ver-
laBt einen solchen Werktisch erkennen) und bringt schicdenen Oefen sind unter einer gemeinsamen
die nassen Formen in die Kanim ein. Kammei TK 1 Rauchabzugshaube vereinigt, die in denselben Sehorn-
ist m it einem Doppelgleise versehen, um  die groBeren stein wie die I  łań be iiber den Aluminiumschmelz-

ijfen in der groBen Halle miindet. 
Um zuverlassige Luftreinigung zu 
gewiihrleisten, ist unter der Haube 
ein PreBluftejektor vorgesehen, der 
tatsachlich eine einwandfreie Luft

Abbildung 26. Schnitt durch Buro und Metall-Lager.

Abbildung 27 Kernmacherei (01 x  12 m Grund- 
flache) mit olektrisch beheuten Trockenkammern 
(3J m2 Grundflache), geselien vom Punkto H aus.

Fot men anf Wagen aus- und einfalireu zu konnen. 
Die getrockneten Formen werden auf den Trocken- 
wagen iiber die Drehscheibcn D 1 und D 2 und durch 
die m it einem Pfeile gekennzeiehneten Tiire in die 
MetallgieBerei gebracht, wo sie vor dem Zusammen- 
setzen m it einer Diuckli:frdusc gereinigt werden. Die 
Kammer TK i  wird vop Hand beschickt, dergestalt, 
daB von der groBen Halle aus die nassen Formen ein-
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§  K e rn p rtifu n g

12000-
§  K ern  

m ach e r e ! E/ekfro- 
Trocken * 

kammer

Abbildung 30. GuCputzeroi. *
a =  Stiegenhaus. b «= Garderobo- und Wascbraume. c =  Yersandhall'. d = Motor, e = Transtnission. 
f = Putzhaus. g = GuBputzerei. b =  Drebtiscbe. i =  Metali- uud A.luminiumguBputzerei. k = Scheuer-

trommel niit Sanddlise. I = Aufzug.

geliefert, die taglich den Abfall zuriickzugebcu haben. 
Da auch die Gewichte der W are und der Eingusse 
taglich festgestellt werden, sind etwaige Abgiinge 
ohne "weiteies festzustellen. Das Gewicht des vom 
Kratzescheideru (Abb. 9) zur ii ekgcwonn enen Metalles 
wird wochentlich erm ittelt und prozentual auf die ver- 
schiedenen Schmelzungen veiteilt. Auch das Brennol 
ist in jeder Hinsieht denkbar giinstig gelagert. Der 
groBe Oelbehalter befindet sich in einem allseits 
abgeschlossenen Raume am  ostlichen Ende der

Den meisten Raum beanspruchen naturgemaB die 
Kerne fiir die Zylinderblocke, fiir die neben der 
Kernanfertigungsabteilung noch eine gesonderte Ab- 
teilung fiu  die Kernkontrolle und Kernabgabe vor- 
zusehen war. Der GrundriB Abb. 9 g ibt ein Bild 
der allgemeinen Einteilung dieses Betriebes, wahrend 
die Abb. 27 einen Einblick wahrend des Baues ge- 
wahrt. Der erst in  diesem Jahre zur Ausfiihrung 
gelangte Bau muBte infolge Eisenmangel einen 
holzernen Dachstuhl erhalten, wie er auch m it einem

Abbildung 29. 

Schnitt duioh

die Kern

macborei.

gegen Unterschleife an Metali maBgebend. Das 
Metallager befindet sich in dem von auGen unzu- 
ganglichen Raume hinter den Trockenkammem und 
ist zur Ermoglichung umiangreicher Lagerungen 
mit einem gleichfalls von auBen unzuganglichen 
Keller yersehen. Das fiir jeden GuB benotigte 
Metali wird auf dem durch die ganze Lange der 
MetallgieBerei laufenden Gleise den Schmelzern

Abbildung 28. Auszielibare Trockenkammer. Tiiren A 
und B aufklappbar, Tur O hangt an einem Gegen- 

gewicht.

MetallgieBerei. Seine Fiillung erfolgt, wie bereits 
oben erwahnt, durch eine Druckleitung, dereń Pumpe 
sich am  anderen Ende des GuBwerkes befindet. 
Der groBeren Siclierheit lialbei is t er nicht unm ittel
bar m it den Speiseleitungen der Schmelzofen ver- 
bunden, sondern fiillt erst einen kleineren Zwischen- 
behiilter (im Grundiisse Abb. 9 m :t  y bezeichnet).

Oberhalb des Metallageis, aber nicht durch dieses, 
sondern nur von der groBen Halle aus zuganglich, 
befindet sich das Betriebsbiiro (Abb. 26).

Die gesamte Kernmacherei ist in einem 61 m 
langen, 12 m breiten und 6 m  hohen Querbau im 
Osten der drei groBen GieBhallen dergestalt unter- 
gebracht, daB jede Abteilung (Automobil-, Werk- 
zeugmaschinen- und Aluminium- und MetallgieBerei) 
sich ihren Kernbedarf selbst herzustellen yermag.

in der GieBerei aufreąbt erliiilt. 
Das Tiegellager befindet sich auf 
den durch eine Treppe zugang- 
lichen Trockenkammerdecken. Bei 
der bcschriebenen Anordnung dei 
MetallgieBerei war auch der Ge- 
sichtspunkt moglichster Sicherheit
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Abbildung 31. GuSputzerci. Im Vordergrunde Eisen-, ruokwiirts der Mauer Metallputzerei,
gesehen vom Punkte B aus.

gen ges teilt wurden, begegnete die Anlage eines Holz 
bodens keiner Schwierigkeit. Trotz ilirer stattlichen 
Grundflache ist die Kernniacherei der in bezug auf 
weitestgehende Erzengungssteigerung ani engsten be- 
grenzte Raum. Man hat ibn darnm  lioch genug an- 
gelegt, um im  Bedarfsfalle 
einen Zwisclienboden ein- 
ziehen zu konnen (Abb. 29), 
auf dem dann die jetzt 
zu ebener Erde angeord- 
nete Kernkontrolle aus- 
geiibt werden wird.

Ganz hervorragende 
Sorgfalt wurde der GuB- 
putzerei gewidmet. Der 
Abb. 9 und dem Sclmitte 
Abb. 30 is t ihre allgemeine 
Einteilung zu entnehmen, 
wahrend die Abb. 31 und 
32 je einen Einblick von 
Siid und von iNord ge- 
wahren. Bei Aufnahmeder 
Bilder war auch diese Ab- 
teilung zwar schon im 
Betriebe, doch fehlt.cn 
ihr noch der Aufzug zum 
Ablassen des Gusses und 
der teilweise gleichem 
Zwecke dienende Lauf-
kran. An seiner Stelle muBte man sich m it 
einem Aushilfshebezeug belielfen, das d i e ' Abb. 
31 erkennen laBt. Die Putzerei is t durch eine 
Zwischemnauer in eine kleinere Abteilung fiir 
Aluminium- und MetallguB und in eine groBere

hat zunachst ein Freistrahlgeblase Aufstellung ge- 
funden (ein zweites wird demnachst folgen), aufier- 
dem sind zwei Sandstrahldrehtische1) und eine Reihe 
von Schmirgelschleifmaschinen in Betrieb. Beide 
Abteilungen haben Putztische m it Staubabsaugung

Abbildung 32. EisenguBputzerei mit Treppe zur GieBerei, gesehen vom
Punkte E aus.

und Feilbiitike m it Gitterrosten zur Beseitigung des 
Sandes. Der Entstaubung is t ganz besondeies 
Augenmerk  entgegengebraclit worden. Drei groBe

-1) Geliefert von der Budischen Maschinenfabrik iu 
Durlach.
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Boden aus 8 cm starken Bohlen versehen ist. Da 
die drei Troekenkammern — eine Doppelkammer 
m it ausziehbaren Tischen (Abb. 28) fiir die Zylinder- 
blockkerne und eine einfache Kammer fur andere 
Kerne —  elektrisch geheizt werden und die' kleinen 
ortsbeweglichen Kern-Trockenofcu auf Betonunterla-

Abteilung fiir G;auguB geteilt. Die MetallguBputzerei 
verfiigt iiber ein Sandstrahlgeblase m it Putzhaus,1) 
iiber eine gewohnliche GuBputztroinmel und iiber 
eine GuBputztroinmel m it Sandstrahl, weiter iiber 
eine EinguBabsclmeidemaschine und zwei Doppel- 
sclieibenschmirgelmaschinen. In der GranguBputzerei
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Abbildung 33. Nordwesteoke dos GuBwerkea mit der Bunkeranlage (links), der iiisen- 
ruekgewinnuogsunlftge (Mitte) und den GuBputzerei-EntstaubungstUrmen (reehts).

lassen. Die GuBputzerei is t selbstverstandlicli auch 
mit einer Anlage fiir PreBluftmeiBelei ausgestattet.

Abb. 33 laBt die Anordnung der Entstaubim gs- 
turme im Westeu des GuBwerkes erkennen und 
gibt zugleich ein Bild der stufenformigen Anlage yon 
GieBerei und GuBputzerei. Der Waggon im ter dem 
Dache der Bunkeranlage (in der Abb. links) befindet 
sich genau in  Hohe der GieBereisohle.

Die Abb. 34 und 35 zeigen die innere Em richtung 
der Eisenruckgewinnuiigsanlage1). Der GieBerei- 
scluUt wird 5 m iiber der Aulbereitungssohle ange- 
faliren und einer Rutsche a, die m it einem Rost b 
von etwa 120 mm Lochung abgedeckt is t und die 
gleichzeitig m it ais Sammelbelialter dient, zugefiihrt. 
Aus der Rutsche gelangt der GieBeieisehutt in den 
Behalter c, der m it einem Rost d von 100 mm 
Lochung abgedeckt is t und auf dem auch der 
Schutt aus der Putzerei, der auf Aufbereitungssohle 
zugefahren wird, aufgescliiittet wird. Untei dem 
Behalter c liegt die mecłianische Aufgebcvorrich- 
tung e, die den Schutt gleichmaBig dem Becher
werk f zufiilirt. Durch die Anoidnung dieser Be- 
lialter und Aufgebevorrichtung is t es moglich, das 
Becherwerk und die Scheideapparate ganz gleich- 
niaBig zu beschicken, aucli wenn die Schuttzufuhr 
aus GieBerei und Putzerei unregelmaBig erfolgt. 
Diese IJnregelmaBigkeiten der Schuttzufuhr sind in 
Praxis niclit zu vermeiden, anderseits is t die regel- 
mat-ige Beschickiuig der Apparate fiir Mengen und

Ł) Ausgefiihrt von der Maschinenbauanstalfc Hum- 
boldt in Koln-Kalk.

siebes, die m it 300 Umdrehungen in der Minutę 
lauft. Yon dieser Welle wird durch einen halbge- 
sclirankten Riemen ein Vorgelege getrieben, von dem 
aus das Becherwerk und das Yorgelege des mecham- 
schen Aufgebeapparates betrieben werden.

A/orma/spur zurAbfuhr des M ateria/s

Abbildung 34.
GrundrifS der Eisenruekgowinnungsanlage.

Exhaustoren saugen die Luft ab und bewirken eine 
erste Ablagerung der grobsten mitgerissenen Be- 
standteile, worauf die Luft in Entstaubungstiirm en 
auf Widerstandsflachen stoBt, so daB sie schlieBlich 
yollig gereinigt ins Freie entweichen kann. Die 
Entstaubung der Luft ist so yollkommen, daB die 
Frage zur E rortetung stehen konnte, ob es sich 
nicht empfelile, sie in Riicksicht auf Heizungs- 
ersparnisse wieder in den Raum zuriicktrcten zu

Guteleistung der Anlage yoii groBer Bedeutung. 
Das Becherwerk f hebt den Schutt auf das Schwing- 
sieb g, das m it einer Sieblochung von 8 mm yer
sehen ist. Das Siebgrobe wird der Magnetwalze h, 
das Siebfeine dem Feinkornseheider i zugefiihrt. 
Der von Eisen befreite Grób- und Feinschutt fallt 
in die Behalter k, 1 und das ausgesehiedene Grob- 
und Feineisen in die Behalter m, n. Der Motor 
treib t unm ittelbar auf die Antriebswelle des Schwmng-
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Das m it einer Laufkatze und einem Hebemagncten 
ausgestattete Fallwerk (Abb. 36) bedarf kaum einer 
Erlauterung.

Die Fi age der Beheizung der GieBerei ist noch 
nicht endgiiltig gelost. Zunachst ist eine Luft- 
umwalzurgshcizanlage fiir die drei groBen Hailen 
neben ortlichen H izurgen der Siitcnbauten ins Auge 
gefaBt. Die Putzerei wird m it uberscfiiissigem

einfachster und zuverlassigster Weise geregelt. In 
Abb. 27 (Kernmacherei) is t rechts eine Reihe gemein- 
sam aufgeklappter Seitenfenster zu sehen, und dem 
Langsschnitte (Abb. 10 a) sind im  erhohten Mittel- 
teile die verstellbaren Dachfenster zu entnehmen.

Bei einer Betrachtung der ZweckmaBigkeit der 
allgemeinen Raumverteilung erscheinen auf den 
ersten Blick die beiden dem Autozylindergusse und

Abbildung 35. AufriG der Eisenriickgewinnungsanlagc.

Dampf aus der benachbarten AutOhauptfabrik er- 
warmt werden und einen betrachtiichen Teil der so 
erwarmten Luft an die hoher liegenden GieBliallen 
abgeben. In der Kernmacherei werden die Elektró- 
trockenijfen ausreiclien, um  auch bei groBter Kalte 
geniigend W arnie an den Arbeitsraum abzugeben. 
Die Entliiftung der Haupthallen wird dureh Oeffnen 
und SchlieBen der Seitenfenster und der um  eine lot- 
iechteAchse drehbaren Fenster in den Dachreitern in

Abbildung 36. Fallwerk.

dem Aiuminiumgusse gewidmęten Hailen, ganz be
sonders dic letzterc, in H insicht auf ilire Holienaus- 
delmung etwas reichlich bemessen. Das wurde 
aber in Ąnbetracht etwaiger VergroBerung des GuB- 
werkes so angeordnet. Falls die jetzige Ania je  nicht 
mehr ausreiclien w ird ,ist beabsicht:g t, die Aluminium- 
und Mętallgiefiereiin einen eigenen Bau zu verlegenund 
die bestehende, m it stśirkeren Kranen auszustattende 
Halle groBere m Graugusse zu wid men.

Umschau.
Chemische Reaktionen im Kuppelofen.

, bekannte amerikaniseho GieBereifachmani!
Richard JI o 1 d c n k o legte kiirzlich *) in einem ausfiihr- 
liehen Bericht seine Ansiehtsn nieder uber dio A rt und 
W eise, wio Kuppelofen am giinstigsten zu, betreiben sind, 
wobei er eine genaue dauernde Priifung dor Hohe des 
Fiillkoksbettcs iiir  besonders notwendig halt.

Zunachst wird dio Aufgabe dor Geblaseluft be- 
traelitct: Ih r Sauerstoff verbindet sich im Ofen mit dem 
Kohlenstoff des Schmelzkokses zu Kohlensiiurc, wobei 
dureh 1 %  Kohlenstoff 8080 Warmeeinheiten entwiekelt 
werden. Dieses Gas neigt iedoeh dazu, in Beriihrun"- mit 
dem weiBgluhenden Koks in Kohlcnosyd zu zerfallen. 
was mit einer urivollstandigen Verbrenming gleichbeden-

ł ) Tiie Foundry 1920, 1. Aug., S. 591/92.

tend ist, dio nur 2173 Warmeeinheiten ergibt. Die iibri- 
gen 5607 WE gehen yerloren, indem das Kohlenoxydgas 
erst an dor Gicht beim Zusammentreffen m it frischer 
L uft nutzlo-i yerbrennt. Ein zu hoho3 Koksbett begiinstigt 
dieses Uebel sehr stark, so daB hierboi bis zu %  der 
yerfiigbaren Ilitze des Brennstoffs vergeudet werden 
konnen. Es ist also dringend notwendig, dio Hohe des 
Koksbettes richtig einzulialten, um dadurch die beste 
Brennstoffausnutzung, hochste Temperatur und moglichst 
iiberhitztes Eison zu erhalten. E in weiteror Punkt ist 
der, daB die Lago do3 Koksbettes auch die praktisch 
vollstandige Ausnutzung und Entfernung dos Łuftsaucr- 
stoffs bedeutet und damit die Vermeidung der Gefahr 
oxydierten Eisens.

Wenn die Winchnenge nach dor Weitc dos Ofens 
richtig eingestellt ist und die Umdrehungszahl 
des Geblases nieht geiindert wird, so bleibt sie 
wahrend des Schmelzens gleich. Dio Umdrehungszahl 
des Geblases IśiBt sich bei gegebenem Ofendurchmesser
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leicht berochnen, indem z. B. ein Ofen mit 1,37 m im 
lichten Durchmesser 10 t  Eisen in der Stundo schmilzt 
und, da zum Schmelzcn von 1 t  Eison 840 m3 L uft in  der 
Stuńdo notig sind, 8400 m3 L uft in der Stundo gleich 
140 m3 'in. der Minutę benStigt, woraus sich die Dreh
zahl des Geblases bestimmt.

Bleibt also dio Menge des Windstroms im Kuppel
ofen und damit aueh dio Geschwindigkeit der in dem 
Koksbett gebildeten Gase gleich, so kann die Hoho des 
Koksbettes nach don gegebenen Betriebsbedingimgen des 
Ofens dauernd eingestellt werden, d. h. wenn einmal die 
riehtige Betthohe bokannt ist, kann sio leicht auf derselben 
Hoho gehalten werden, wenn nur darauf gesehen wird, 
daB dio Kokssatze so groB beme9sen werden, dali sie 
gerade den oberen Teil dos verbrannten Bettes crsetzen.

Bascheres Schmelzcn durch Erhohung der _Wind- 
menge bedeutot eine groBere Gasgosehwindigkeit in dem 
Fullkoksbett, das daher hoher gemacht worden muB, um 
die giinstigsten Schmelzbedingungon zu erzięlen. Dic Un- 
sicherheiten im Ofen sind unter diesem angestrengtan 
Betrieb vermehrt, dieser ist also zu yermeiden. Ent- 
weder sollte das Schmelzen yerliingert werden oder, wonn 
moglich, der Inhalt des Ofens durch Erweiterung seines 
Durehmessers yergrofiert werden. Anderseits wird durch 
Verringerung der Windmenge unter das Normale die 
Gasgeschwindigkeit im Ofen verringert und, wenn das 
Bett nicht niedriger gehalten wird, i3t Gefahr_vorhandon, 
dafi sich vorlustbringendos Kohlonoxyd bildet. Dor 
Kuppelofen sollte nur yollstandig gefiillt betrieben wer
den und, wenn das Eison zu rascli kommt, sollte der W ind 
zeitweilig yollkommen abgestcllt werden, um m it dcm 
Schmelzen auszusetzen, bis das fliissige Eison yerg03sen 
ist. Dann muB eine der Sehauklappen iiber den Diison 
geoffnet werden, um wenig3tens teilweiso zu yerhindern, 
daB die Ofengasc in das Geblase gelangen, was yerhiing- 
nisvolle Wirkung beim Wiederanblasen hiitte.

In folgender Weise kann der Schmelzer die Hohe 
des Fiillkoksbettos leicht praktisch bestimmen: E r  lrilit 
das Stichloch offen und ziihlt die Minuten, die zwischen 
dem Ans teilen dos Geblases und dem Ausflicfion des 
ersten Eisens vergchen. Die3 sollten nicht weniger ais 
8 und nieht mehr al3 10 min sein. Die etsten Tropfen 
geschmolzenen Eisens sollten in etwa 6 min vor den 
Diisen sichtbar sein. Die Fiillkoksmenge wird hiernach 
von Tag zu Tag berichtigfc, bis dio gonannten Zahlen er- 
reicht werden, und das Ergebnis ist dio riehtige Bett
hohe, die bei richtig eing03tellten Windbedingungen etwa 
610 mm uber der Diisenoberkanfce liegt; an Diisen sollte 
nur eine Reihe richtiger GroBe yorhanden sein.

Der niichste Punkt, der zu iiberwachen i3t, ist der,
, daB die Hohe des Bettes normal bleibt. Wie die Eisen. 

satze schmelzen, brennt der obere Teil de3 Bettes ab, 
um durch den niichsten Kokssatz ersetzt zu worden. 
Es ist klar, daB, wenn zuviel von dem Bett weggebrannt 
ist, dio idealcn Bedingungen fiir dio Gase und Tem
peraturen umgestoBon sind und dio Schmelzweise unwirt- 
schaftlieh wird. Anderseits ist mit einem zu niodrigen 
Bett der Erfolg schlechter. Wahrschcinlićh ist eindurch- 
schnittliche3 Sinken dos Bette3 um 100 mm wiihrend des 
Sckmelzens eines Eisonsatzes gut, und deshalb sollten die 
Kokssiitze gerade 100 mm in der Hohe ausmachon, um 
die yerlorene Betthohe zu erganzen. Hieraus ist die 
Grofie der Eisensatz^ fiir jeden beliebigen Kuppelofen 
zu berechnen; sie ist also so groB zu nehmen, daB sie 
zu ihrer Sehmelzting gerade dio vollstiindige Verbren- 
nung einer 100 mm hohen Koksschicht erfordert. Da 
yielfacli mit 1 kg Kok3 10 kg Eisen geschmolzen werden, 
bedeutot eine 100 mm hohe Koksschicht im Gewicht von 
etwa 90 kg bei dem ais Beispiel angefuhrten Kuppelofen 
einen Eisensatz von etwa 1 t. ,

Der Fehler maneher Giefiereien, zuerst eine Doppel- 
gicht Eisen zu setzen, wird leicht aus dem vorhergehenden 
klar: Das Koksbett wird liierdurch nieht um 100, son
dern um 200 mm erniedrigt, und die nachfolgende Koks- 
schieht von 100 mm Hohe wird es nur einen kleinen 
Teil wieder in dio Hohe bringen.

Die Schmelzgeschwindigkeit und Hitze des Eisens 
wahrend einer Schmelzung ist der besto Anhaltspunkt

fiir die Betthohe nach oinem richtigon Anfang. Die 
Beobachtung des Abschmelzens de3 Futters ergibt, ob 
das Bett die richtigo Hohe hatte. Dk> notige Ausbesse- 
rung sollte sich auf eino 300 mm hohe Zone beschranken, 
die nicht zu tief hinabgeht. Ein Einpassen der Koks- 
siitzo zu don Eisensiitzen im Verhaltnis von 1 :10 bis 1 : 9 
oder im Fali hohen Stahlschrottzusatzes von 1: 7 wird 
die richtigo Betthohe wahrend de3 Schmelzens aufrocht- 
erhalten.

Dio Reihenfolgo beim Setzen sollte seim: Stahl, Roh- 
eisen und sehwerer Bruch und endlich leichter Brudh. 
Der hohere Schmclzpunkt dos Stahls, der groBere 
Warmcaufwand sehwerer StUcke und die groBere Ent- 
fernnng leicliter Stiicke von der Schmelzzone bewirkefn 
ein gleichzeitiges Schmelzen des ganzen Satzos. Den Stahl 
zuletzt zu setzen, bedoutet, daB er m it dem daruber 
befindlichon Satz schmilzt. Wenn jede dieser _ Sortpn 
eben iiber den Ofenquersehnitt ausgebreitet wird,^ ist 
die Schmelzung gleichmafiig. Eine der schlechteston feetz- 
arten ist, das Roheisen beim Setzen nach auBen und 
den leichton Bruch in der Mitto anzuordnen. Das 
Sclimelzyerhaltnis an den Scliachtwandungcn mag etwa 
1 :16  und in der Mitte etwa 1 :5  sein. Diie3 kann nur 
die Wirkung haben, daB sich yerbranntes Eisen m it gutem 
aus der Mittc mischt und viel AusschuB entsteht.

Das Absclilacken sollte bei liingerem Schmelzen 
ofters erfolgen, iiblicherwoise nach 3/t Stunden. Der 
Zuschlag-Kalkstein sollte nioglichst reiner kohlensaurer 
Kalk sein. Yon diesem FluBmittel ist selten mehr ais
1 o/o notwendig. Im  allgcmeinen ist das Schmelzen mit 
dem Kuppelofen eino aufierordentlich einfache Aufgabe, 
wenn einmal die grundlegenden Gcsetzc verstandon sind: 
E in Fullkoksbett riehtiger Hohe, kleino Siitze eben ver- 
teilt und gleichbleibende Wiindmengo beherrschen die 
ganze Lage.

Im  weiteren w’erden noch dio schlechten Wirkungen 
ungeeigneter Schmelzweisen betrachtet: Ein zu hohe3
Fiillkokabctt bewirkt, daB der Ofen teilweise ais Gas
erzeuger geht. Das Eisen wird zu hocli oben geschmolzen, 
wo das Bett nicht mehr die hochste WeiBglut besitzt. 
Das Ergebnis ist, daB die einzelnen Eisentropfon nicht 
uberhitzt werden, selbst wonn sie durch den hciBesten 
Teil des Bettes tropfen, da hierzu dic Zzib zu kurz ist. 
Das erschmolzene Eisen ist dann fiir gewohnliche Ware 
zu kalt, wahrend e3 seiner Zusammensetzung nach gut 
ist. Ein zu niedriges B ett anderseits bewirkt cbenfalls 
kaites Eisen, denn es wird unterhalb der Hochsttempera- 
tu r des Bettes geschmolzen. Hierbei wird das Eisen 
noch freiem Sauer3toff des Winde3 ausgesetzt, und die 
Folgę ist, daB 03 Sauerstoff aufnimmt; dadurch wird die 
Schmelztemperatur derart erhoht, daB das Eisen nicht 
geniigend lang fliissig in der Pfanne gehalten werdon 
kann. Es hat kein Leben, wie derG ieB cr sagt, und 
muB sehr rasch yergosson werden. E in solche3 Eisen in 
Formen vergossen, erstarrt zu rasch, saugt nicht nach, 
die Eingusse erstarren sofort und das Ergebnis . sind 
grofie Lunkerstellcn. Noch mehr ais die3; eine Folgę 
der Sauerstoffaufnahme bei Gegenwart von Kohlenstoff 
sind Gasblasen, die aufsteigen, in dor schon erstarrten 
Iiruste stecken bleiben und spiiter bei der Bearbeitung 
des Stiieks zum Vorschcin kommen. AuBerdem entstehen 
Spannungeń, Risse, KaltschweiBon und andere Uebel. 
Das alte Ililfsm ittel, die Eisen- und Kokssatze zu ver- 
kleinern, entspringt dem Gefiihl, daB etwas m it dem 
Fullkoksbett nicht in Ordnung ist. In  der T at steht die 
Yerringerung des Abstandes zwischen den einzelnen 
Satzen auf die H alfte durch halb so grofie Siitze in voll- 
kommenem Einklang mit der wissenschaftlichen Abhilfe 
des “Uebels. Das heftige Schwanken in der Hohe des 
Fiillkoksbettos gibt don Grund fu r die Erscheinung, daB 
gute und schlechte GuBstiicke bei riehtiger 1̂‘ormher- 
stellung gegossen werden konnen. Der letzto -Ccii eines 
jeden zu groBen Satze3 geht za langfgm nieder, und da3 
fliissige Eisen wird dann durch Beriihrung m it dem 
freien Sauerstoff des Windes verunreinigt.

S)r.»3ng. Rudolf Slotz.
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Eisen-, Stahl- und MetallguB.
Vor der gicBereitechnischen Gruppe der „American 

Society of Mechanical Engineers" wurde auf der Versamm- 
lung in St. Louis im Mai 1920 eine Reihe von Vortriigen 
uber MetallguB gehalteri m it dem Zweck, den Konstruk- 
teuren einen Ueberbliek iiber den jetzigcn StancI der 
MetallguBtechnik zu geben, damit sie bei ihrer Tatigkeit 
genau wissen, welcho Anspruchc sie an die Erzeugnisse 
erstklassiger GieBoreifirmen zu stellen berechtigt sind1).

1. AluminiumguB.
Einleitend weist Z a y -J e f f r ie s ,  Leiter des Versuchs- 

laboratoriums der Aluminum Gastings Co,, Cleyeland, 
darauf hin, daB die AluminiumguBindustrie kaum 13 Jahre 
a lt ist; vor 1905 war die Menge dieses GuBerzeugnisses 
so gering, daB sie gegenuber der jetzigen kaum in Frage 
kommt. Die jahrliehe Aluminiumerzeugung ist zurzeit 
mit etwa 130,2 Millionen kg anzusetzen. Etwa die Hiilfte 
dieser Welterzeugung findet in Form von GuB Verwendung.

Noch bis 1917 war die Beschaffenheit dos Aluminium- 
gusses so wenig zuyerliissig, daB Flugzeugerbauer und 
Flieger yon der Verwendung desselben bei ihren Maschinen 
wenig wissen wollten. Dic Untersuchungen von Manley 
und Gardullo von der Gurtiss Aeroplane Co. im Mai 1917 
an  Kurbelgehausen und anderen Flugzeugtcilen aus Alu
miniumguB ergaben, daB dessen Baschaffenheit sehr 
schlecht war, da ihre physikaLsehen Eigenschaften weder 
gleiclimaBig noch ubarhaupt ausreieliend waren.

’ Alsbald wurde eine teehnische Kontrolle in den 
betreffenden GieBereien eingefiihrt, um schlechte Metali- 
mischungen zu yerhindern und eine Vorschlechtcruńg des 
Metalles durch dio Scbmelzyerfahren zu verhuten, na
mentlich fur Innchaltung der geeigneten GieBtemperatur 
Sorge zu tragen. Dar Erfolg war zufriedenstellend, wie 
besonders aus der Missenerzeugung von AluminiumguB 
fur don Liberty-Motor zu erkennen ist, fiir don eine 
Mindestfestigkeit von 12,65 kg/mm2 yorgesehrieben war 
und boi dem Beanstandungcn wegen mangelnder Festig
keit kaum yorgekommen sind. Naoh des Verfassers Er- 
fahrungen haben sich an den stark baanspruchton Teilen 
dieses Materials beim Libarty-Motor auch im Dauer- 
betrieb keine nachtraglichen Zerstorungen ergeben.

A lu m in iu m lo g ie ru n g en  fu r  G uB stucko. Die in 
•den Vereinigten Staaten am haufigsten yerwendete 
Legierung fur AluminiumguB besteht aus 92 % Al und 
8 % Ga. Dieselbo ist allgemein bekannt un ter der Be- 
zeichnung „Aluminum Company of Amerieas No. 12 
Legierung*1 bzw. S. A. B. Specification No. 30. Ver- 
suchsatabe dieser Legierung von 12,7 mm ({), in griinem 
Sande gegossen und ohne Baseitigung der GuBliaut zer
rissen, ergeben eine mittlore Zugfestigkeityon 14,06 kg/mm2 
und auf 50 mm Lange eine Dehnung von 1,5 %. Eine 
neuere Abart dieser Legierung in der Zusammensetzung 
yon 89,8 % Al, 7,5 % Ou, 1,5 % Zn, 1,2 % Fe, die in der 
Automobilindustrie Verwendung findet, besitzt noeli 
bessere physikalisclie Eigenschaften. Ihre Zugfestigkeit 
betriigt im Mittel bis zu 14,76 kg/mm2, wobei die Dehnung 
•etwas groBer ais bei der Legierung Nr. 12 ist.

S. A. E. Specification No. 32 bezeichnet eine andere 
Aluminium-Kupfer^Legierung, die besonders fiir solche 
Bauteilo angowendet wird, die wassordiclit sain mussen. 
Sio besteht aus 11 bis 13,5 % Cu und Handelsaluminium2). 
Der Versuebsstab ergibt unter denselbcn Verhaltnisson 
wie oben eine Zugfestigkeit von 14,97 kg/mm2, wahrend 
•die Dehnungsziffer praktiseh nuli ist. Dieso Legierung 
wird fiir Karburatoren, Pumpen, Handrader, Rodiatoren, 
Motorzylinder usw. benutzt. Eine andere Aluminium- 
legierung m it 5 % Kupfer wird fur AutomobilguB ver- 
wendet. Sie besitzt eine mittlere Zugfestigkeit von 
12,65 kg/mm2 und eine Delmung yon 3 %. Fur in Dauer- 
forinen, gegossene Kolben findet eine Legierung yon
10 % Ou, 1,25 % Fe, 0,25 % Mg und 88,5 % Al ausge- 
dehnto Yerwendung. Sie gibt eine gut tragende Ober-

ł ) Mechanical Engineering Journal of the American 
Society of Meeb. Eng. 1920, Aug., S. 427/40.

’) Handelsaluminium enthalt Eisen und Silizium in 
Mengen von 0,25 %  und mehr je nach Art des Barrens.

flachę, sowolil zwischen Kolben und Zylindeiwand, ais 
auch zwischen Kolbenzapfenlagerbuchse und Gelenk- 
zapfen.

Wahrend in den Vereinigten Staaten die Aluminium- 
Kupfer-Legierungen am meisten yerbreitet sind, werden 
anderswo Ieichtere Legierungen des Metalls mit Zink 
mehr benutzt. In  England besteht die am meisten fur Sand- 
guB yerwendete Legierung aus 13.5 %  Zn, 2,75% Cu und
83.75 %  Handelsaluminium. Ih r spezifisehes Gewiolit 
ist 3, die Zugfestigkeit bei SandguB iiber 17,57 kg/mm1, 
dio Dehnung iiber 1 %. In England gieBt man die Ver- 
suehsstabe in Kokillen und yerlangt von diesen min- 
destens eine Zugfestigkeit yon 17,32 kg/mm2 bei 4% 
Dehnung. Eine Legierung von 10 % Zn, 2,5 % Cu und
87,5 %  Al wird in England von der British Aluminum Co. 
in Barrenform hergestellt. Sie soli eine Zugfestigkeit 
yon mehr ais 15,47 kg/mm2 und eine Dehnung von iiber
2 % auf 50 mm Lange besitzen.

Sondergiefiereien benutzen eine Legierung aus 7 % Zn,
2.75 % Cu, 1,5 %  Fe und 88,75 % Al, die, wenn in griinem 
Sande gegossen, eine Zugfestigkeit yon 19,33 kg/mm1 
und im Mittel 4,5 % Dehnung besitzt.

Zink wird bis zu 33 % dom Aluminium beigemischt. 
Je mehr der Zinkgehalt bis zu dieser Grenzo steigt, um 
so mehr wiichst die Zugfestigkeit bei abnehmender 
Dehnung. Die 33prozentige Zink-Aluminium-Legierung 
wurde friiher viel benutzt, aber sie ist zu briichig, ais daB 
sie in der Industrie ausgedehnte Verwendung finden 
konnte im Vergleicli zu zaheron Legierungen mit geringe- 
rem spezifischem Gewieht.

Die Westinghouse Electric and Mfg. Co. benutzt 
eine Legierung aus 95 %  Al und 5 % Mg fiir AnlaBmotor- 
rahmen und andere Automobilteile, bei denen groBte 
Leiehtigkeit und gute Bearbeitbarkeit wesentlieh sind. 
Das spezifische Gewieht ist hier 2,47, die mittlere Zug
festigkeit 18,9S kg/mm2 und dio Dolinung 3 %.

Die Marinebehorde der Yereinigten Staaten sohreibt 
fur allen AluminiumguB eine Legierung von 2 % Ou,
1 % Mg und 97 % Al vor. Dieselbe wird gebrauebt fur 
Visiereinrichtungon, optische Instrum ente, Apparate fur 
Minonversuche, Nitriermasehinen bei der Sprengstoff- 
fabrikat-ion usw. Dio Zugfestigkeit betriigt 12,65 kg/mm! 
bei einer Dalmung von 8 %. Die Proportionalitatsgrenze 
ist ziemlioli niedrig, oft nicht iiber 1,4 kg/mm-.

Fur Gummiformen wird eine Legierung yon 98% 
Handelsaluminium m it 2 % Magnesium benutzt, die bc- 
sondars widerstandsfiihig gegen dio Korrosionswirkungen 
gewisser Chemikalien ist.

P h y s ik a lis e h e  E ig e n s c h a f te n  des A lum inium s 
u nd  se in e r  L eg ie ru n g en . Dic Brinellharto von Rain- 
aluminium ist 25, wahrend die fiir die hartesten Al v.- 
miniumlegierungcn uber 125 betragt. Der Ausdeh- 
n u n g sk o e ff iz ie n t ist fiir Reinaluminium etwa 0,000025 
je Grad C. Fiir Legierungen sohwankt er zwischen
0,000022 und 0,000027. Bis 5 % Magnesiumgelialt haben 
dio Legierungen die hohoron Ausdehnungskonffizientcn, 
wahrend die hoohprozentigon Kupferlegierungen die 
niedrigen Werte aufweisen. Die W iirm ele itungsfah ig - 
k e it  betragt bai reinem Aluminium und gewohnliclien 
Temperaturen etwa 48 % von der des Kupfers, sie sohwankt 
etwas bai den yersehiedenen Temperaturen. Dio Warme- 
leitungsfiihigkeit der Legierungen ist geringer ais die des 
reinen Metalls. Sie weohsalt hier mwisohen 25 und 48 /o 
von der des Kupfers. Im allgemeinen nimmt die Leitungs- 
fiihigkeit m it zunehmendem Prozentgehalt an Legierungs- 
bestandteilen ab.

Der elektrische Widerstand des Reinaluminiums be
trag t etwa 2,94 Mikroohm/cm3, bai den Legierungen ist 
er hoher und steigt bis zu 5,70 Mikroohm/cm3. Der 
Schmelzpunkt des reinen Metalls liegt boi 658 Die 
niedrigsten Schmelzpunkte der yerwertbaren Legierungen 
liegen um 580 °. Die durch Kristallisation heryorgerufene 
Schwindung des Reinaluminiums batrśigt 5 Raumpro- 
zonto, weitere 5 Raumprozente kommen hinzu baim Ab- 
kiihlen vom Erstarrungspunkt auf Zimmertemperatur. 
Bei den Legierungen ist die Kristalltóationsschwindung 
etwas geringer. Das ModellscbwindmaB kann fiir samt- 
licho Aluminiumlogierungen zu 1,29 % /m anj.enommen
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werden. Das sp e z if is c h e  G ew ich t betragt fur Rein- 
aluminium etwa 2,7. Das der Legierungen kann ziemlieh 
cena u aus dum der Legiorungsbestandteile errechnet 
werden. Eine Legierung von 95 % Al und 5 % Mg be- 
sitzt ein spezifisches Gewicht von 2,47, eine Legieiung 
yon 67 % Al und 33 % Zn ein solches von 3,3. Diese 
Zahlen stellen Mindest- und Hoehstwerte des spezifischen 
Gewichtes fiir die gebrauchlichen Aluminiumlegierungen 
dar. Der E la s t iz i ta t s m o d u l  fiir Aluminium ist 
703 000 kg/mm2. W erte von 59 755 bis 773 300 kg/mm2 
kommen bei den Legierungen vor.

A llgem eine  B e tra c h tu n g e n  iib e r A lu m in iu m 
guB. AluminiumguB kann entsprechend der Hcrstellungs- 
weise in drei Gruppen eingeteilt werden:

1. GuB in Sandformen,
2. GuB in Dauerformen,
3. PreBgufl.

SandguB wird in griinem und trockenem Sande ge- 
wonnen. Das Formverfahren ist ilhnlich dem bei anderen 
Metallen ubliehen, nur muB bei dem Anbringen von Ein- 
gussen, Steigcrn und Schreckplatton auf die besonderen 
Eigensehaften des Aluminiums und seiner Legierungen 
Rueksicht genommon werden. Kurbelkiisten fiir Gas- 
maschinen, Oelfiinger, Handrador, Steuerrader, Getriebe- 
umhiillungen, Differentialgetriebc usw. werden gewohn- 
lich in Sand gegossen.

Dauerformen werden ans Eisen oder anderem Metali 
hergesteilt und fuhren naturlich zu rascherer Abkuhlung 
ais °Sandforinen. Die physikalischen Eigensehaften der 
yerschiedenen Aluminiumlegierungen andern sich en t
sprechend der Schnclligkeit der Abkiihlung. Dauerformen 
miissen m it weiten Eingussen und Steigern versehcn sein. 
Die in solehen Formen gcwonnenen GuBstiicke sind nicht 
poroś, zum Unterschied von PreBguB, der im Innem  
immer porós ist. Im allgemeinen sollte man die^Anwen
dung von Dauerformen auf kleine Teile von einfachen 
Formen beschranken. Der PreBguB wird spater besonders
bchandelt werden. . . .

Hochst- und Mindestgewiclit. Alummiumsand- 
guB wurde bis zu 200 kg Stuckgewicht hergestellt, in- 
dessen werden GuBstiicke von 70 bis 90 kg gewohnlich 
schon ais groBe bezeichnet. Ais kleinste GuBstiicke 
wurden solche von etwa 30 g Gewicht gewonnen. 200 kg 
sollten jedoch bei AluminiumguB fiir ein einzelnes GuB- 
stuck nicht iiberschritten werden. Fiir DauerformguB 
aelten ais Hochstgowicht des EinzelguBstiickes 9 kg, ais 
Mindestgewicht 30 g. Wenn auch in Dauerformen Stiicke 
bis zu 32 kg gegossen werden konnen, so sind diese groBen 
GuBstucko^fiir -KokillenguB lediglieh ais Sonderleistungen 
zu bewerten.

Wandstarke. Bei Gasmaschinen-Oelschalen soli die 
Wandstarke 5 mm und mehr betragen. Fur Getriebe- 
klsten śind allgemein Wandstarken von 5,5 mm und mehr 
in Gebrauch. 'Ucbergiingc sollen m it reiehlichem Radius 
ausgefulirt werden, besonders dort, wo dickc Querschnitte 
in diinnere iibergehen. Die hesten AVandstarkenabmes- 
sungen fiir Rohre, Handrador usw. sind 3 bis 4 mm. Die 
geringste W andstarke soli bei AluminiumguB in Dauer
formen 2,4 bis 3 mm nicht unterschreiten.

Bearbeitung. Boi groBen SandguBstiioken sollten
3 mm fiir die Bearbeitung zugegeben werden, bei kleinen 
etwa 2 ram. Soli die Bearbeitung m it Sclileifscheiben 
erfolgen, so genugt eine Zugabe von 1 ram. Bei Dauer- 
forraguB bis zu 75 ram Durchmesser, z. B.
IColben, muB fur die Bearbeitung des 
Kolbenumfangs eine Zugabc von 2 mm im 
Durchmesser gegeben werden, wahrend fur 
die Kopfseiten 1 mm Zugabc genugt. Bei Kol- 
bendurchmessern iiber 75 mm ompfiehlt sich 
eine Zugabc von 2,5 mm im Durchmesser.

Zulassige Abweichungen. Bei SandguB 
sollte bei den Wandstarken eine Abwei- 
chung von 0,8 mm zugelassen werden, bei 
DauerformguB dagegen nur +  0,25 mm.
Bei SandguB unter Verwendung von Metall- 
modellen kann die Gewichtsabweichung 
+  3 % betragen, bei Holzmodellen -f- 5 %

Schnittgeschwindigkeiten usw. Fur das Schruppen 
werden Schnittgeschwindigkeiten von 152,5 bis 213,5 ra/min 
und ein Vorschub von 1,6 bis 4 mm empfolilen, je nacli 
der A rt des GuBstiickes. Schmierung erfolgt beim Sclirup- 
pen beBser nicht. Fiir besonders saubere Bearbeitung 
durch Schlichten hat sieli eine Schnittgeschwindigkeit 
von 38 m/min bewiihrt, doch sind auch bei Geschwindig- 
keiten bis 183 m/min glatte Bearbeitungsflachen erzielt 
worden. Beim Drehen soli der Schliehtspan m it 0,25 
bis 3,2 mm Vorschub angesetzt werden, beim Hobeln 
kann er bis zu 6,4 mm betragen. Ein gutes Schmieren 
beim Schlichten erzielt man m it einer Mischung von 
70 Teilen Kerosen m it 30 Teilen Speckól. Alutninium- 
legierungen erfahren eine besonders saubere Bearbeitung 
durch Schleifen. Gute Ergebnisse wurden m it einer 
Grystolon-Sohleifscheibe, KorngróBe Nr. 40, erzielt und 
einer Schmierung m it 10 %  Speckol und 90 % Wasser. 
Die Schleifscheibenkórner dringen, wenn sie sich von der 
Scheibe losen, dann nicht in das GuBstuck ein.

Warmebehandlung von Aluminium-LegierungsguB. 
AluminiumguB, namentlieh solcher m it Kupfcrgehalt, 
andert sein Volumen bei Warmebehandlung dauernd, 
ebenso verandert sich dabei seine Harte. Hierauf muli 
besonders bei Kolben, die unter hohen Temperaturen 
arbeiten, Rucksicht genommen werden.

EinfluB der Wandstarken auf die physikalischen 
Eigensehaften. Zugfestigkeit und Dehnung nehmen mit 
wachsender Starkę der Querschnitte der Aluminium
legierungen ab. Mit Bezug auf die in Abb. 1 wieder- 
gegebenen runden Probestiibe einer Legierung von 8 % p u 
und 92 % Al sei bemerkt, daB die %zoHigeii Probestabe 
etwa 17,6 kg/mm2 Zugfestigkeit und 3 % Dehnung be- 
saBen, wahrend die l»/2zolligen nur 13,7 kgfflm* Zug
festigkeit und 1 % Dehnung aufwiesen; die und %zol- 
ligen Versuchsstabe zeigten entsprechende Zwisehenwerte. 
Es war zu erwarten, daB diese Legierung auf Grund ihrer 
geringen Dehnung bei starken Stabcn niclit so giinstige 
Yersuchsergebnisso zeitigen wiirde wie bei schwachen, 
die durch das Abdrehen diokerer gewonnen wurden. So 
besaBen z. B. diunie Stiibe, die aus iy 2zolligen heraus- 
gearbeitet waren, 13,4 kg/mm2 Zugfestigkeit bei uber 
1 % Dehnung, wahrend die dicken Stiibe 9,8 kg/mm 
Zugfestigkeit bei weniger ais 1 %  Dehnung ergaben. Die 
Zugfestigkeit einer der oben erwahnten Aluminium- 
Zink-Legierungen nimmt fast gleichmaBig ab von 
21,4 kg/mm2 boi % Zoll Durchmesser des Versuchsstabes 
auf 13,7 kg/mm2 bei einem l^zolligen. Diinne aus einem 
1 '/^zolligen Stabe herausgearbeitete Versuchsstabe e r
gaben fast dieselben Zahlen wie die 1 Vj.zolligen selbst. 
Die Dehnung nimmt bei der Aluminium-Zink-Legierung 
m it zunehmender Querschnittsstarke ab. Wahrschein- 
lich ist die groBere Zahigkeit dieser Legierung der Grund 
der Aehnlichkeit der Versuchsergcbnisse zwisehen dicken 
Stiiben und diinnen, die aus ihnen herausgearbeitet sind.

Die geringere Festigkeit der starken (Juersclinitte 
gegcniiber den”schwachen riih rt daher, daB die letzteren 
wahrend des Erstarrens besser saugen und, weil sie plotz- 
licher erstarren ais die starkeren, ein feineres Korn haben.

EinfluB der Kokillen auf dio physikalischen Eigcn- 
schaften. Je schneller eine Aluminiumlegierung erstarrt, 
um so feiner wird das K orn und dam it um so groBcr Zug
festigkeit und Dehnung. Wird z. B. die Legierung Nr. 12 
in Sandformen m it starken Querschnitten gegossen, so

und beilDauerformguB i

X II.,,

GieBen
Abbildung 1.

yon runden Yersuebsstaben yeischiedener Dnrcbmesser.
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besitzt sie etwa 9,8 kg/mm3 Fostigkoit und unter 1 % 
Dehnung, wird sie dagegon m it diianon (Jrorsohnitten 
in eine Kokillo gegosson, so stoigt die Fostigkoit auf
21,8 kg/mma und ihre Dehnung bis 6% .

Allgemeine Gęsichtspunkte. Ais Mischinonbaustoff 
betraehtet bildet das Aluminium wogen soinos geringen 
spezifisehen Gewichtes eine Ivlas3o fur sich. B ji soiner 
Vcrwendung kommeii mehrero Gosiohtspunkte in Frago:

a) Das geringe Gowicht ist ausschlaggebond. Alu
minium in Blechform hat etwa die siebonfache Sboifig- 
keit yon Stahlblcch gleichon Gowichtes. Fiir eino go- 
gebene Steifigkeit boi einem Afafcallwer kstiick wiegt 
Aluminium weniger ais irgeńdoin andores Motali, das fur 
d n Masehinenbau Verwendung findet. Fur solche 
Teile, wio Kurbolkasten fur Flugzougmotoren, Ge
tt icboumhullungan, Oelfango usw., wo goringis Gowicht 
und Steifigkeit erstes Erfordernis sind, kommen demnaah 
Aluminiumlegierungon in ausgedohntom Ma Bo zur An
wendung.

b) Boi der Horstellung von Gasinascliinonkurbol- 
kasten zeigto sich, daB AluminiumguG sich fast droim il 
80 schnoll boarboiten laBt wio GrauguB. Daher werJon 
die Kosten fur erste Aufstellung dor Maschinenanlag > und 
Jioarboitungskosten sohr herabgesatzt, wenn Grau ;uB 
durch AluminiumguB crsotzt wird. Die Loichtigkeit des 
Kurbelgehausos ist ein Hauptvorteil, wail dadurch das 
Gowicht dos M jtors jo Pierdsstarki vorkleinert wird.

c) Wo das goringe Gowicht dor hin und hergohenden 
Toilo, z. B. dor Kolbon, von groBor Bedeutung ist, wie boi 
don schnellaufendsn Verbrennungsniotoron, ist die Bo- 
nutzuug des Aluminiums sohr vorteilhaft. AuBordem hat 
der Aluminiumkolbon don Vorzug guter Warmoleitung, 
der biswoilen boi einer solchen Gasmaschine noch von 
erheblicherer Bodeutung ist, ais dio Vorkloinerung des 
Gewichtes.

J) Zur Verminderung des unabgefederten Gowichtes 
boi Motorfahrzeugen ist Aluminium bosondors wortvoll. 
Dabei kommon in Frago z. B. Differontialgetriebo, Hinter- 
achtonumhullungen, Bremsklotzo, Nabenkappon, Riider 
usw.

e) Aluminiumlegierungen eignen sich bosondors boi 
niedrigen Druckon ais Lagermetall fiir gehartete Stahl- 
zapien. Fiir woichen Stahl eignen sie sich dagegen nicht.

f) Boi gleichem Volumen ist Aluminium billiger ais 
Messing odor Bronzo. Seine Logierungen finden aus- 
gedehnte Verwendung ais Ersatz diesor Motallegierungon, 
wo es im wesontlichen auf das Verhuten at-mosphariseher 
Korrosionen ankommt, wenn die Anforderungen an die 
Feśtigkeit der botreffenden Toilo nicht zu hoch sind.

Auswahl dor Logierung. Fiir AluminiumguB, dor 
nicht stark boansprucht wird, kommt die Logierung 
Nr. 12 in Frago. Kommt es hauptsiichlich auf Sauberkeit 
der Oberfliicho an, so wahlt man dio 12prozentige Kupfer- 
legierung, wahrend die zahere Zinklegierung fur Teile 
mit groBer Feśtigkeit in Frage kommt. Zahigkeit ist be- 
sonders fiir stark boanspruchte Teile wichtig, sie ist am 
besten boi dor Aluininiumlegierung, die 2,75 % Cu,
1,5 % Fe und 7 % Zn enthalt.

2. Schmiedbarer GuB.
Nach Enrique T ouooda, borat. Ingenieur in Albahy, 

N. Y., hangt die Wahl eines EisonguBstikcks fur einen bo- 
stimmten Bautoil von einer Reihe Fordorungen ab, ais 
dereń wichtigste er die folgenden aufzahlt:

a) Fahigkoit, orfolgreich der Abnutzung durch don 
Gobrauch zu widorstohon.

b) Hohe statische und dynamische Feśtigkeit, aus dor 
sich dor goringste Q ierschnitt fiir die Aufnahme dor ent- 
stehendon Boaaspruehungon ergibt. Hieraus folgt wiedor 
ein goringer Kostenaufwand fiir don RohguB, der ja  im 
Verhaltnis zum Stuckgewicht steht.

c) Gute Boarboitungsfahigkoit in Verbindung mit 
gutem Aussohon dor boarboitoton Toile und Vormoiden 
von Fohlstollon. Dies bodingt ein gates Aus3ohcn der 
fertigen GuBjtiioko und Kostenersparnis infolge dos Aus- 
falls von WrackguB.

d) Weiche und glatto Oborflache und genauo Uobor- 
eiustimmung m it dem Modeli.

B ji der Wahl dor GuBart ist wohl zu bodenken, daB 
jede dor oinzolnen GuBarten, Grau-, Stahl- und schmied- 
barer GuB, ihr bosondores Anwendungsgebiet hat, das 
durch ihre spozifisehen Eigenschaften genau begrenzt ist. 
Es wurde z. B. unzweckmaBig soin, ais Materiał fiir eine 
Bodenplatte einer groBon sehweren Maschine schmied
baren GuB zu wahlon. Boi dem derzeitigen Stande der 
Technik dos Temporgussos ist es nicht moglich, derartige 
Stiicke zu gieBon und zu tempom, abgesohcn davon, 
daB os hier auf Billigkeit und Gowicht, weniger auf hohe 
Feśtigkeit ankommt. Dieselbon Ueberlegungen sind fiir 
dio Bonutzung von StahlguB maBgobond, obgleich es 
naturlich moglich ist, StahlguB in donselbon groBen Ab- 
messungon wie GrauguB zu gieBon.

Vergleich von GrauguB und TemperguB. Nach des 
Verfas3ors Ansicht sollto das Anwondungsgebiot des 
Graugussos auf dio Stiicko bogronzt werden, die aus 
TemporguB nicht ohne Sohwierigkeit gewonnen werden 
konnon und dereń GieBon aus Stahl, trotzdem es technisch 
keine Sohwierigkoiten bietet, zu kostspielig sein wiirde. 
Die auBorste Zugfestigkeit fur GuBoisenstabo ergab sich 
aus den Versuchcn zu 14 kg/mina, oino Zahigkeit ist boi 
ihnen praktisch nicht vorhanden, wahrend fur schmied
baren GuB . die Versuche boi uber GO SondergieBoreien 
36 kg/mma Zugfestigkeit boi 12,5 % Dehnung ais Hochst- 
worte ergebon habon.

Soli ein Stiick aus GrauguB oder TemporguB gleiehen 
Zweckon dienon, so ist boi dom Entwurf auf die physi- 
kalischon Eigenschaften dos Materials entsprechend Uuck- 
sicht zu nehmen. Im Hinblick auf den groBen Unter
schied der Festigkeitsziffern kann es in TemporguB mit 
waniger ais ein D rittel des Gowichtes ausgefiihrt werden, 
wie in GrauguB. Dor groBo Gowichtsunterschied wird weit- 
gehend die hoheren Kosten der Horstellung des Temper- 
gusses ausgleichen, daboi wird cin ziihes GuBstuek gegen- 
iibor einem sproden gewonnen, das sieh daher leichter 
•boarboiten laBt. Toucoda meint, daB, wenn diese Tat- 
sachen erst allgemoin erkannt soien, viele GuBstucke, 
die jotzt noch a u s . GrauguB hergestellt wurdon, au3 
schmiedbarem GuB angefertigt werden wurdon. Kann 
ein Stuck bequem aus schm iedbarem ' GuB hergestellt 
werden, so sind ais Vergleich boidor Materialarton folgende 
Pun.kte festzustellen:

a) Boi gleichon physikalischen Eigenschaften i3t 
die TemperguBausfiihrung dic billigere.

b) Ebonso hinsichtlich der Boarboitung.
c) Das fertige Stuck hat ein bossores Aussehen.
d) Es ist leichter.
e) Die Transportkosten sind kleiner.
f) Das Gowicht f. d. ma Bodenfliiche ist geringer.
g) Briiche wahrend des Transportcs fallen fort.
Vergleich von StahlguB und TemporguB. Dio Her- 

stollung von TomporguB ist, wie boreits erwahnt, auf ein 
gewis30s nieht allzu groBos Stuckgewicht boschriinkt; 
das ist boi StahlguB nieht der Fali. Anderseits gibt es 
Stucke, die sich boi Bjnutzung dessolbon Modells in Tem
porguB bossor gieBon lasson ais in StahlguB. Dio Ameri- 
kanische Gosollschaft fiir Matorialpriifung teilt den Stiihl- 
guB in zwoi Gruppan: Gruppo A, fiir die chemisehe, aber 
keine physikalischen Eigenschaften verlangt werden, und 
dio nicht gegluht wird, wonn es nicht bosondors vorge- 
schriebon ist; Gruppo B, dio wieder in drei Unterabtei- 
lungan: hart, m ittelhart und woich, geteilt wird. Aller 
StahlguB diesor Gruppe wird sorgfaltig gegluht und bo- 
sitzt bestimmte chemisohe und phy3ikalische Eigen
schaften. Wahrend die hoehste Festigkeitsziffer der GuB
stucke Gruppe A und die der weichen GuBstucke der 
Gruppe B etwas uber derjenigen des Temporgussos liegt, 
liegt ihr Mittelwert etwas niedriger. Boi gleichem Quer- 
sehnitt ist also der lotztere vorzuziehen.

Da dio GuBstucke dor Gruppe A nur gegluht wordon 
musson, wonn es ausdrucklich rorgeschriebon ist, so ist 
anzunohmen, daB die Mohrzahl dersolbon diesor Nach- 
bohandlung nicht unterworfen wird. Infolgedcssen sind 
boi dieson GuBstuoken innero Spannungen vormieden, 
dio allerdings nur klein soin konnon, wonn gotrocknoto 
Formen bonutzt werdon. Nach den Boobaehtungen dog
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Verfass3rs kann angonommen werden, daB etwa 70 % 
dos Stahlgusses nicht gegluht werden.

Duroh gceigneton Verlauf des Gluh- und Abkuhl- 
yerfahrens laBt sioh beim schmiedbaren GuB nioht nur 
cin sehr feines Korn, sondern auoh ein yollkommenes 
Felilen innerer Spannungen erzielen. In dem Bareiche des 
Tempergusses sind demnach dio Stucko aus diesem 
Materiał im Gobraucho dauerhafter ais die aus ungegliih- 
tem StahlguB.

Ist dor Kostenpuńkt des Rohgusses das Entsoheidende, 
so ist dem TemperguB der Vorzug zu gebon, da ,er billiger 
ist. Auf dos fertig bearboitote GuBstiiok bazogen ist der 

, Unterschied des Herstellungspreises dor beiden GuS- 
arten noch groBer, da sioh TemperguB leichter bsarbeiten 
laBt ais StahlguB.

TemperguB ist frei yon Hohlraumen, was bei Stahl
guB sehr haufig nicht dor Fali ist, daher gibt er weniger 
AusschuB. In den Fiillen, wo es auf Yermeiden von Rost- 
bildung ankommt, ist TemperguB dcm Stalli iramor vor- 
zuziehen.

Die obare Gewichtsgrenzc fur sohmiedbaren GuB 
ist im allgemeinen zu 140 bis 150 kg anzusetzen, wahrend 
nach unten hin keine Grenze besteht. Die Abnutzung des- 
selbsn entsprioht etwa der dos SchweiBaisans odor weichon 
Stahls. E r ist gut bsarbeitbar. Viel hangt indessen bei 
der Gute von der Warmebehandlung ab.

Kostenvergleiche zwischen GrauguB, StahlguB und 
TemperguB. Wurden bei TemperguB die Gluhkosten 
nicht zu bariicksichtigen sein, so konnte man die Kosten 
der drei Metallo ubarschliiglich miteinandor duroh Gogen- 
ubarstellen des Erzeugungspreisos dos Motalls in der 
Pfanne yergleichen. Allein die yerschieden hohen Her- 
stellungskosten der Formen fiir die einzelnen GuBarten 
und der Uinstand, daB Eingussa und Steiger bei Grau- 
und TemperguB leieht entfornt werden konnen, wiihrond 
sie bei StahlguB auf inaschinellem Wege baseitigt werden 
musson, lassen doch einen Yorgleioh der Kosten des rohen 
GuBstiickes zu. Bai GrauguB kann ein groBarer Prozent- 
satz von Schrott eingeschmolzon werden ais bei Temper- 
gufl. Nimmt man dio hochste Brennstoffmengo im Ver- 
lialtnis zum Eisen fur den Kuppelofen von 1 :10 und 
fur den Flammofen von 1 :3  an, so ist leiclit orsichtlich, 
daB im ersteren Falle die Brennstoffkosten kleiner sind 
ais im letzteren. Abgesehen vom Putzen ist der GrauguB 
fertig, wenn die Form gcfiillt ist, wahrend beim WeiB- 
guB die GuBstucke gereinigt, zum Gluhraum transportiert, 
in Gluhtopfe gepaokt und dann in den Gluhofen gebracht 
werden musson, um do rt etwa sieben Tage in Gluh- 
behandlung genommen zu werden. Alsdann miissen 
die Gluhtopfo aus dem Ofen genommen und die GuBstiiclce 
wieder gereinigt und sortiert werden. Zu den bisher ent- 
staudenen Kosten sind noch die Brennstoffkosten fur das 
Gliihen, die Kosten fiir Instandhaltung des Gluhofens, 
Aufsicht, Kontrollo usw. hinzuzureohnen. Es ist dann 
leieht ersichtlich, daB der Erzeugungsprcis von Grau- 
und TemperguB erheblich zuungunsten des letzteren 
von einander abweioht.

Der Yerfassar glaubt, daB die Kosten fur TemperguB 
etwa 1 Cant je Pfund hoher sind ais fur GrauguB, wahrend 
dio Herstellungskosten fur StahlguB die fur TomnnrguB 
utn mindestens 30 % ubartraffan.

p 3. StahlguB.;
John H. H a ll yon der Firma Taylor & Wharton 

Steel Co. in High Bridge, N. J., y e rtritt dio Ansicht, 
der Krieg mit sainen groBen Anspruchen an dic Stahl- 
guBarzeugnissa habe zur bas3aren Kenntnis dieser GuBart 
ganz besonders beigetragen. Friiher habe man beim 
HandelsStahlguB in erster Linie gute Baarbaitungsfahig- 
keit gefordert, und zwar oft auf Kosten anderer physi- 
kaliseher Eigenschaften. Auch heute noch konnten die 
Masehinenfabrikanten sich vielfach noch nioht ent- 
sohlieBen, den H iuptw ert auf die yorzugliehe Baschaffen- 
heit des Stahlgussas zu legen und die Baarbaitungsfahig- 
keit etwas nachsiohtiger zu beurteilen.

Eino Hochstgewiehtsgrenzs fur StahlguB i3t praktisch 
nicht vorhanden. StahlgaB kann yon den kleinsten bis zu 
dengroBten Abmesaungen gegossen werden. Aus Kleinkon-

yerter, Tiegelofen oder kleincm Elektroofen kann man 
Stucko m it Wandstarken bis zu 10 mm, ja ycreinzelt bis
6 mm gieBen, yorausgesetzt, daB sie nioht zu yerwickelt 
sind. Anderseits kann man aus dom Flammofen Stuoke 
jeden gewunschten Gewichtes gieBen. In  den letzten 
Jahren sind so StahlguBstucke bis 1501 und mehr gegossen 
worden, die (Juerschnitte von mehreren Dezimetern auf- 
wiosen. Sohwierigkeiten bieten nur die GuBstucke, bei 
denen schwache und starko Querschnitte yereinigt sind. 
In diesem Falle sollten sich Konstruktcur und GieBerei- 
mann vor der endgiiltigen Festsetzung des Entwurfs 
ubor dio zweckmaBigste Formgebung einigan.

Physikalische Eigenschaften des Stahlgusses. Von 
wesentliehem EinfluB ist hier das Gliihen. Etwa 50 % 
des in Amerika erzougten Stahlgusses werden ungegluht 
benutzt.

Die American Socioty for Testing Materials schreibt 
fur StahlguBarżougnisse der Gruppo A (nur gegluht, wenn 
besonders yorgesehrieben) einen Kohlenstoffgehalt yon 
hoohstens 0,3 % und einen Hochstphosphorgchalt yon
0,06 % (augenblicklich 0,07 %) vor. Fur derartige GuB- 
stucko ergaben sioh folgonde Festigkeitswerte:

Z ugfestigkeit.............................................42,18 kg/mm2
D e lm u n g .................................................. 10 bis 15 %
Querschnittsverm inderung................ . 1 5  „ 25 %

Bei der Verwendung ungegliiliton Stahlgusses fiir 
Konstruktionsteile von Maschinen ist jedoeh zu beruck- 
sichtigen, daB ein Metali m it grobkristallinisehem Gefuge 
wio ungcgluhter StahlguB wachsende Beanspruchungen 
auf die Dauer nicht yertriigt. Wenn daher auch dio vor- 
stehenden Festigkeitszahlen recht guto sind, so sollte der 
K onstrukteur doch bei dor Yerwendung ungegluhten 

. Stahlgusses yorsichtig sein, namentlich wenn plotzliche 
SfcoBbaanspruchungen in Frage kommen konnen. Die 
Gefahr kann nur durch sehr reichliche Berechnung der 
Querschnitte bessitigt worden, wodurch naturlick das 
Gewicht der Stueko im Verhaltnis zu ihrer Beanspruchung 
auf die Flacheneinlieit unverhaltnismaBig groB wird.

Dio StahlguBstucke der Gruppe B (gegluht) sollen 
nach den Vorschriften nioht mehr ais 0,05 % Phosphor 
oder Schwefel enthalten. (Augenblicklich sind noch
0,06 % gestattet.) Diese GuBstucke werden in drei Unter- 
abteiiungen: harte, m ittelharte und weiche, geteilt, dereń 
Festigkeitswerte wie folgt- festgesetzt sind:

bart mHtelhart weich 
Zugfestigkeit . . kg/mm2 56,24 49,12 42,18
D ehnung....................... %  15 18 22
Querschnittsyerminde-

rung........................ % 20 25 30
Winkel bei Kaltbiegon um

1” Dorn 0 -  90 120
Leistungsfahige StahlgieBereien konnen diese Werte 

garantieren, wenn sie die notigen Kosten fur Probcver- 
suche aufwenden und dafur sorgen, daB die GuBstucko 
der yerschiedenen Chargen fiir sich getrennt gelagert 
werden. Die Kosten steigen naturlich erheblich, wenn 
yerlangt wird, daB an jedes GuBstuck ein Probestab an- 
gegossen wird. Die Forderungen konnen auch ubertrieben 
worden, wie es z. B. in einem dem Verfasser bekannt ge- 
wordenen Falle yorlag, wo 50 gleichartige Proboyersuche 
yon GuBstiicken dersalban Flammofencharge yerlangt wur
den. Dic amerikmischen Vorschrifteii bostimmen, daB an 
jedes Stiick yon uber 225 kg Gewicht ein Versuchsstab 
angegossan werden soli, auBer wenn dic Querschnitto so 
sind, daB das AngieBan des Probestabes nicht moglieh ist. 
In diesem Falle und wenn das Gewicht 250 kg nicht iiber- 
schreitet, sollen zwei basondere Probestabe aus einer 
Charge gegossen werden. Ilandelt es sich um kleinere, 
weniger badeutungsyollo Teile, so sollen nur drei GuB
stucke aus einem Auftrag zwecks Feststellung der Gute 
zerschlagon werden. Aus den Bruchstucken ist zu er- 
m itteln, ob das Materiał genugend biegsam, frei von 
Fehlstellen und fur den gedachten Zweck gceignet ist.

Gliihen und Warmebehandlung. Zweck des GIuhen3 
ist, dio GuBstucke moglichst weieh zu machen und ge- 
eignet fur die Baarbsitung. Is t der Stahl in richtiger 
Weise crschmolzon, so ist zu diesem Zweck eine weitere
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Warmebehandlung nicht erforderlich. Je nach der ver- 
langten Hartę ist die Bearbeitung leichter oder schwie- 
riger. Durch den ersten Span soli die auch beim Gluhen 
noch verbleibcnde GuBhaut entfernt werden, was keine 
erheblichen Schwierigkeiten macht, wenn dafur gesorgt 
wird, daB an dem gegluhten Stuck kein Formsand mehr 
anhaftet.

Unter Warmebehandlung yersteht man im allge
meinen das Gluhen bis zu einer gewissen Temperatur 
m it darauffolgendem mehr 
oder weniger schnellem Ab- 
kiihlen. Folgt hierauf eine 
noehmaligc Erwarmung, so 
erzielt man GuBstueke mit 
erheblich besseren physika- 
lischen Eigenschaften. Gleich
zeitig wird dadurch der Stahl 
etwas barter und erhiilt ein 
feineresKorngefuge, wodurch 
seine Festigkeitsverhaltnisse 
yerbessert werden und sein 
Widerstand gegen Ermudung 
wiichst. In besonderen Fal- 
len bietet die Warmebehand
lung in Yerbindung m it be
sonders sorgfiiltiger Zusam
mensetzung der Oharge die 
Mogliehkeit, StahlguB der 
Gruppe „B liart“ m it grofi- 
te r Zugfestigkeit zu erzeugen, 
ebensowiesolchender Gruppe 
„B weich“ m it groBer Deh
nung, Querschnittsverminde- 
rung und Biegungefahigkeit.
Ebenso erfiihrt der Wider
stand gegen Abnutzung, Er- 
iniidung und StoBwirkungen 
durch die Warmebehandlung 
eine erhebliche Steigerung.

Die Kosten der zweiten 
Warmebehandlung nach er- 
folgtem Ausgluhen und Ab- 
kuhlen des Stahlgusses sind 
bei solchen StahlgieBereien, 
dereń Gliihofen entspreehend 
eingerichtet sind, nicht er- 
heblich. Bei den mittleren 
GieBereien sind allerdings 
diese Einrichtungen meist 
nicht yorhanden, auch fehlt 
meist die Personlichkeit 
mit genugender Sachkenntnis 
dafiir.

Preis des Stahlgusses.
Die Kosten der StahlguBher- 
stellung hiingen ab von Ab- 
messung, Gewieht und Ge- 
staltung des benotigten Mo- 
dells. Zurzeit kann man 
rechnen fur sehweren GuB 
aus dem Flammofen m it 8 
Cents je Pfund (0,45 kg) und 
mehr, je nach Schwierigkeit 
des Stuckes, wahrend klei- 
nere und sehwierigere Stucke 
auf 12 Cents und mehr das 
Pfund zu stehen kommen.
Eine obere Preisgrenze kann 
fur letztere nicht angegeben 
werden, fiir sie werden Stuck- 
preise gefordert, die auf 1 S  
und mehr das Pfund steigen.

Anwendungsgebiet des 
Stahlgusses. StahlguB ist 
uberall da am Platze, wo das 
Schmieden nicht angangig 
oder zu teuer ist, und wo 
der Yerwendungszweck groBe

Eestigkeit und gleichzeitig Zahigkeit yerlangt, wiihrcnd 
GuBeisen in den Fallen in Frage kommt, wo es sich aus- 
schlieBlich um Druckbeanspruchungen handelt und dos 
Gewieht bei der Bemessung der (Juersehnittsstarken 
woniger ausschlaggebend ist. In  manchen Fallen, in denen 
GuBeisen ais Ba u stoff gewahlt wird, wie z. B. bei Funda- 
mentplatten von sehweren Kraft- und Arbeitsmaschineii, 
ist fur eine gegebene Beanspruchung ein hohes Gewieht 
sogar erwiinseht. Wird maBige Festigkeit und Zahigkeit

Zahlentafel 1.

Analysen der betanntesten  eugiischen und sohottischen floheisensorten.

Graphlt
0 %

Gebun-
dener
c%  i

Sł
%

S
%

P
%

Mn
%

Oleator Moor 
Whitehaven Hematite Iron and Steel Co.

Durchschnittlich..............................

Sheffield

2,993 0,32 2,50 0 ,0 1 0 ,0 i 0,10

Derbyshire Clay Cross Co.
Nr. 1 .............................................. 2,470 0,64 3,33 0 ,0 2 0,54 0 ,21

D erbysh ire
Sheepbridge Coal and Iron Co.

Nr. 1 GieOerei................................. 3,740 0,08 3,17 0 ,0 1 1,45 0,99
*> 0 ,1 2 3,20 0 ,0 2 1,48 0.98

,, 3 ,, . . ........................... 3,250 0,24 2,80 0,03 1,49 1,00
0,30 2 ,6 8 0,04 1,49 1,00

, , 4  „Forge“ .................................
Lincolnshir e

2,900 0,50 2,50 0,06 1,50 1 ,0 0

Frodingham Iron and Steel Co.
0,07 1,50-2,00 1,50-2,00Bestes basisches.............................. — — 0,75

Basisches, weifl................................. — • — 0,75 0 ,1 0 1,50-2,00 1,00-1,50
Siliziumroichea, basisches............. ... —. — 1,30 0 ,1 0 1,60-2,00 1,00-1,50

1,80Nr. 3 GieBerei................................. — —. 2 ,0 0 0,05 1,50
, , 4  ,, ................................. — — 1,80 0,07 1,50 1,80
,, 4 „Forge“ ................................. — — 1,70 0,08 1,50 1,50
„ 4 d i c h t .................................... — — 1,60 0,09 1,50 1,30
,, 5 ............................................... — — 1,50 0 ,1 0 1,50 1,30

Northamptonshire 
Islip Iron Co.

Nr. 1 Gieflerei................................. 3,7 Spur 3,0—3,5 0 ,0 2 1,30 0,3
ty 3,5 Spur 3,0—3,5 0,03-0,05 1,60 0,3

»i 3 ,,

>.on1O

0 ,2 0 3,5. 0,025 1,60 0,3
,, 4 »» — — 3,0—3,5 0,04 1,60 0,3

GieSereieisen, dicht.......................... _ — 3,2 0,05 1,60 0,3
„Forge**........................................... 2,675 0 ,1 0 2,896 0,08 1,58 0,3
Basisches........................................ — — 1,7—2,0 unter 0,1 1,60 1,5

Northamptonshire 
Thomas But lin & Co.

Nr. 1 .............................................. 3,790 Spur 2,800 0,006 1,662 0,360
2 3,190 Spur 1,980 0 ,0 1 0 1,672 0,360

0,3983,223 0,131 1,780 0,018 1,609
• „ 4 ..............................................

South Staffor d shire

3,229 0,207 1,726 0 ,0 2 0 1,584 0,216

T. & J. Bradley 0,65Kalt erblasenes HarjguCroheisen . . . '— 3,18 0,95 0,08 0,38
Zylinderroheisen............. ... — 3,75 0 ,1 2 0,06 0,38 0,65
Kalt erblasenes weiches Eisen . . . . — 3,50 0,50 0,18 0,38 0,65

Staffordshire
William Koberts, Ltd.

Nr. 1 .............................................. ■ — ■ 3,00 3,50 0 ,0 2 0 1,50 0,50
2 .— 2,90 3,30 0,028 1,50 0,50

„ 3 .............................................. — 2,80 3,00 0,030 1,50 0,50
,,Forge“ ........................................... — ■ 2,40 2,50 0,080 1,50 0,40

Middelsborough 
Cargo Fleet Iron Co., Ltd.

Basiscłies........................................ 0,40 2,70 1 ,0 0 0,05 1,50 1,50
Bell Brothers, Ltu

Spur 4,22 0,016 1,55 0,70
Nr. 1 GieBerei.............................. . 3,30 0,15 2,90 0,030 1,52 0,60
„ 3  „ . . . . . . . . . . . 3,01 0,27 2,80 0,036 1,50 0,58

3,00 0,48 2,31 0,075 1,55 0,50
,, < „F o rg e> '...................................... 2,90 0,62 1,53 0,124 1,50 0,45

Halbiert........................................... 2,50 0,87 1,31 0,153 1,50 0,33
WeiC . .................... f ................... Spur 3,10 0,93 0,250 1,52 0,30

South Wałes 
E B B W Vale Steel, Iron and Coal C. 0,50GieBerei E. Y. und S 2 .................... 3,30 0 ,2 0 2,50 0,06 0,50

HKmatit Nr. 1 . . . ........................ 3,50 0,17 2,50 0,03 0,06 0,50
„ „ 2 ................................. 3,37 0,24 2 ,0 0 0,05 0,06 0,50

„ 3 ................................. 3,05 0,35 1,80 0,06 0,06 0,50
Carron, Schottland 

Carron Ironworks
1,000Nr. 1 ............................................... 3,50 0,14 2,80 0,035 0,75

3,46 0 ,2 0 2,27 0,045 0,75 0,995
., 3 w eićh .................................... 3,35 0,18 2,65 0,038 0,75 1 ,000

,, 3 GieBerei................................. 3,35 0 ,2 0 2,15 0,060 0,75 0,908
., 3 dicht .................................... 3,17 0,28 1,75 0,065 0,75 0,850
,, 3 h a r t ....................................... | 3,16 0.30 1,57 0,070 0,75 0,800
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in Yerbindung m it gulom Widerstand gegen Abnutzung 
uwl Ermudung gefordert, so geniigt sehmiodbarer GuB. 
Yerlangt aber die Yerwendung des Biutcils hochste Festig
keit, Zahigkeit und starksten Widerstand gegen Ab
nutzung und Ermudung, die von einem GuBstuek iiber- 
liaupt erreicht werden konnen, so ist StahlguB zu walilen. 
Ist dabei das betreffende Stiick ungewohnlich stark be- 
ansprucht, so sollto der IConstrukteur den besten Stahl
guB yerwenden, den er bekommon kann, und solltó sich 
bei seiner Wahl nieht dureli don Umstand beoinflusson 
lassen, daB das gowahlto Materiał sich nicht so beciueni 
bearbeiten liiBt, wie ein geringwertigerer StahlguB oder 
Wio schmiedbaror GuB. (SohlnB folgt.)

Die Zusammensetzung der wichtigsten englischen 
und schottlschen Rohelsenmarken.

Vor dem Kriege wurdo das engliseho und schottiseho 
Koheisen fast ausschlieBłich naeh Marken und nach 
dem Bruchaussehen gehandelt, da sich dio Eisenwerke 
bis dahin mit Erfolg weigern konnten, irgendoino Go- 
wiilir fiir die Analyso ihres Eisens zu ubernehmen. Auf 
Grund der wahrend des Krieges stetig abnebmonden 
Giito des Eisens — infolgo schlooliter ICokslieforungen 
und anderer Betriebscrscliwernisse wurde yielfaeh nahe
zu unbrauchbares, von den gewohnten Qualitiiten vollig 
abwcichendes Roheisen geliefert —  anderten sieli diese 
Verhiiltnisse. Die Werke begannen kleino Mengen 
guten, bestimmten Aiialysen entsprechendon Eisens zu 
liofern gegen die Vorpflichtung der Abnehmer, zu 
gleiuber Zeit bestimmte Mengen Roheisen mindorer Giite 
zu ubernehmen. Damit gewohnte man sich gegenseitig 
an den Handel naoh Analyse, und die3or hat seitiher 
stetig zugenontmen. Man kann froilieh nioht beliaup- 
ten, daB die Roheisonwerke auf die Lieferung nach 
Analyse geradezu freudig eingehen, sio tun es aber und 
begniigen sich mit der Klausel, dafi dem naeh Analysen 
Kaufenden kein Anspruch zustehe, aueh aus dem Brueh- 
aussehen oder sonstigen Ersclieinungen irgendwelche Be- 
miiugelungen der Ware abzuleiten. Man yerkauft e n t 
w e d e r  naeh dom Bruohbefunde o d e r  naeh der 
Analyse, eines sehlieBt das andere aiis.

Die Zusammenstellung1) in Zahlentafel 1 gibt die 
von don Eiscnwerken bekanntgegebonen Gehalte der be- 
kanntesten englisclien und sehottiseben Giefiereiroheisen- 
marken wieder. Q. Irresbergcr.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen2;.

10. Miirz 1921.
Kl. 7o, Gr. 4, W 51 870. Biegomasehine zur H er

stellung von Rohren aus Blech. Wagner & Co., Werk- 
zeugmaschincn-Fabrik m. b. II., Dortmund.

Ki. 21 h, Gr. 11, A 33 282. Verfahren zur Bo- 
schickung clektriseher Oefen wahrend des Betriebes. 
Aktioiigesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz.

KI. 31 b, Gr. 1, G 49 944. Formmaschino mit in 
oimr Schwingo gelagerton Wendeplatte. Gewerkschaft 
Eisenhiiite Westfalia, Lunen a. d. Lippe.

14. Marz 1921.
Kl. 12e, Gr. 2, S 51 069. Yerfahrcn zum Aus- 

seheiden von Schwebekorpcrn aus Gasen. Siemens- 
Schuckertwerke, G. m. b. H ., Sicmonsstadt b. Berlin.

Kl. 18a, Gr. 2, D 36 830. Verfahren zur Brikettie- 
rung staubformiger Hiittonabfallstoffe und mulmiger 
Erze.' Franz Dahl, Ilamborn-Bruekhausen, Kaisor- 
Wilhelm-Str. 112a.

Kl. 18 c, Gr. 7, B 93 421. Gliiliofen zum Ausgliihen 
von Feinblechen und śihnlichen Brzeugnissen. Heinrich 
Bernd, Karlsbad i. B.

1) The Iron Trade Review 1920, 18. Marz, S. 844.
2)DieAnnieldungen liegenyondom ańgegebencn Tago 

an wahrend zweier Monate fiir jedormann zur Einsicht und 
Binsprucherhebung im Patentamte zu JB e r 1 i n aus.

XTT..,

Kl. 24 e, Gr. 3, K G3 408. Schlaekenabstiohgas- 
erzeuger mit quer dureh den Sohacht gefiihrtem Wind- 
und Gasstrom. Heinrich Koppers, Essen-ltuhr.

Kl. 26a, Gr. 8, W 56 584. Aufsatz fiir stchonde 
Retorten zum Vorkoken von Brennstoffen. Woodall 
Duckham & Jones Ltd. und William Tempie Gardner, 
London.

Kl. 81 e, Gr. 24, E  25 088. Yorrichtung zum Be- 
fordern und Hąndhabon von Metallplatten oder andercm 
magnetischen Materiał. Laurenee Ennis, I.intjiorpe, 
England.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 18 a, Nr. 317 038, voin 17. Juli 1918. Zusatz 

zu Nr. 310 283; vgl. St. u. E. 1919, S. 1051. D onners- 
m a rc k liu tte , O bersoh lcsisc lie  E isen - un d  K oh len - 
w orke A kt.-G es. in H in d c n b u rg , O.-S. Gasróstofen.

Zur Verliindorung von durob das Austreiben doi 
ciiemiscb gebundonen Wasaers des Erzcs ontstchenden 
UnrogelmaBigkeiton des Ro3tonB sind in dor gefahrliehen 
Temperaturzone im Ofenschacht wagercchte Balken a 
eingebaut.

Kl. 18 a, Nr. 320 799, vom 18. April 1914. S o c ić tć  
F ra n ę a is e  de G o n s tru o tio n s  M ćoanic[uos (A noiens 
E ta b l is s o m e n ts  O ail) in  D e n a in , F ra n k r e ie h .  
Steuerung fur Hocho/enbegicMungagelape.

Dio selb3ttatige Stouerung der B^gichtungsgefiiBe 
bei i lirem Aufsetzen auf der Gicht oder beim Abnehmen 
und Aufsetzen auf einen Zubringerwagen wird dadurch 
orroielit, daB die beiden Fubrungsstellcn des das GofśiB a

tragenden Wagens b zusammen m it dem Aufhange- 
punkt o fiir das GefaB in an sich bekannter Woiso ein 
Dreieck bilden und daB die Bahn fiir den Wagen an 
derjenigen Stelle, an welcher das GefaB senkrccht gehobon 
odor gelenkt werden soli, derart cingeknickt ist, daB bei 
Stutzung boidor Fuhrungsstellen des Wagens auf don 
beiden einen Winkel miteinander bildenden geraden 
Strecken dieses Toiles der Wagenbahn dic Verbindungs- 
linie dieses Winkels m it dem Aufhangepunkt des Gefafies 
senkrccht steht.

CO
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woboi das Kupfer sioh in Kupfersulfid verwandelt. Das 
zu entkupfcrnde Metali wird in Eisenkiisten schichten- 
weiso m it Kalziumsulfid yerpackt und gegliiht, worauf 
die ontstandcne Kupfersulfidschicht in einer Kugelmuhle
o. dgl. zum Abspringen gebracht wird.

Kl. 10 a, Nr. 321 509, vom 31. August 1919. F. J. 
O o llin , A k t.-G es . z u r  V e rw e r tu n g  yo n  B renn- 
s to f f e n  u n d  M e ta lle n  in  D o rtm u n d . VorricUung 
zum Einschwenken des Bodenverschlusses von Vertikal- 
kammeró/en in  die Sclilieplage.

f Kl. 19 a, Nr. 319 246, vom 
19. Oktpber 1917. G ebr. H in - 
se lm an n  in  E ssen , R u h r. 

s  Koksofenanlagc mit zwei voti

den Sleigrohren je fur sich ab- 
Wf— sperrbaren Gassammelleitungen.

1. L ,.v Die Koksofenkammern sind
durch die Steigrohre a an Yor- 
lagen b und durch Steigrohre c 
an Hilfsyorlagcn d angeschlos- 
sen. Letztere stehen durch Lei- 
tungen o m it den un ter den 

i I Kainincrn befindliclien Kaniilcn
f, in welche durch Rohre g 
Dampf cingeleitet werden kann, 

i *n Yerbindung. Es kann somit
f l j 1 jj aus Kammern, deren Inlialt im
j 1 I |  j t i | | p  letzten Abschnitt der Verkokung

- C r  . ' sich befindet, abziehendes Gas,
; ohne abgekiihlt zu werden, in

Kammern ubergcfuhrt worden, 
in denen dic Verkokung noch nicht so weit yorgeschrit- 
ten ist.

Kl. 18 c, Nr. 320 800, yom 4. Marz 1919, Zusatz zu 
Nr. 319440, vgl. St. u. E. 1921, 10. Febr., S. 205. F ra n z  
K a r lM e is o r  in  N u rn b o rg . Tunnelojen.

.........................

Der die Koksofenkammern d in bekannter Weise 
unterfahrende Koksloschwagen a besitzt einen aufwa:ts 
uber sein Normalprofil hinausragenden Biigel b, der beim 
Abschieben des Wagens a durch Anschlag die Kammer- 
tu r  c selbsttatig yerschlieBt. ZweckmaOig ist der Biigel b 
in Riehtung des SchlicBdruckes der Kammertiir federnd 
gelagert.

.i-, i—,  Kl. 21 h, Nr. 321307,
vom 3. September 
1918. M aschinen-

rcCgS .......  II g&Cf b a u - A n s ta l t  Hum-
i ----   jj ii-'). b o ld t  in  K oln-

j . ' / " I ;  a, '  K a lk . Eleklrodenab-
j dichtung fur elektri-

----------. ............. jłf|  *  ̂ scheSchmelzófeno.dgl.
Die Abdichtung 

fu r die Elektrodo a 
—-— : ~ ~ besteht aus konischen

Ringsegmenten c, die 
-'II5 -  auf der schragen
c-mL  Flachę eines Kiihl-

rings b liegen und 
l | r - J ł ] ®  dadurch abdichtcnd

l f p v l  stets gegen die Elek-
JJJ trode gleiten. Diese

, Segmente uberdecken
sich an don Beruh- 

===?--------------- ----- - rungsstellen.

Kl. 18 b, Nr. 320 847, vom
/ \  /  11. Januar 1918. O arl B ro ich

V . in  D o rtm u n d . Sicherheitsvor-
y '  /  \  richung zur selbsttatigen Verhin-

/  /  \ . derung des willkurlichen Kippens
/ ' r\ .  /  des Konverters bei sinkendem oder
I \ /  a  ausbleibendemDruckinderlfruck-

m wasserleitung.
I ’ *ivNV(< 1 1  Der Konyerter a wird bei

\.j"b ' J sinkendem oder ausbleibendem
DruckinderW asserdruckleitung 

T7?-" " "  7777 durch eine Bremse b festgestellt,
^"U  die durch einen an dio Haupt-

k| <y* )  leitungcangeschlossenenhydrau-
lisehen Zylinder d in Tatigkeit 
gesetzt wird.

U nter den die Kcssel a tragenden Wagon b ist m ittels 
losbarer und beweglieher Vcrbindungen c eine Gasleitung d 
liergestellt, an die jeder Kcssel durch Abzweigungen o 
angeschlossen ist. Durch Rohre f wird das Gas aus jedem 
Behalter abgefuhrt.

Kl. 18 c, Nr. 320801,
- „ — r> Tom 25. Oktober 1916.

! ,W.i j 1§ - A lfre d  S m allw o o d
'V . S i  in  L o n d o n . Gliih-

| 1 ; J  B i  ; In  dem Maucr-
' %■ ’■ a. W- '• ^  • werk der senkrechten

1 I p j  • m p ;  ;* ' Heizkammer a, die
i  ̂ p  p i ® zum Ausgliihen von
I . 0 1 [I | m  langen Gegcnstanden

c ' i j  — %\ f-v ~  / c dient, sind mehrere
X S c o , ' l : H  ; f?  ' dE /  Verbrennungsraume b
\ .  ■ /0 vorgesehen, in deren

~  3. ̂  , jeden durch eine Duse
; :fi P i  ~ • c Heizgas eingefuhrt

■P ; a  ip  ; | wird. Diese Verbren-
p j S ;  [ nungsraume sind m it

C  [ f c  ■ mehreren in dem
\  | * j | Ofenmauerwcrk auf-

I  . i*5. [ J  undabwartsgefuhrten
u S c :  to  r-r •• -t><i y Kanalen verbunden,
iillli"  T ~ "----r m u r  dieyondenH eizgascn
—~r.r■ nu i.,......— , clurchzogen werden,

bevor diese jdurch 
regelbare Oeffnungen d, dic uber die ganze Lange der 
Kammer a yerte ilt sind, in die Kammer a eintreten.

Kl. 40 a, Nr. 321525, yom 15. Noyember 1918. 
H irs c h , K u p fe r -  u n d  M essin g w erk e  A .- G. E b e rs -  
w a ld e  u n d  F r e ih e r r  L u d w ig  y o n  G ro tth u s  in  
E b e rs w a ld e , M essin g w erk . Verfahren zur Ent- 
kupjerung von kupferuberzogenem Eisen und anderen 
Metallen.

Das m it Kupfer uberzogene Eisen wird bei hoherer 
Temperatur (800 bis 900 °) m it Kalziumsulfid behandelt,
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Zeitschriftenschau Nr. 3.1) 
Baustoffe.

Steinkohle. Langrogne und Bergerat: U ober dio 
K ohlonvor kom m en , L o th rin g en s .*  Zusammenstel- 
lung der Ergebnisae der Yoroffentlichungcn iiber die 
Yerhaltnisso in wirtschaftlichor, geologiseher und berg- 
baulioher Hinsioht. [Reyue do 1’Industrie minerale 1921,
l.F eb r., S. 73/217.]

D ie S o lb s tz iin d u n g  vo n  K ohlo. Vorsuohte Er- 
klarungen. [Engineering 1921, 11. Febr., S. 173/4.] ̂

Koks und Kokereibetrieb. B<ullo-Barrelle: Dio V cr- 
kokung dor S aark o h le .*  Vorkommen und Beschaffen- 
heit der Saarkohle. Dio Kokoroion, deron Einrichtungen 
Dor orzeugto Koks und dio Nebenerzeugnisse.^ Verbessc- 
rungsyorschlago. [Reyue de 1’industrie minerale 1921,
15. febr., S. 221/40.]

J. M. Hastings: N eb o n c rzeu g n isse -K o k so fen - 
an lagon  vo n  g o s te rn  un d  houte.*  Sehilderung der 
1’ortschritte boi don Oefen der Somet-Solvay-Company 
innerhalb 28 Jahron. [Blast Furn. 1921, Jan., S. 10/13.]

N eb en e rzo u g n is se -A n lag e  dor Jo n es& L au g h - 
lin  S te e l Oo. in  P i t ts b u r g h *  Kurze Beschrcibung 
der Koksofonanlago. [Blast Eurn. 1921, Jan., S. 13/4.]

Erze und Zuschlage.
Eisenerze. Dr. J . J. Brayo: E isen  in Poru.* 

Allgemeines uber Lagorstatten. [Eng. Min. J . 1921, 
5. Eebr., S. 263/6.]

Feuerfeste Stoffe.
Allgemeines. Dr. K. Endell: U eber d as V o rh a lten  

fe u e r fe s te r  S te in e  u n te r  B e la s tu n g  b e i hohen 
T em p era tu ren .*  [St. u. E. 1921, 6. Jan., S. 6/9.]

Saure Steine. E. Lux: U eb er d ie  M o g lichke it 
der H e rs te llu n g  e rs tk la s s ig e r  S il ik a s te in e  au s 
F e ls ą u a rz i te n *  [St. u. E. 1921, 24. Eebr., S. 258/64.]

Schlacken.
Hochofenschlacken. H. Burehartz: Y ersuohe m it 

H ochofensch lacke .*  [St. u. E. 1921, 10. l^ebr., 
S. 193/200.]

Baustoffe.
EiSenbeton. Dio A nw endung  von  S ta h l m it 

hoher F e s t ig k e i t  a is  B e to n e iso n . [Engineering 1921, 
28. Jan., S. 113.]

S ta p e lla u f  d es  e rs te n  d e u ts e h e n  E isen b e to n - 
M otorseglors.* Einzelheitcn iiber die Bauweisc. [Ze
ment 1921, 17. Febr., S. 77/9.]

Warm e- und Kraftwirtschaft.
Allgemeines. F. Schulte: W arm eb ilan zen  des 

Z echenbetriebos.*  [Gluekauf 1921, 12. Febr.,
S. 141/50.]

Gaswirtschaft. G. Schulz: D ie b ilanzm aB ige  V er- 
teilurig  d e r G ic b tg a se  a is  G ru n d lag e  dor W arm e- 
w ir ts c h a f t g e m isc h te r  W erke.* [St. u. E. 1921,
3. Febr., S. 145/50.]

Warmemessungen.
Pyrometrie. S. L. Goodale: P y ro m e to re ich u n g  

fu r  den  p ra k t is c h e n  G lu h b e tr ie b . [Forging and 
Heat Treating 1921, Jan., S. 70.]

Feuerungen.
Allgemeines. Pradel: N eu e ru n g en  an  F eu o ru n g s- 

an lagen  fu r  fe s to  B rennsto ffe .*  Viorteljahrsberieht. 
Freifallofen fiir Koksklcin; Kohlenstaubbrenner nach 
G arac ris ti; Abl6schvorrichtung fiir Asche der S iem ens- 
S ch u ck ertw erk e ; Zugbesehleuniger nach T re tro p ;
VerbrennungsreglorfurUnterwindfeuerungennachUnruh;
Rauchyerbrcnnungseinrichtung und Zugreglernach P ey cr;

!) Vgl. St. u. E. 1921, 27. Jan., S. 126/35; 3. Marz,
S. 308/14.

Zeitsohriftenverzeichnis

Hohlrost nach B ra n d is , nach K ram er; Wanderrost 
nach F laczek . [Feucrungstecknik 1921, 15. Febr.,
S. 65/9.]

Flammenlose Feuerung. ®t.*gng. Otto Essich: Zur 
E n tw ic k lu n g  dor O b o rfla ch en y e rb ren n u n g .*  [St.
u. E. 1921, 17. Febr., S. 228/32.]

Dampfkesselfeuerung. E. Delieus: E in  a m e rik a - 
n iseh es  K ra f tw e rk  m it  K o h le n s ta u b fe u e ru n g .*  
Kurze Beschrcibung. Betriebsregeln. Wirkungsgrad ahn- 
lich wie bei Rostfeuerungen. [Techn. Mod. 1921, Febr.,
S. 76/9.]

Friedrich Miinzinger: K o h le n s ta u b fo u c ru n g e n
fu r  E le k tr iz i ta ts w e rk e .*  Kurzer Auszug aus dem 
soeben erschicnenen Buch des Yerfassers: Kohlenstaub- 
feuerungen fur ortsfeste Dampfkessel. [E. T. Z. 1921,
3. Febr., S. 97/103.]

Gaserzeuger.
Allgemeines. H. StracheundA . GroB: D io B erech- 

nung  des N u tz e f fe k te s  d e r  r e s tlo s e n  V ergasung . 
Berechnung der Warmebilanz beim Halbwassergagyerfah- 
ren. [Braunkohle 1921, 29. Jan., S. 513/7; 5. Febr., 
S. 525/32.]

Warm - und Gliihofen.
Vergiite5fen. W. Trinks; G liihofen.* Angaben zur 

Erzielung einor glciehmaBigen Erhitzung. [Blast Furn. 
1921, Febr., S. 141/3.]

E le k tr is c h  b e tr ie b e n e r  H iir te - , G luh- und  
E in sa tzo fon .*  [W.-Techn. 1921, 15. Febr., S. 98/9.] 

H a r te n  u n d  G luhen  v o n  D ra h t  au f e lek - 
tr iseh em  Woge.* Beschreibung einer Anlago, in der 
der zu behandelnde Draht durch den elektrischen Stroni 
auf H artotem peratur gebracht, abgeschreckt und dann 
ebenso angelassen wird. Vorteile einer derartigen Be- 
handlung. [Engineering 1921, 21. Jan., S. 76.]

G. W. Tali: G liihofen.* Anlage von Gliihofen, 
bei denen dioTemperaturkontrolle nach dem sogonannten 
„Hump“-Verfahron erfolgt. [Forging and H eat Treating 
1921, Jan., S. 48/51.]

L. 0 . Dunn: A n lag en  fiir  d ie  W arrn cb eh an d - 
lung  von  S tah l.*  Angaben uber dio zweckmaBige 
Gestaltung der Anlagen fiir die Warmebehandlung von 
Stahl. [Forging and H eat Treating 1921, Jan., S. 40/5.]

Krafterzeugung und -verteilung.
Dampfkesselzubehor. E rfa h ru n g e n  m it Saug- 

lu f t-E n ta s c h u n g s a n la g e n . Kurze Mitteilung iiber 
den Kraftbedarf bei Betrieb m it yerschiedcnem Unter- 
druck. VerschleiB der Rohrleitungen. [Z. f. Dampfk. u. JL 
1921, 18. Febr., S. 54/5.]

Dampfmasehinen. M. K ellner: K o lb en d am p f-
m a sc h in e n  u n d  d o ren  b a u lic h e  F o r t s e h r i t t e  zu r 
Y erb esso ru n g  d e r  W arm ew irtsch a ft.*  Der Aufsatz 
stiitzt sich im wesentlichen auf die Ausfiihrungen der 
Hanomag. [Hanomag-Naehrichten 1921, Febr., S. 25/46.] 

Kondensationsanlagen. Kollbohm: B e tr ie b  von  
K o n d en sa tio n san la g en .*  Anlagen m it FluB- oder 
See-Kiihlwasser. Bericht des dafiir von der Vereinigung 
der Elektrizitatswerke eingesetzten Ausschussos. [Mitt. 
Elektr. W. 1921, Nr. 282, Febr., S. 29/33.]

Elektrische Leitungen. Fritz Schroter: A nw endun- 
gen d e r P in tsc h -G lim m la m p e  in  d e r S c h a ltu n g s -  
tc e h n ik . [E. T. Z. 1921, 10. Febr., S. 121/5.]

Riemen- und Seiltriebe. Gustay Ryba: D ie ein- 
r i ll ig e  S e il tre ib se h e ib e  vo n  G riinig.* Kurze 
B“schreibung. Guto Betriebsergebnisse beim Sasonia- 
Schacht bei Brux. [Z. d. V. d. I. 1921, 12. Febr., S. 169.]

Allgemeine Arbeitsmaschinen.
Pumpen. John Walker: D io H u m p h re y -P u m p e *  

Abhangigkeit yon Lief erungsmenge und Druck. Wirkungs
grad. [Engineering 1921, 11. Febr., S. 157/8.]

Scheren und Śtanzen. Friedrich Merkl: P re s se n , 
B ieg em asch in en , B rem sen  und  dorgL m i t  u n d  
ohne Sehw ungrad .*  Antriebsart m it besonderem 
Schlupfreglor. Vergleich m it unmittelbarem elektrischom 
Antrieb. [Betrieb 1921, 1. Febr., S. 61/6.]

*

siehe Seite 12G bis 128.nebst Abkurzungen
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Werkzeuge. K arl KiiBnor: B ezugf cilen.* Be- 
schreibung und Leistungsfiihigkeit dieser Feilen. Aus- 
fuhrimgsform. [Betrieb 1021, 25. Eebr., S. 203/5.]

Kummer: Dio W ied e ry e rw cn d u n g  von  ge- 
b roelionen  S p ira lb o h re rn .*  Aus bjsandorer Motall- 
legiorung wird ein Schaft in entspreohender Vorrichtung 
angegossen. Angaben uber Bcwiihrung der Einrichtung.

HartguB. E. Polushkin: H e rs te llu n g , Eigen- 
se h a f te n  u n d  V orw endung  von H artguB  radem .* 

Au£ Grund ainarikinisohsr Qu3llen zusimmengestellfc. 
[Rey. Mćfc. 1920, Nov., S. 713/35, D sibr., S. 785/802.] 

Stahlformgufl. D. D. Mae Guffic: H e rs te llu n g  
von  S tah lform guB .*  Kleinb3S?3hierei nach Tropenas 
und nach Stoek. Elektrostahl. Formerei von StahlguB. 
(Vortrag vor ShSffisld-' u.id Lindon-Zwaigyereinen dor 
Institution of Brit. Foundrymen.) [Foundry Tr. J. 1921,
3. Marz, S. 197/200.]

[Betrieb 1921, 25. Febr., S. 267/9.]

Materialbewegung.
Ludwig Roddo: K o k s tr a n s p o r t -  und  L osch- 

e in r ic h tu n g  f i ir  G asw erko u n te r  b esó n d ero r 
B e ru c k s ie h tig u n g  d e r neuon  A u g sb u rg e r An- 
lage.* [Gas- u. Wasserf. 1921, 8. Jan., S. 17/20.]

D io D ru o k lu f t-B e k o lila n la g o  au f d e r Zeclio 
V er. W alheim . [Z. d. V. d. I. 1921, 5. Febr., S. 146.] 

Selbstentlader. R. Lorenz: A is S e lb s te n t la d c r  
y e rw en d b aro  G u terw agen . Besehreibung der von 
Krupp ausgefiihrten Bauart „Ziehl“ . [Kruppscho Monats- 
hefto 1921, Febr., S. 37/44.]

Roheisenerzeugung. 
Hochofenanlagen. E in  n eu e r H oohofen  zu 

M idland.* Besehreibung des neuon 600-t-0fens der 
Pittsburgh Crueiblo Steel Co zu Midland, Pa. Hohe 
33,53 m, Gestellweite 5,49 m, Rastdurelunesser 6,85 m, 
Giehtgloeko 3,66 m Durohmesser. 3 Winderhitzer. Gas- 
reinigung na:h  Kling-Weidlein. [Blast Furn. 1921, Febr., 
S. 132/8.]

Louis W. Hartwiek: U m bau  des C o y in g to n - 
O fens zu Lo w Moor.* Aufsatz enthalt einen Langs- 
sohnitt durch don Ofen. [Blast Furn. 1921, Jan., S. 23/5.] 

Mollerung. Hermann Thaler; D io Ver-
fa h re n  zu r E rzeu g u n g  m a n g a n lia ltig o n  R oh- 
e is e n s  au3 n iedrigx>rozontigen M a n g a n tra g e rn , 
in s o n d e rh e i t  S io g erliin d er H ocho fensoh laokon . 
[St. u. E. 1921, 24. Febr., S. 249/53.]

Gichtgasreinigung und -verwertung. E. Bury, 
A. Burry, O. Ollander und F. Bainbridge: E le k tr iso h e r  
N io d ersc lilag  von  S ta u b  au s  H ochof ongasen  
u n d  A ussohe idung  von  K ali.* Bericht folgt. (Vor- 
trag yor Olcyeland Institution of Engineers, Februar 1921.) 
[Ir. Coal Tr. Rey. 1921, 11. Febr., S. 191/2.]

Eisen- u. StahlgieGerei.
GieBereibetrieb. H. E. Diller: A nw endung  der 

E lo k tr iz i t i i t  in d e r  G ieBerei.* Schtnelzen. Gluhcn 
des Gusses. Ticfofen. Trockncn von Formen undKcrnen. 
[Ir. Tr. Rey. 1921, 24. Febr., S. 559/03.]

Metaliurgisches. B. Osann: B erech n u n g  der Zu- 
sa tzo  beim  K le in k o n v e r te r . Es handelt sich um. 
Ferromangan, Ferrosilizium und flussiges Rinneneisen, 
fiir die an Hand praktischer Beispiele und sich daraus 
ergebender Rechnungsansatze die Betriige erm ittelt 
werden. [GieB.-Zg. 1921, 1. Marz, S. 69/71.]

Troeknen. F. W. Brooke und Geo. P. Mills: E lek - 
tr is c li  g eh e iz te  T ro ek en k am m er d e r  E m e ry  
S te e l C astin g  C om pany.* Abmessungcn der in 
Eisenblech gebauten Kammor im lichten sind 2083 X 3658 
bei 1930 mm Hohe. Heizung erfolgt dureh Widerstande,
16 Einheiten m it 126 K ff, bei 3 Phasen 220 V. Temperatur 
schwankt zwischen 120 und 290°. [Forging and Heat 
Treating 1921, Jan., S. 45/7.]

GrauguB. Ernst Wheelcr: G uBeisen u n d  H alb - 
s ta h l. Hiaweis, daB in der Praxis von Zylindereisek 
bei gleicher chemiseher Zusammensetzung die gleichon 
Festigkeiten erreicht werden wie yon Halbstahl. Letz- 
teres Materiał sei im allgoineinen nur gleiohmaBiger. 
[Foundry Tr. J. 1921, 3. Febr., S. 99/100. Ir. CoalTr. Rey. 
1921, 11. Febr, S. 198.]

C. Irresberger: F o r t s c h r i t t e  in d e r E rzeu g u n g  
yon  A u to m o b ilz y lin d c rn  in  A m erika . Bericht iiber 
neuere Ver6ffontlichungen. [GieB.-Zg. 1921, 1. Febr., 
S. 37/41.]

TemperguB. F .H . H urren: V ersuche m it schm icd- 
ba rem  GuB.* Bericht folgt. [Foundry Tr. J . 1921 
10. Febr., S. 125/S u. 130/8.]

Erzeugung des schmiedbaren Eisens.
FluBeisen (AUgemeines). G. Niemkof: V erm inde- 

ru n g  dos L u n k e rs  in ' a u fs te ig e n d  gegossenen 
B locken.* Ausfiihrung eines feuerfesten Kopfcs in 
Donetz-Jurjewka. [Rev. Jtet. 1920, Dez., S. 842/4.] 

Martinverfahren. H. Sponoe Thomas: M artin -
o fenkop fo  yon  M eK unc fiir  K okso fongasbe trieb .*  
Besehreibung der Kijpfo und Ziige. Bctriobsergebnissc an 
einem 50-t-0fon. Bericht folgt. [Ir. Coal Tr. Rey. 1921
4. Febr., S. 162.]

Bagley: N c u z c it lic h e  V e rfah ren  zu r S tah l- 
e rzeugung . [Ir. CoalTr. Rov. 1919, 9. Mai, S. 505/71. — 
Vgl. St. u. E. 1921,10. Febr., S. 185/93; 17. Febr., S. 223/7.] 

Elektrostahlerzeugung. R. M. Howe: A u sfu tte ru n g  
von  E lek tro o fen . ZahlenmiiBige Angaben uber Sehmclz- 
punkt, spezifisehes Gowicht, War nie eige nscliaf t  e n , Analysc, 
elektrischon Widerstand usw. von Ton, Quarzit, Magnesia, 
Chromeisenstein, Bauxit, Karborundum, Alundum, Zir- 
konit. [Ir. Tr. Rov. 1920, 2. Dez., S. 1541/3.]

E le k tro s ta h lo fe n  B a u a r t  v. Sclilegell.* Be- 
schrcibung des Lichtbogenofens, der hauptsiichlich fur 
Nichteisenmctallo bcstiinmt ist. Bericht folgt. [Ir. Age
1920, 9. Dez., S. 1556/7.]

Edelstahlerzeugung. Sr.-gng. Erdmann Kotliny: 
E in ig e s  au s  d e r W e rk s ti i t te  des E d e ls ta h l-  
w erkers.*  3. S ch m ied ev e rsu eh e  m it  Chrom - 
n ic k e l-K o n s tru k tio n s s ta h l;  [St. u. E. 1921,17. Febr.,
5. 213/23.]

Verarbeitung des schmiedbaren Eisens.
Walzwerksantrieb. B. M. Jones: E rs a tz  der

D am p fw alzen zu g m asch in e  e in e r llOOer B lack- 
s traB e  d u rc h  e le k tr is c h e n  A n tr ie b . Der Umbau 
erfolgto auf dera Steelton-W erk der Bethlehem Steel 
Company in 24 Tagen. [Blast Furn. 1921, Febr., S. 164/6.] 

Blechwalzwerke. T rio b lech w alzw erk .*  Kurze Be- 
sclireibung des Neubaues der Bolckow Yaughan and Co., 
Ltd., South Bank. Das Lautsche Triogeriist hat Walzen 
m it 900 bzw. 600 mm Durohmesser. Antrieb durch Eiektro- 
motor von 3000 PS normal. Anwendung von Kreismesser- 
seheren. [Enginecr 1921, 4. Febr., S. 124, 129/30.]

Weiterverarbeitung und Verfeinerung. 
Sonstiges. Emmerich: K ru p p  u n d  d ie  E n t 

w ick lung  des E isen b ah n -O b e rb au es .*  Entwick
lung der Eisenbahnschienen und des Kruppschen Ober- 
baumaterials. Dio heutige Oberbauwerkstiitte Krupps. 
Kruppsche Monatshefte 1921, Febr., S. 25/30.]

Warmebehandlungd. schmiedbaren Eisens.
Harten. J. II. H erron und A. L. W nrster: Z u 

sam m en se tzu n g  und  H a r tu n g  von  S chm iede- 
b loekon . [Forging and H eat Treating 1921, Jan., S.34/6.] 

Zementieren. J . L. Murp.iy: O berf la c h e n h a r tu n g  
yon  P a n z e rp la ttc n . E i n i g e  Angaben iiber das Haryey- 
Verfahren. [Am. Drop Forger 1920, Dez., S. 596.]

O. A. Knight: E in s a tz h a r tu n g . EinevZusammen- 
stellung der bedeutenderen iiber diesen Gegenstand im 
Jahre 1920 erschienenen Arbeiten. [Forging and Heat 
Treating 1921, Jan ., S. 51/4 u. 65.]

H .F ay : S tic k s to ff  u n d  E in s a tz h a r tu n g .  Ueber 
das Eindringen von Stickstoff in  das in einem Cyanbadc 
gehartete Werkstiick. EinfluB der Temperatur. [Cliem. 
Met. Eng. 1921, 16. Febr., S. 289/90.]

Zeilschrijtenverzeichni« nebst Abhurzungcn siehe Seite 126 bis 128.
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Schneiden und SchweiBen.
Elektrisches SchweiBen. E in ftih ru n g  d e r S chw ei

Bung im S ch iffbau .*  Angaben uber ein in allen 
Teilen stumpf gesehweiBtes Boot sowie iiber andero 
Sohiffs- und ApparatesehwciBungen, dio naoh dom ICjell- 
berg-Verfahren ausgefiihrt wurden. [Autog. Mctallb. 1921,
1. Eebr., S. 37/40.]

L. W. Wobb: E le k tro d o n h a lto r  boi d e r  B ogen- 
sohweiBung.* Bespreohung dor Gesichtspunkte, dio boi 
der Wahl dor Elolctrodenhalter maBgebond sind. [Power 
192], 25. Jan., S. 148/9.]

Die A nw endung  der e lo k tr is c h e n  Schw eiB ung 
bei E iso n k o n s tru k tio n o n .*  Ersatz dor Nicton durch 
olektrisolio SchweiBung. [Engineering 1921, 14. Jan.,
S. 55/6.]

Wedemeyer: Schw eiB ung von  G uB - 
stucken.* Gute Erfolgo durch elektrische SchweiBung. 
(Vortrag auf der Tagung des Technisclien Hauptaus- 
schusses am 5. Nov. 1920.) Vgl. S'». u. E. 1920,
23./30. Doz., S. 1731. [GioB.-Zg. 1921, 1. Eebr.,
S. 45/6.]

H. S. Marąuand: F u r  dio  o le k tr iso h o  L ic h t-  
bogenschw eiB ung g ee igno to  M o ta llb o lian d lu n g . 
[Eleotrieian 1919, Bd. 23, S. 17 ff., naeh R eferat in E. T. Z. 
1921, 13. Jan., S. 34/6.]

Autogenes SchweiBen. W arm e sp a n n u n g c n  und  
R iB bildungen  beim  A utogenschw eiB on.*  Mittel 
zur Vermeidung von Spannungen beim SchweiBen. 
[Autog. Mctallb. 1921, I. Febr., S. 43/9.]

Autogenes Schneiden. M aschinon  zum  A u to g e n - 
schneidon.* Beschrcibung einer Anzahl von Brenncr- 
konstruktionen und von Anwendungsgebieten fur das 
autogeno Schneidon. [Autog. Metallb. 1921, 15. Jan., 
S. 19/26; 1. Febr., S. 41/3; 15. Febr., S. 60/5.]

W. Haase-Lampo: W e ite re n tw ic k e lte  A u to g o n - 
Schneidbrennor.*  Angabon iiber Verbesserungen an 
Autogen-Schncidbrennern, dio es ermoglichen, Material- 
starken bis zu 300 mm in kurzer Zeit zu zerlegen. [Autog. 
Metallb. 1921, 1. Jan., S. 9/12.]

Mechanisehe Priifung. F. M. Farm er; N o rm a li
sierung  d e r P riifu n g  yo n  Schw eiB ungen.* Bericht 
folgt. [Engineering 1921, 25. Febr., S. 239/42 u. 220/2.]

Oberflachenbehandlung und Rostschutz.
Allgemeines. Wilh. Kampfer: S a n d strah lg eb liisc .*  

Beschreibung von Sonderbauarton der Badischen Ma- 
schinonfabrik in Durlaoh, besonders gesohaffen fiir die 
Kriegsindustrie, z. B. zum Roinigon von kleinen Massen- 
artikeln, Ausblasen iind Enfczundorn von Granaten, Ent- 
zundern von Stahlhelmcn, von Blechen und Formoisen. 
[Z. d. V. d. I. 1921, 12. Febr.,- S. 175/8.]

Sonstiges. A. V. F arr: Oborf la e h o n s c h u tz  von 
M etallen boi h o h eren  Tom p e ra tu re n  (Kalorisieren).* 
Bericht folgt. [Ir. Age 1921, 27. Jan., S. 251/3.]

Dr. E. Makelt; M e ta llo rs a tz  b e i chom ischen  
V organgen. AUgemeine Gesichtspunkte uber das Rosten 
und seine Verhiitung. Ersatz von rostenden oder durch 
Sauren angreifbaron Metallen oder Legierungen durch 
anderc Stoffe, unter denen in der Metallindustrie dcm 
Aluminium eino besondere Rolle zufallt. [Z. f. Metalik. 
1921, 15. Jan., S. 33/40.]

S. Cornell: U eb er d a s  B rau n en  und  B la u e n , 
von G eg en stan d en  a u s  S ta h l. [Chem. Met. Eng. 1921
16. Febr., S. 301/3.]

Eigensehaften des Eisens.
Allgemeines. S p ez if isch e  W an n ę  u n d  F e s t ig 

keit. Entgegnung auf eino Arbeit von H. von der 
W erth: Zur Theorie des festen Aggregatzustandes (Z. f. 
phys. Chem. 1920, Bd. 95, H eft 2, S. 129/38; siehe auch 
St. u. E .1920, 30. Sept.', S. 1316), in der dio Unterlagen 
obiger Arbeit einer K ritik unterzogen und ais irrefuhrend 
abgelehnt werden. [Z. f/Metalik.' 1920, 15. Dez., S. 514/5.] 

Kormsion. rCh. Chorower; K o h lo n sau rc  des 
Dam pfos a is  U rsach e  d e r  in  den  D a m p fk ra f t-  
maTschincn a u f t re te n d o n  K o rro s io n en . Ausfuhrung

Zeilschrifienver:eichnis nebst Al

dor Vcrsucho. Untcrschiede zwisehen dem Dampf am 
Ein- nnd A ustritt dor Turbino. Kohlensaurogehalt des 
Dampfcs an versehiodenen Stellen ein und derselben 
Turbino. Mittel, um dio durch Kohlensiiure licrvor- 
gerufenen Korrosionen zu vermtei(lcn. [Z. f . Dampfk. u. M. 
1921, 18. Febr., S. 49/50.]

Elektrische Eigensehaften. E. L-ix: U cb cr dio 
A e n d e ru n g  d e s  W id e rs ta n d e s  in D ra h te n  d u rc h  
D ehnung . [Diss. Berlin 1919. Nach Z. f. Metalik. 1921,
1. Febr., S. 74/7.]

Sonstiges. Ch. Frem ont: U eber B la u b ru c h ig k e it 
in gcschw eiB ton  S tah len .*  Dio durch mechanische 

Beanspruchung in der Blauwarme hervorgcrufcno Blau
bruchigkeit bei SchweiBstuoken kann vermiedcn werden 
durch Wahl eines geeignoten Materials und dureh ein 
gceignetes SchwciBvcrfahrcn. [Compt.rend. 1921,14.Febr.,
' S. 368/70.]

J. Runge: U ebor dio D iff u s io n sg eseh w in d ig - 
k e it  von K o h le n s to ff  in  E isen.* [Z. f . anorg. Chern. 
1921, 21. Febr., S. 293/311.] (

Sonderstahle.
Nickelstahle. A. Portevin: D er e le k tr is c h e  W ider- 

s ta n d  in  N ick e ls tah len .*  In  Nickelstahlen m it 7 bis 
15 % Ki und 0,3 bis 0,8 %  C wird der elektrische Wider- 
stand durch die voraufgogangeno Warmebehandlung er
heblich beeinfluBt. [Compt.rend. 1921,21. Febr., S .445/7.] 

J. J . Thomas und J . H. Nead; S ta tis e h o  und 
d y n a m isc h e  Z u gyersueho  b e i N ick o ls tah lcn .*  
[Min. Met. 1921, Febr., S. 34.]

Molybdanstahle. J . A. Mathews: M o ly b d a n s ta h l. 
Kurze geschichtliche Mitteilung. [Min. Met. 1921, Febr., 
S. 39/40.]

Metalle und Legierungen.
Aluminium. V o rg u tb a re  A lu m in iu m le g ie ru n 

gen. Erorterung zu einem Vortrag von Prof. Dr. 
F ra e n k e l (Z. f. Metalik. 1920, 15. Nov., S. 427/30; 
siehe auch St. u. E. 1921, 27. Jan., S. 133) uber diese 
Legierungen. [Z. f. Metalik. 1921, 15. Jan., S. 46/9.]

R. J. Anderson: A lu m in iu m leg ie ru n g en .*  Ma- 
kroskopisehe und mikroskopiseho Gcfugeuntersuehungen. 
[Ir. Ago 1921, 17. Febr., S. 433/6.]

Nickel. Śr.-Snfl. W. v. Selve: N ic k e l*  Chemisoho 
Beschaffenheit, physikalische Eigensehaften, Anwendungs- 
gebiet, Gefugeuntersuchung. [Z. f. Metalik. 1921,15. Jan., 
S. 40/6.]

P. D. Merica: C hem ische  E ig e n se h a f te n  und  
m e ta l lo g ra p h is c h e  U n te rs u c h u n g  von  N ickel.*  
Widsrstandsfahigkeit des Nickels gegen Korrosion, magne- 
tische Eigensehaften, Gefugeaufnahmen bei Gegenwart 
yon Yerunreinigungon verschiedener Art, EinfluB der 
Verunreinis;ungen auf dio Eigensehaften von Nickel. 
[Chem. Męt. Eng. 1921, 2. Febr., S. 197/200.]

Kupfer. J. Grubo und V. ReuB: D ie m c ta llo -  
g ra p h isc h c  U n te rs u c h u n g  des e le k tro ly tis c li  ab - 
gesch ied en en  G lan z k u p fe rs*  Hierzu Nachtrag von
G. Grube. [Z. f. Elektroch. 1921, 1. Febr., S. 45/52
u. 53/4.]

Bronze. O. Silberrad: D ic A b n u tz u n g  (E rosion) 
von  P ro p e lle rn  au s B ronze.* Zusammenstellung 
uber bisherige Untersuchungen. EinfluB ehemischer und 
galvanischer Einwirkungen. Mikroskopiseho U nter
suchung. Versehiedenc Arten der Abnutzung. Legierungen 
mitgroBerWiderstandsfahiękeitgegonAbnutzung. [Chem. 

nd. 1921, 28. Febr., S. 38T /45T .]

Physikalische Priifung.
Allgemeines. W. P. Sykes: E influB  von  T e m p e 

r a t u r ,  F o rm a n d o ru n g , K orngroB o u n d  B e la s tu n g  
au f d ie  m e c h a n isc h e n  E ig e n se h a f te n  von  M etal* 
lon.* Bericht foigt. [Trans. Am. Min. Met. Eng. Inst. 
1921, Febr.]

Prifmaschinen. E. Rawson: E ich u n g  von  Deli- 
nungsm essorn .*  [Engineering 1921, 21. Jan., S. 69.]

leurzungen siehe Seite 126 bis 128.
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G. Jonsoh: D or sy s te m a tis c h e  F e h lo r  der 
M essung m it  dom M arten sso h en  S p ieg e lap p a ra t.*  
[Mitt. Materialpr.-Amt 1920, I, S. 1/27.]

T h.Y . Olson: N euo re  P ru fm asch in en .*  An Hand 
von Abbildungen worden neuero Ausbildungsformen einor 
Anzahl von Prufmaschinen beschrieben. [Forging and 
Hoat Treating 1921, Jan., S. 66/9.]

H. Steudel: E in fa c h e  M a te ria lp ru £ v o rr ic h -
tungen .*  Benokreibung einer Anzahl von Matorialpriif- 
vorriohtungen, die unter Benutzung von gewohnlichen 
Workstattenmasehinen hergest-ellt werden. (Vortrag vor 
dor Doutsohon Gesellschaft fiir Motallkunde in  Berlin am 
22. Sopt. 1920.) [GieB.-Zg. 1921, 15. Jan., S. 21/4.]

Zugversuch, E. G. Coker: Z u g v ersu ch o  m it  ge- 
k o rb to n  P roben .*  Bericht fólgt. [Engineering 1921,
7. Jan ., S. 1/4.]

Kerbschlagversuch. Ił. A. Hadfield und S. A. Main: 
D io  N o rm a lis ie ru n g  d e r S ch lag p ro b c . Bericht 
folgt. [Engineering 1920, 17. Dez., S. 806.]

\ Sonderuntersuchungen. E. Ryschkewitsch: U eber 
dio V e rflu ss ig u n g  des K oh lo n sto ffes .*  [Z. f. 
Elektroch. 1921, 1. Febr., S. 57/64.]

Metallographie.
Prufverfahren. P. Oberhoffer und A. Knipping: 

U n te rs u c h u n g e n  iib e r dio B au m an n sch e  Schw e- 
fc lp ro b e  un d  B e itra g e  zu r K e n n tn is  dos V er- 
h a l t e n s  vo n  Phosi>hor im  E ison.* [St. u. E. 1921,
24. Febr., S. 253/8.]

Aufbau. W. Bragg: E le k tro n e n . Bericht folgt. 
[Engineering 1921, 28. Jan ., S. 120/2.]

A. Matsubara: G lo ic h g c w ic h tsz u s ta n d  zw ischon 
E ise n , IC oh lensto ff und  S a u e rs to ff . [Min. Met. 
1921, Febr., S. 31/2.]

R. W. G. Wyckoff: U n te rs u c h u n g  des K r is ta l l -  
au fb au es .*  Bericht folgt. [J. Franki. Inst. 1921, Febr., 
S. 199/230.]

K . Daeyes: M itto ilu n g  u b e r  d ie  B ero ch n u n g  
d e r  L age der e u to k tis c h e n  P u n k te  und  d e r 
Ł o s lic h k e itsg re n z e n  b e i S y stem en  m it  E isen . 
[Z. f. anorg. Chem. 1921, 21. Febr., S. 290/2.]

EinfluB der Warmebehandlung. R. Henry: D as 
A b sch reck en  von  K o h le n s to ff  s ta h le n . Der Auf- 
satz enthalt Angaben allgemeiner und bekannter Art 
uber die AUotropie des Eisens, Kohlenstofformen, Gefuge- 
bcatandtcile, Verwendungszwcck von Stiihlen m it unter- 
sehiedliehem Kohlenstoffgehalt, GieBfehler, Schmieden, 
Wiirmebchandlung, Abschrecken, Anlasson, Zementioron, 
SehweiBen. [Rev. Teehn. Łusemb. 1921, Jan., S. 1/7; 
Fobr., S. 17/22.]

W. J . Merton: M e ta llo g ra p h ie  un d  W arm e- 
b o h a n d lu n g  von  S tah l.*  Allgemeine Gesichtspunkte 
iiber den Zusammenhang zwischen Warmebehandlung 
und Gofiigeausbildung bei Stahlen vorschiedener Zu
sammensetzung. [Forging and Hoat Treating 1921, Jan.,
S. 55/63.]

P. Wood: E influB  d e r W a rm e b e h a n d lu n g  auf 
d io  iiuB ere F o rm  von S ta h ls tu c k e n .*  [Chem. Met. 
Eng. 1921, 23. Febr., S. 345/6.]

Sonstiges. V. E. Hillman: V erg le ich  zw ischen  
Sohw eiB eisen. und  S tahl.*  Gefugebeschreibung von 
SohweiBeisen. Angaben iiber das meehanische Verhalten 
von SohweiBeisen und Stahl. [Forging and Heat Treating 
1921, Jan ., S. 63/5.]

Chemisehe Prufung.
Brennstoffe. F. Otto H. Binder: S tu d ie n  iiber d ie  

B o rec linung  d e sH c iz w e rto s  a u s  d e r K o n s t i tu t io n  
dor V e rb in d u n g . [Chem.-Zg. 1921, 10. Febr., S. 141.] 

Gase. D. F lorentin und H. Vandenberghe: IC ritik  
d e r  Y e rfa h re n  zu r  B estim m u n g  k le in e r  M engen 
K o h le n o x y d  in  L u f t u n d  R au ohgasen . Bestim
mung mittels Jodpentoxyd und mittels Blut. [Compt, 
rond. 1921, 14. Febr., S. 391/3.]

E. Langthaler: E in  n eu es G ask a lo rim e te r.*  
Das bssohriebene Union-Kalorimeter der „Union“ -

Apparatebaugesellschaft m. b. H ., Karlsruhe, ist sehr 
einfach in der Bestimmung und weist einen iiberaschcnd 
hohen Genauigkeitsgrad auf. [[Gas- u. Wasserf. 1921,
5. Febr. S. 83/6.]

Sohmiermittel. Dr. Heinrich Mallison: E in  prak- 
t i s e h e r  V isk o s ita tsp riife r .*  A pparat zur schnęllen 
und einfachen Bestimmung der Viskositat von rohen und 
yerkaufsfertigen Schmierolen, Laoken, Anstreielnnitteln 
und Impragniermitteln. Von dem Untersuchungsmaterial 
brauehen nur wenige Kubikzentimeter zur Yerfiigung 
zu stehen. [Chem.-Zg. 1921, 8. Febr., S. 135.]

Teer. W asse rb o stim m u n g  im T eer. Das voin 
Reichsfinanzmimsterium fiir die Steuerbcamten ange- 
wiescnc Verfalircn ist dio urspriingliche und allgeineinste 
Form der fraktionierten Destiliation. [Gas- u. Wasserf.
1921, 5. Febr., S. 93.]

J .  M. WeiB und Ch. R. Downs: T e e ru n te rsu c h u n g  
in  S hadysido .*  Beschreibung des neuen Laboratoriums 
der B arretCo. [Chem. Met. Eng. 1921, 26. Jan., S. 150/5.] 

E. Jenkner: D ie B estim m u n g  von  T e e r , S taub  
u n d  W asse r in  G en era to rg as .*  [St. u. E. 1921,
10. Febr., S. 182/5.]

Sonstige MeBgerate und Mef3verfahren.
Betriebstechnische Untersuchungen. B. Schulz: Yer- 

sucho  u n d  K rio g sc rf ah ru n g o n  m it  P ackungs- 
m a to r ia l  b e i d e r M arinę. [Worft und Reedórei 1921,
7. Febr., S. 60/7.]

Druckmesser. H. Kreuger: A p p a ra t  zum  Mcsscn 
y o n  StoBon.* Ausbildung und Anwendung der Kugcl- 
dose. [Bauing. 1921, 28. Febr., S. 103/6.]

Normung u. Lieferungsvorschriften.
Normen. N o rm a lis ie ru n g  v o n  K o k ere ien . [St.

u. E. 1921, 3. Febr., S. 150/5.]
N o rm u n g  vo n  M e ta llen  u n d  M eta lleg ie ru n - 

gon. [Z. f. Metalik. 1921, 15. Jan., S. 53/5.]
N o rm u n g  vo n  A lu m in iu m  u n d  anderen  

L e ic h tm e ta lle n . [Z. f. Metalik. 1921, 15. Jan., S. 51 
und 53.]

N o rm u n g  vo n  N ickel. [Z. f. Metalik. 1921,
15. Jan., S. 51/2.]

Allgemeine Betriebsfiihrung.
Allgemeines. Robert Stuvel: G em einschaf ts-

a r b e i t ,  wo sie h in g e h o r t. Die Arbeitsmógliehkeit von 
Ausschiisson usw. [W.-Techn. 1921, 1. Febr., S. 70/1.] 

E. Heidobrock: D as L o h np rob lem .*  [Z. d. V. d. I.
1921, 12. Fobr., S. 165/9.]

Gesetz und Recht.
K arl D ittm ar: S chw ebende  L ie fe ru n g sy e rtra g e  

u n d  d ie  R e c h tsp re c h u n g  d es R e ich sg e rich ts . 
[St. u. E . 1921, 3. Febr., S. 155/9.]

Soziales.
Dr. Fiatów: E in  J a h r  B e tr ie b s ra te g e se tz .

Behandelt in erster Reiho Fragen uber das Gebict der 
Geschaftsfuhrung der BetriebsTel-tretungen, iiber ihren 
Aufgabenkreis und das MitbestimmungsrCcht bei Ein- 
stollungen und Entlassungen. [B-cichsarbeitsblatt (Nicht- 
amtlicher Teil) 1921, 28. Febr., S. 380/4.]

Dr. Flohr: F ra g e n  d e r  L o h n s ta t is t ik .  Be- 
schiiftigt sich neben der Tariflohnstatistik insbesondere 
m it der schwicrigen Aufstellung einer Effektivlohnstatistik 
und gibt olnige Fingerzeige, wie solehe Erhebungen prak- 
tisch durchzufuhren sind. [Der Arbeitgeber 1921,15. Febr.,
S. 53/5.]

W. Kulemann: Z ur R efo rm  des E n tlo h n u n g s -  
system s. Dio Entlohnung sollte grundsatzlich nicht 
naeh der Leistung, sondern nach dom Fam ilienstand 
orfolgon. Damit dem Unternehm er durch hohere Be
zahlung dor Familienvater kein Nachteil gegeniiber seinen 
W ettbewerbern erwachst, macht Ycrfasscr don Vor- 
schlag, daB dieso hohere Entlohnung nicht von den> 
ebizelnen Unternehmer, sondern von der Gesam theit der

Zcitschrtflcnverzeiehnis nebsl Abkurzungen siehe Seile 126 bis 13S.
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beteiligten Industriellen getragen wird. [Recht und Wirt- 
sohaft°1921, Febr., S. 29/32.]

Dr. Th. Plaut: A n p assu n g  d e r L ohne an  d a s  
P re isn iveau  (in England). W ahrend man in  Deutsch- 
land iiber die Móglichlceit der gloitenden Lohnskala 
streitet, sohreiten dio Englandor zum Yersuch. In einer 
Reihe von Industrien ist die gleitendo Lohnskala cin- 
Ljefuhrt. Wie sie sich bowahren wird, stelit noeh dahin. 
[Wirtschaftśdienst 1921, 4. Febr., S. 67/8.]

M. Stephan: D ie A rb o ite rp c n s io n sk a s s e , die 
K ran k en k assen  u n d  dio U n fa lly c rs ic h e ru n g  bo i 
der p re u B isc h -h e ss isc h e n  E isen  bah n g em c in - 
sohaft im J a h ro  1918. [Arcliiy fiir Eisenbahnwesen 
1921, Jan./Febr., S. 96/145.]

Wirtschaftliches.
Z u sam m enballung . Gibt ein Bild vom Aufbau 

der „Rhoinelbo-Union — Bochumer Verein — Siemens- 
Sehuckert“-Gruppe. [Die K oniunktur 1921, 17. Febr.,
S. 113/6.]

Dr. so. poi. Dr. jur. J. Glum: D as P ro b lem  des 
R e ic h sw ir tso lia f ts ra te s . E rortort an der Hand drcier 
kiirzlich orschienoner Schrifton uber den Rcicbswirt- 
scliaftsrat bzw. dio bcrufsstandige Vortretung dio Auf- 
gabe des Roichswirtschaftsrats. [Reoht und Wirtschaft 
1921, Febr., S. 35/41.]

John Maynard Keynes: D ie w ir ts c h a f t l ic h c n  
K onseąuonzen  d e r  P a r is e r  B esoh lu sse . Wieder- 
gabe des Aufsatzes im „Manchester Guardian Woekly 
yom 4. 2. 21, in dem Keynes die Unmoglichkeiten dor 
Pariser Beschlusse klarlegt. [Wirtschaftsdienst 1921,
18. Febr., S. 86/8.]

Dr. Alfred Schmidt-Essen: D as fran zo sisch o
K ap ita ł in  d e r  S a a r in d u s tr io . [Wirtschaftsdienst 
1921, 11. Febr., S. 74/6.]

Bildung und Unterrichtswesen.
H. Aumund: D io H o ch sch u lo  fiir  T ech n ik  und 

W irtsch a ft. M aB nahm en zu r R eform  d e r T ech- 
n ischon H o ch sch u len . [Z. d. V. d. I . 1921, 5. Febr., 
S. 137/45.]

J . Kubach: W ie d e ra u fb a u  u n d  L eh rlin g sfrag e . 
Die Heranbildung des geworblichen Nachwuchses yer
langt ornstesto Bcachtung und die berufliche Ausbildung 
muB infolge groBer technischer Umwiilzungen, z. B. im 
Maschinenbau, auf neue Grundlagen gestellt werdon. 
[Wirtschaftliche Naclmchten aus dem Ruhrbezirk 1921
19. Febr., S. 230/2.]

Dr. Herring: Dio p ra k t is c h e  B e ru fsau sb ild u n g  
der u n g e lo rn ten  A rb e ite r . Dio Ungelernten habon 
wichtige wirtschaftlicho Aufgabcn zu erfullen. Die 
Jlannigfaltigkeit der Beschiiftigungsarten laBt eine Schul- 
organisation nicht zu, immerliin abor kann die Scbulc 
jedem ein gowisses MaB technischen Konncns ubcnnitteln. 
Es werden Vorschliige gemacht, wie eino derartigo Schul- 
organisation auszusehen hatte. [Soz. Pr. 1921, 9. Febr.,
S. 130/4.]

Verkehrswesen.
D ie E iso n b ah n o n  d e r  V o ro in ig to n  S ta a te n  

yon A m erik a  in  don  J a h re n  1916 u n d  1917. Aus- 
fuhrliche statistisoho Ueborsicht. [Archiy fiir Eisenbahn
wesen 1921, Jan./Febr., S. 185/203.]

Statistisches.
Die Kohlenf8rderung des Ruhrgebietes im Februar 1921.

Naeh den Ermittlungen des Bcrgbauvereins in Essen 
belief sich die Kohlenforderung des Oberbergamtsbezirks 
Dortmund (einschliefilich der linksrhcdnischcn Zoehan) 
im Monat F e b ru a r  1921 auf insgesamt 8 174 606 t  gegen 
8 072 912 t  im Januar d. J . Die a rb e i ts ta g l ic h e  F o r 
d e rung  stieg boi 24 Arbeitstagen im Februar gegon 
241/4, Tagen im Vormonat yon 332 904 t  im Januar auf 
34Ó 609 t  im Beriehtsmonat. Die Steigcrung ist in der 
Hauptsaeho darauf zuruckzufiihren, dafi die Zahl der 
verfahrencn Ueberschiehten zugenommen hat und der

Forderausfall infolge Einzelstreiks auf den Zechon im 
Februar wesentiich geringer war ais im Vormonat. Die 
arbeitstagliche Leistung jo Arbeiter (von der Gcsamt- 
bolegschaft berechnet) beziffertc sich auf 0,63 t  gegen
0,62 t  im Januar und 0,577 t im Dezember 1920. — Die 
Z ah l d o r B e rg a rb e i te r  nahm yon Ende Januar bis 
Endo Februar weitor um 1695 zu; am Ende des Berichts- 
monats wurden 539 094 Bergarbeiter beschaftigt. — Die 
L ag e r b e s ta n d e  gingen von 1 083 000 t  zu Ende J a 
nuar auf 973 000 t Endo Februar zuruck. — An K oks 
wurden 1 835 070 (Januar 1 940 877) t  oder arbeits- 
tiiglich 65 560 (62 609) t, an P re f ik o h le n  360 243 
(324 435) t  oder nrbeitstaglich 15 010 (13 379) t  her- 
gestellt.

Oberschlesiens Steinkohlenfórderung.
Auch i m F e b r u a r  konnte sich der oberschlesischo 

Bergbau weiter giinstig entwickeln, so dafi oino dureh- 
sehnittlicho Tagesleistung von 122 257 t  erreicht wurde. 
Im ganzen belief sich dio Forderung an 23 Arbeits
tagen auf 2 811 904 t  gegeniiber der im J a n u a r  an 
24 Arbeitstagen von 2 821 820 t  Die Wagcngestellung 
war m it Ausnahme von zwei Tagen regelntafiig, so dafi 
von 210 205 angeforderten Wagon bis auf 2054 alle gc- 
stellt werden konnten. — Der A u s l a n d s y e r s a n d  
betrug 708 371 (Januar 665132) t, davon gingen nacli 
Polen 264 804 t, Deutsch-Oesterroich 170 865 t, 
Tschecho-Slowakei 137 247 t, Italien 96 619 t, Ungarn 
17 705 t, Danzig 11 672 t  und Memel 3639 t. Dio 
K o h l c n b e s t a n d e  gingen bis zum 26. Februar auf 
352 617 t  zuruck.

Frankreiebs Kohlenfórdeiung im Jahre 1920.
Frankreiehs Kohlenforderung hatte im abgelaufonen 

Jahre eine Zunahme um 2 797 538 t  oder rd. 12,5 -/o zu 
yerzeiehnen. Dio Forderung der Gruben (nicht einbe- 
n-riffen unyerwertbaro Abfiille) belief sich im Jahro 1920 
auf 24 303 228 t, (1919: 21 567 009 t)  K o h l e  und 
971 076 t  (1919: 909 757 t)  B r a u n k o h l o ,  insgesamt 
25 274 3041) (22 476 766) t. An Arbeitcrn wurden am 
Jahresendo 143 405 (113 240) Bergleute unter Tag und 
81 063 (62 832) iiber Tag, zusammen 224 468 (176 072) 
beschaftigt. Der S e 1 b s t  v e  r  b r  a u c h der Gruben und 
ihrer Arbeiter betrug 3 838 486 (3 406 956) t, den an- 
"eglicderten Betriebcn der Gruben wurden zur Koks- 
erzeugung 989 488 (907 056) t, zur Brikettherstellung 
1 902°336 (1 749 596) t  Kohlen geliefert. In  E l s a f i -  
L o t h r i n g o n  wurden 3174 526 t  Kohlen gefordert 
durch 22 082 Bergleute (15 529 unter, 6553 iiber 
T ag); hier betrug der Selbstyerbraueh 420 664 t ;  
91 551 t  -wurden zur Koksbereitung yerwendet. Aufier- 
dem wurden im Jahro 1920 auf den S a a r  g r u b e n  
von 71 383 Arbeitern 9 410 433 (8 970 848) t  Kohlen ge
fordert.
Der AuBenhandel der Vereinlgten Staaten im Jahre 1920.

Nach don amtlichen Ermittlungen des amerika- 
nischen Handclsamtesl) hatte der AuBenhandel der Ver- 
einigten Staaten an Erzcugnisson aus Eison und btahl 
im Kalenderjahre 1920 wieder eine betraclitkelie Zu
nahme gegeniiber dem Vorjahre zu yerzeiehnen. Der 
W ert der A u s f u h r  dieser Erzeugnisse, der nur ein- 
mai, und zwar im Jahre 1917, unter dem Einflufi der 
Kriegslieferungen iiberboten wurde, beziffertc sich aut 
1 112 773 886 § und machte damit mebr ais 130; o des 
g e s a m t e n  Aufienhandels der Vereinigten Staaten im Werte 
v0n 8 228 759 748 S aus. Dio Vergleichszahlen fur die 
Vorjahro sind 968 520154 S im Jahro 1919, 
1 035 299 567 S in 1918 und 1 241960102  S in  1917. 
Der Men^e nach belief sich dio Ausfuhr im Benchtsjahre 
ohne Maschinen und Maschiuenteile auf 5 014 280 t  gegen
4 470 209 t  im Jahre 1919. Davon entfielen auf:

1) Nicht 25 276 304 t, wie in St. u. E. 1921,
10.>Febr„ S.207 nngegeben.

2) Monthly Summary of Foreign Commerco of tho 
United States 1920, Dezember. — Vgl. St. u. E. 1920,
1. April, S. 454.
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Ausfuhr im Jabre
1919*) 19 2 0

t zu 100 0 k|?
Roheisen . . . . . . . . . 326 401 220 297
Sehrott, Brucheisen.......................... 27 711 222 758
Sehw eifistabeisen........................... 61 518 47 396
F lu B s tn b e is e n ................................. 563 102 639 142
Eohblocke, vorgowalzte Blocke,

Brammen usw................................. 262 559 220 343
D raliteisen.......................................... 119 903 118 648
Stahlschienon..................................... 662 882 604 14S
Band e isen ........................................... 51 651 54 306
Verzinkte Fein- und Grobbleoho . 103 268 110 107
SehweiBeisenbleche ........................... 40 532 32 673
Feinbleehe aus Flufieisen . . . . 180 313 171 959
Grobblechc aus Flufieisen . . . . 721 403 935 732
Sehiffs- und BehUlterbleche , . . 13 908 43 516
Weifi- und Mattblceho, Blcchsehrott 207 802 230 042
B aue isen .................................. ..... . 366 560 501 553
S taehe ld rah t...................................... 103 078 131 791
Sonstiger D ra h t ................................ 193 263 194 032
Gesehnittene N iigel.......................... 2 968 3 920
Schienennagel.................................... 25168 16 867
Drahtstifte . . . . . . . 91 219 94 673
Sonstigo Nagel usw.......................... 16 495 12 636
Rtiliren- und Yerbindungssttieke . 279 955 358 855
Schrauben, Bolzen, Nieten . . . 40 380 39 569
H u fe isen ............................................ 3 439 1 864
Radiatoren und gufioiserne Haus-

lieizungskessel............................... 4 731 7 453
Zusammen 4 -170 209 5 OM 280

Der erhohtcn Ausfuhr stand im Jahro 1920 eino 
ebenfalls crhohtc E i n f u h r  gegeniiber. So stieg der 
W ert der Eisen- und Stalileinfuhr von 26 880 164 S im 
Jahro 1919 um fast das Doppelte auf 50 352 888 S im 
Beriehtsjahrc. Dic Mcngo der eingefiihrten Erzeugnisso 
aus Eisen und Stahl ging von 327 423 t  (zu 1000 kg) 
auf 428 019 t herauf. Im  einzelnen wurden eingefuhrt:

Einfuhr im Jabre
1919®) 1920

t zu 1000 kp
R o h e is e n ................................ 59 129 125 172

33 550 60 202
Ferrosilizium ............................... 10 613 14 132
Sehrott (cinschl. Zinnsehrott) . 185 470 142 895
Stabeisen ................................. 1 971 5 067
Baueisen . . . . . . . . 1 173 1 712
Stahlkniippcl..................................... 16 530 24 621
Stalilsehionen..................................... 17 280 46 415
Fein- und Grobbleche..................... 1 113 1 820
Weifi- und M attbleche.................... 246 407
D rah tw aren ...................................... 348 5 576

Zusammen 327 423 428 019
An b o r g b a u l i c h e n  Erzeugnissen wurden dio 

folgenden Mengon ein- bzw .ausgefiihrt:
Einfubr Atufuhr

1919 1920 1919 1920
t zu 1000 kpr

Stoinkolile 992 749 1 158 183 22 760 335 39 842 470
Koks 14 956 32 323 650 381 834 392
Eisenerze 484 084 1 2!8 8f3 1 012 514 1 163 358
Manganerze 338 678 611 960 — —

Yon der E i s e n e r z e i n f u h r  kamen u. a. aus 
Spanien 71 034 (i. V. 64 757) t, aus Schweden 64 883 
(62 525) t, aus Kuba 904 090 (320 901) t, aus Kanada 
34 629 (12 581) t. Derweitaus grofitc Teil der-M angan- 
erze, namlieh 428 267 (250 537) t wurde aus Brasilien 
eingefuhrt.

M a w  h i  n c n und M a s o h i n o n t e i l e  wurden 
im Jahro 1920 insgesamt fiir 462 934 073 S gegen 
378 425 958 § im Yprjahro a u s- nnd fiir 8 527 974 bzw.
4 134 025 S e i n  gefiilirt.

Dio Entwieklung des Aufienhandels der Vereinigten 
Staaten seit dem Jahre 1910 ist aus naelistehendcm 
Scliaubild 1 ersiehtlieh.

2) Teilweise beriehtigte Zahlen.

Herabsefzung der Drahtpreise. — Die D e u t s c h e  
D r a h t k o n y e n t i o n ,  Dusseldorf, hat dio Draht- 
preise mit sofortiger Wirkung wie folgt crmafiigt: ,

Ncuer PreU Bishcriger Preis
Blanker ITandelsdraht . . 2930 J i  3350 J i
Selirauben- und Nietendraht 3330 J i  3750 J i
Yerzinktcr D raht . . . . 3580 J i  4000 J i
D r a h ts t i f te ...........................  3680 Ji  4100 J i
Staeheldrah t...........................  4030 Ji  4450 Ji

alloa jo t, Frachtgrundlage Ilamm i. W. oder Neun- 
kirchen a. d. Saar. '

Der W  a 1 z d r  a h  t  v e r  b a n d in Dusseldorf hat 
gleichfalls den Grundprois fiir gewólmlichen Fluficisen- 
Walzdraht, 5 mm rund, der fiir Lieferung ab 12. Fe
bruar bis 10. Marz 2500 Ji  betrug, mit Wirkung ab
11. Miirz um 200 Ji  auf 2300 Ji  je t  herabgesetzt.

ZolIfreieEiseneinfuhrnachDeulsehland.— Auf Grund 
des Versailler Friedensvcrtrages stellen sieli die E isen - 
u n d  M e t a l i  m e n g o n ,  die im ersten Kontingents- 
jalir (16. September 1920 bis IG. September 1921) zollfrei 
aus L u x e m b u r g  nach Deutsehland eingefuhrt werden 
diirfen, laut „Frkf. Ztg,“ etwa folgendermafien:

Erze 84,4 000 t, rohes GuBeisen und Erzeugnisse aus 
GuBeisen 690 000 t,  Stahl, gewalzt, gesehmiedet und E r
zeugnisse daraus 540 000 t, Kupfer, gewalzt und geformt, 
sowie Kupfercrzcugnisso 74 t, Gufieisen und Stahl, ge
formt, 6720 t, Konstruktionon 5000 t, Abfiille von Gufi- 
und Schmicdccisen 59 000 t.

Aus E l s a C - L o t h r i n g e n  ist, abgcseheai von 
207 000 t  Sehrott, die zollfreio Einfubr folgender Mengen 
statthaft:

Rohes Sehmiedeisen, rohes GuBeisen und Stahl 
1 700 000 t, GuBeisen und Guficisenwaren 11 600 t, 
ejnailliorto Gufieisenwaren 900 t, sehmiedbares Eisen,

Abbildung 1 . AuBeihardel der Vereinigten Staaten in 
Erzeugnissen aus Eisen und Stahl seit dem Jahro 1910.
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Metallkonstruktioncn, Seliwarzblech, Weifiblech, Waren 
aus Seliwarzblceli und aus Weifiblech 440 000 t, Eison- 
draht, Metalldralit, Dralitziehereiwaren 26 500 t, Eisen- 
bahnbaustoffo nnd Eisenbahnzeug 120 000 t, Kessel und 
Fiisser aus Eisen 6500 t, Achsen und Fcdern 350 t, 
Seile aus Eisen, Stifte, Niigel 639 t, grobe und klein© 
Eisen- und Kurzwaren 1050 t, Geldschriinke 115 t, Ma- 
schinen und Einzelteilo 3500 t.

Riickgang der Minettepreise. — Zurzeitf ist ein wei- 
teros Naehgebon der Minettepreise zu yerzeichnen. Bei 
dringendem Angebot konnen Auftrage nur mit grofien 
Opfern hereingeholt werden. Die Lagerbcstandc nehmen 
besorgniserregenden Umfang an. Lotliringer Minette, 
welche friilier bis 25 F r. notierte, bat neuerdings wieder 
um 3 Er. nachgegebcn und stellt sieh augenblieklieh 
auf 13 bis 17 Fr., je naeli fiualitiit, Frachtgrundlago 
GroB-Moyęuvrc. Luxemburger Minette, fiir die friilier
15 Fr. gezahlt wurde, stellt sieh jetzt auf 9 bis 10 Fr. 
ab Grube.

FraehtermaBIgungen fiir die belgisehe Eisenindustrie.
— Das belgisehe Eisenbahnministorium hat wichbige 
Preisermafiigungcn der Fraehttarife zugunsten der er- 
hohten Wettbcwerbsfahigkcit der belgisehen Eisen
industrie am W eltmarkt eintreten lassen. Dic Spezial- 
tarifo 9 und 13 fiir Ladungen von mindestens 20 t, 
anwendbar auf Sendungen von E i s e n e r z e u g n i s - 
so n  gemafi Spczifikation dor genannten Sondertarife, 
treten in  K raft fiir den Versand ab Erzeugungsstation 
nach Briissel, Antwcrpen, Lowen, Gent, Brugge, Ostendo, 
Zccbriigge und fiir zur Ausfuhr zu Schiff bestimmte 
Sendungen von Eisenerzeugnisson. Spezialtarif 25 fiir 
E r z s e n d u n g o n  bei Mengen von mindestens 60 t, 
und zwar tr it t  dieser Sondertarif fur Erze jeglicher Hcr- 
kunft, dio zur Ycrliiifctung in belgisehen Eisenwerks- 
unternehmungen bestimmt sind, in K raft; dor yorliiufige 
Sondertarif Nr. 31 a fur K o k s v e r  s e n d u n g e n von 
mindestens 60 t  (Koks aller H erkunft). — Aus diesen 
Bestimmungen gelit liervor, dafi die Sondertarife z. B. 
bei Erzen nicht nur fiir von der belgisehen Eison- 
industrie aus Lusemburg, sondern aueh evtl. aus Frank
reich und vom Sccwege der zur Ausfuhr kommenden Erze 
in K raft treten und schliefilich aueh noeh boi der Koks- 
Tersorgung der belgisehen Eisenindustrie. Der Zweck 
der belgisehen Regierung ist somit offenbar, die belgisehe 
Eisenindustrie bei der Ausfuhr merklieh wettbewerbs- 
fahiger zu gestalten. In  dem Augenblick, wo in Deutseh- 
land gerade von einer weiteron Erhohung samtlichor 
Eisenbahnfraehten dio Redo ist, wird die Ermafiigung 
der belgisehen Frachtgebiihren besondere Aufmerksam- 
kcit in Deutschland beanspruchen.

Zur Aenderung des amerikanischen Zolltarifes. -— 
Nach einer Mitteilung des deutsch-amerikanischen W irt- 
schaftsverbandes plant der amerikanische Kongrofi den 
Erlafi eines A n t i - D u m p i n g - G e s e t z e s  und 
forner die E r h o b u n g  d e r  W e r t z o l l e  a u f  d e r  
G r u n d l a g e  d e s  a m e r i k a n i s c h e n  M a r k t -  
p r e i s e s. In  den Vereinigten Staaten zieleń starkę 
Bestrebungen darauf hin, zum Schutze der amerika- 
nischen Industrie gewisso Zollsiitze mit sofortiger W ir
kung zu erhohen. Das Bestrcben der amerikanisohen Re
gierung scheint daliin zu gelien, einen neuen Zolltarif 
auf w i s s e n s o  h a f t  l i c h  e r  Grundlage aufzubauen, 
doch diirfte seine Aufstellung den grofiten Schwiorig- 
keiten begegnen, so dafi m it seiner Einfiihrung yorliiufig 
nicht zu rechnen ist. Amerikanische Wirtscliaftsgruppen 
betreiben dalicr den Erlafi zollpolitischer Mafinahmen, um 
einen zeitlichen Ausgleich des Zustandes zu schaffen, der 
sich daraus ergibt, daB der demokratische Underwood- 
Tarif vom 3. Oktober 1913 aueh heute noch in K raft ist, 
wiihrend namentlich die im Kriege erstarkten Tndustricn 
stiirkeren Zollschutz beanspruchen.

Actien-Gesellsebatt Stahlwerk Mannheim tn Mann- 
heim-Rheinau. — Das Geschaftsjahr 1920 brachte fiir den 
grofiten Teil des Jahres yolle Beschiiftigung. In  bezug 
auf Rohstoff- und insbesondere auf Brennstoffyersorgung 
hatte das Unternehmen mit grofien Schwicrigkeitcn zu
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kiimpfon. Die crzieltcn Preise waren im ersten Halb- 
jahr zufriedenstellend, gingen jedoch in der zweiten 
ITalfte des Jahres stark zuruck. Dio StalilformguB- 
abteilung ist yoll beschaftigt, wahrend der Auftragsein- 
gang in Sehmiedestucken sehr zu wiinsehen iibrig liifit. 
Dio Brtragsrechnung ergibt einschliefilich 78 424,35 Jb 
Zinseinnalimen cinenBctriebsuberschufi von 5437542,25Jb. 
Nach Abzug von 1 375 089,23 Jl; allgemeinen Unkosten,
1 037 454,48 Ji  Steuern und 301 168,57 M Abschreibun
gen yerbleibt zuziiglich 9696,48 M  Yortrag ein Rein
gewinn von 2 733 526,45 JL IIiervon sollen 535 000 Jb 
der Riicklago und 1 508 000 Jb dcm Werkerhaltungs- 
bestand zugewiesen, 104 000 Jb satzungsmaflige Gewinn- 
anteile gezahlt, 560 000 J t  Gewinn (20o/o gegen 8o/o
i. V.) ausgeteilt und 26 526,45 Jt auf neue Rechnung 
yorgetragen werden.

Ehrhardt & Sehmer, Aktiengesellschaft zu Saar
brucken. —■ Dio Einverloibung des Saargebiotos in das 
franzosische Zollgebict machto sich im Geschaftsjahr 
1919/20 aufierst hemmend auf den Geschaftsgang be- 
merkbar. Dio Beteiligung des Berichtsuntomehmcns bei 
dor Aktiengesellschaft fiir Brennstoffvergasung wurde 
abgestofien. Das A k t i e n k a p i t a l  wurdo um
3 Mili. Ji  auf 6 Mili. Jb e r h o h t .  — Dio Ertrags- 
rechnung woist einerseits einschliefilich 30 710,84 Jb Yor
trag und 13 500 Jb sonstigen Einnahmen 3 362 271,63 Ji 
Betriebsubcrschufi, anderseits 2 533 191,03 Jb allge
meinen Unkosten, 146 938,52 Jb Zinsen, 261 521,35 Jb Ab
schreibungen aus. Von dem yerbleibcnden Reingewinn 
von 420 620,73 M  wurden 50 000 Jb dem Riicklage- 
bestand zugefiihrfc, 43 666,65 Jb Gcwinnanteile an Auf
sichtsrat und Vorstand gezahlt, 300 000 Jb Gewinn (10 O/o 
wie i. V.) ausgeteilt und 26 954,08 Jb auf neuo Rech
nung yorgetragen.

Eisenhiittenwerk Thale, Aktien-Gesellschalt, Thale am 
Harz. — Das Geschaftsjahr 1920 yerlief im allgemeinen 
befriedigend. Die Brennstoffbeliefcrung war nach wio 
yor unzureichend, hatte jcdocli infolge grofierer Regel- 
mafiigkeit eine erhebliche Erhohung der Erzeugung zur 
Folgę; da die Naehfragc besonders aus dem Auslande 
befriedigend war, konnte auch die Mehrerzeugung glatt 
abgesctzt worden. Der Umsatz erreiehte im Beriehtsjahre 
die Iloho von iiber 227,5 Mili. Jb. An .Dolmen und

In .«

Aktienkapital . ■
Teiisctmldverschrei- 

bungea . . . •

Yortrag . . • •
Betriebsgcwinn1) .
U o l ig c ^ ln n  e ln -  

s c h l .  Y o r t r a g  . 
Zinsen i.Teilschuid- 

yerschreibungen . 
A bschreibungcn. .
K urarerlust . . .
Keiogewlnn . . .
R c i n g c w i n n e I n - 

■ c h i. Y o r t r a g  . 
RUckstell. fur Wcrk- 

erhaltung . . •
Rllokstellnng fllr 

eine neue Arbeiter- 
sledelung . * •

Zlnsbogensteuer- 
rucklage . . .  * 

ZowenduDg an Ar- 
beilerkassen usw. 

Besond. Zuwendung 
an die Arbeiter . 

VergUtung on Vor- 
stand und Uearate 

Yergutung »n den 
Aufsichtsrat . .

Wohlfahrta- und ge- 
meinnutz.>, Zwecke 

Gewinnaustell • ■
% • ■ 

BesondcreVergUtung
a. d. Aktienbcsitzer 

Y ortrag.....................

1917 | 1918 1919 1920

7 500 000 7 500.000 7 500 000 25 000 000

2 770 000 2 659 000 2 543 000 2 422 000

637 904 
7 739 457

530 664 
2 620 980

24129 
6 451 314

8 010 
33 425 300

9 563 162 5 353 794 7 267 092 34 951 559

127 035 
2 645185
6 153 038

122153 
605 290

4 095 687

117 045 
656 475 

2 205 561 
4 263 881

111713 
745 654

34 086 182

6 790 942 4 626 351 4 288 010 34 094 192

- - - 8 000 000

400 000 — . 500 000 6 000 000

7 500 30 000 30 000 70 000

eooooo 350 000 350 000 3 000 000

500 000 550 000 1 300 000

l 615 278 497 222 500 000 1 977 778

500 000 
1 950 000 

26
150 000 

1 950 000 
26

100 000 
2 250 000 

30

1 220 000 
12 500 000 

50

2)2 187 500 
530 664

»jl 125 000 
24 129

—  ■ 
l 8 010 26 415

1) Der Betriebsgewinn ist schon um die allgemeinen 
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2) 175 Jl —  3) 90 Ji  auf je 600 Ji  Aktienkapital.
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Gehaltern wurden 37 188 884,81 M  gegen 13 639 469,83 A  
im Yorjahro gezahlt. Zur Sieherstellung des Bedarfes 
an feuerfesten Stoffen erwarb das Untcrnehmon dio Ge
sellschaft fiir Steinfabrikation und Bergbaubetrieb Thale

Zusammenschliisse in der
Im  folgenden geben ■wir eine Ueborsicht iiber die 

bisher bekanntgewordeaen Verschmelzungon und Zweck- 
gemeinsehaften in der deutschen Eisenindustrio seit 1918.

D ie  S i e m e n s - R h o i n e l b o - S c h u e k c r t -  
U n i o n -G  r u p p e.

Nachdem dio D o u t s c h - L u x e m b u r g i s c h e  
B c r g w e r l s -  u n d  H i i t t o n - A k t i e n g e s o l l -  
s e h a f  t  sioh in don letzten Jahren bereits mehrere oisen- 
verarbeitendo Werko angegliedert odor sioh ,mit solchen 
in enger Zweekgemeinschaft verbundon hatto, sehlofi sioh 
diose Gesellschaft im Jnli 1920 mit dor G o l s e n - 
k i r e h e n e r  B o r g w e r k s - G e s e l l s e h a f t  zu 
einer Intoressengemeinschaft zusammen. Dor Interesseai- 
gemeinschaftsvertrag wurde mit Wirkung vom 1. Okto
ber 1920 an auf dio Dauer von 80 Jahren abgeschlossen. 
Das fiir die Gewinnaustoilung in  Prago kommondo 
Aktienkapital betragt boi jeder dor boiden Goscllsehafton 
130 Mili. JL  Ais Spitzengesellsohaft wurde dis R h e i n -  
e l b e - U n i o n  G. m. b. U. gogriindet. Dis Interossen- 
gemeinschaft beruht auf dor vollstiindigen Gleiehbereełi- 
tigung bcider Gesellschaften, dio unter Wahrung ihrer 
Selbstandigkeit in onger Botriebsgemein.schaft mitein- 
ander arbeiten werden. Einon Hauptgrund fiir don Zu- 
sammenschluC bildete tnobon der Erhohung der Wirt- 
soliaftliohkoit bei beiden Unternehmungon dor Verlust des 
linksrhoimschen Worksbesitzes. Dio Tntercssengemoin- 
schaft wurdo im Oktober 1920 durch dio Erwerbuag dos 
maBgobenden Einflusses auf den B o c h u m  e r  Y e r e i n  
f i i r B e r g b a u  und G u B s t ą h l f a b r i k a t i o n  
erweitort, dessen Aktienkapital 70 Mili. Jk  betragt. Im 
Dezember des vergangenen Jahres wurdo die Interessen- 
gemeinschaft ferner orweitert durch don E in tritt dor 
S i o m o n s  & H a l s k o  A k t i e n  g e s e l l s c h a f t ,  
Berlin, und der E l c k t r i z i t a t s g o s o l l s c h a f . t  
v o r  m a 1 s S c h u c k o r t  dn Niirnberg, die zusammen 
das gesamte Kapitał der S i em  c n  s - S c h u o k o r  t  - 
W  o r  k o G. m. b. H. beatzen. Der E in tritt beide* 
Gesellschaften erfolgte unter den gleichen Bedlnrrungen, 
wio der ZnsammcnschluB von Gelsenkirehon und Deutsch- 
I/U.Tomburg, wobei der Gewinnanteil der Schuekert- 
Gesellschaft entsprechend ihrom Aktienkapital von 
70 M311. J t  geringer ist, ais dor dor ubrigen Beteiligten, 
wahrend die Siemens & Halsko Akt.-Ges. unter Erhohung 
ihres Aktienkapitals voji 126 Mili. J t  auf ebenfalls 
130 Mail. ,M  m ii einem Tollen Kopfteil boteiligt wurde. 
Dio Spitzengerellschaft wurdo bei dieser Gelegoriheit zur 
S i e m e n s  - R h o i n  e I b  o - S o h u c k o r t  - U n i o n  
G. m. b. H. ausgostaltet.

D i e K l o c k n e r - G r u p p e .
Das Hauptwerk, dor L o t h r i n g e r  H u t t o n -  

u n d  B o r g  w o r k s  y e r e i n  A.-G., hat dureh den 
Ausgang des Krieges seinen in Lothringon und Fra.nk- 
reich gelegencn Erz-, Hiitten- und Walzwerksbesitz ver- 
loron und nur soino Kohlen- und dio Interessengemein- 
sehaftswerko D i i s s o l d o r f o r  E i s e n -  u n d  
D r a h t - I n d u s t r i e ,  M a n n s t a e d t w e r k e  und 
G o w e r k s c h a f t  Q u i n t  behalten. Die Gesellschaft 
hat durch dio AbschlieGung von Interessengemeinschafts- 
yertriigen m it dem I I a s p o r  E i s o n -  u n d  S t a h l -  
w e r k ,  der K o n i g s b o r n  A k t i e n g e s e l l -  
s o h a f t  f i i r  B e r g b a u ,  S a l i n e n -  u n d  S o l -  
b a d b o t r i o b i n  Unna-Konigsborn und der A k t i e n -  
g e s o l l s o h a f t  G e o r g a  - H a r i e n  - B e r g -  
w o r k s -  u n d  H u t t e n v o r o i n  eino breitero Grund- 
lage erhalten in der Woiso, daG dio Hiittenwerke dureh 
dio eigenen Zechen mit Kohlen versorgt werden, wahrend 
das Ton den Verfoinerungsbetrieben benofigte Halbzeug 
ebenfalls dureh die Konzernwerke geliefert wird.

a. Harz m. b. H. Das A k t i e n k a p i t a l  wrurdo um
13 Mili. , Ib auf 25 Mili. Jfa e r h o  h t. — Die haupt- 
sachliehsten AbschluGziffcrn sind aus vorstehcnder Zu- 
sanlmenstcllung ersichtlich.

deutschen Eisenindustrie.
D i e  T h y s s e n - G r u p p o  

umfafit foigende Werke: Die T h y s s e n  & Co., A k- 
t i o n  g e s e l l s c h a f t ,  Mulheim a. d. Ruhr, 1918 ge- 
srriindet, und hervorgegangcn aus dor 1871 gegriindoten 
Stammfirma, der offonen Handelsgesellschaft Thyssen & 
Co., und der 1912 gegriindeten Maschinenfabrik Thyssen & 
Co., Aktiengesellschaft, dereń Betrieb damala vou der 
Stammfirma getrennt wurde. Hiermit vorbunden ist die 
Elektrizitats-Firma C h r .  W o u s t o  & O v e r b e c k  
G. m. b. H., Mulheim a. d. Ruhr, friiher in  Duisburg, 
und die S c h a c h t  b a u  T h y s s e n  G. m. b. H„ Mul
heim a. d. Ruhr, friiher in Hamborn. Ferner dio aus 
dor friiheren Gewerkschaft Deutscher Kaiser im Jahre
1919 gebildeto A u g u s t  T y s s o n - H i i t t o  Ge-  
w e r k s c h a f t ,  Hamborn-Bmckhauscn, welche die 
Huttenwerko in Bruckhausen umfaGt und wozu auch die 
A u g u s t  T h  y s s e  ix - H  u 11 © G o w e r k s c h a f t  
W a 1 z w o r  k D i n s l a k o n  gehort, und die G e - 
w e r k s o h a f t  F r i e d r i c h  T h y s s e n ,  die den 
Bergbaubetrieb der friiheren Geworkschaft Deutscher 
Kaiser ubernomen hat. In  Verbindung hiermit Btohen 
die Bergbau-Betriebe der G o w e r k s c h a f t  L o h -  
b e r  g und G o w e r k s c h a f t  R h e i n  I. Angeglie- 
derfc sina der Tyssen-Gruppo dio A k t i e n g e s e l l 
s c h a f t  f i i r  H u t t o n b e t r i e b ,  Meiderich, das 
O b e r b i l k e r  S t a h l w e r k  in Dusseldorf und die 
P r e G - u n d W a l z w e r k A k t i o n g e s o l l s e h a f t  
in Roisholz. W eiter verfiigt sie iibor ihre eigene Handels- 
Organisation in den Firmen T y  s s e n  & Co., G. m.
b. H., Berlin. H e i n r i c h  R o i t e r ,  Konigsberg i. Pr. 
und der T h y s s o n s c h o n  H a n d o l s g o s e l l -  
s e h a f t m. b. H., mit ihren meistens mit Latjer ver- 
sohenen Niederlassungon in Miinnhoim, Koln, Dusseldorf, 
Essen, Hamburg, Hannover, E rfurt, Leipzig, und der 
Firma C o m p a a i a  T h y s s e n  L t d a . ,  Buenos Aires. 
Aufierdem hat sie fiir die Abwiekelung des Kohlenhandels 
die T h y s s e n s c h o  K o h l e n h a n d e l s - G e s e l l -  
s e h a f t  mit ihren Niederlassungen in Bruckhausen und 
Mannheim, und fiir don Rohstoff-Einkauf, insbesondere 
den Schrott- und Halbzeug-Einlaiuf und don Roheisen- 
Vorkauf, dio T h y s s e n  s e h e  E i s o n h a n d e l s  
G e s e l l s c h a f t  in Duisburg gebildet.

G r u p p e  d e r  G u t e h o f f n u n g s h i i t t e .
Hierzu gehoren zunachst dio in  Oberhausen, 

Sterkrade, Osterfeld und den umliegenden Gemeindon 
gelegenen • Werke und Zechen der G u t o h o f f -  
n u n g s h i i t t o .  — Vor Und wahrend dffl Krieges wnr- 
den von der Gutehoffnungshutte die D r a h t  w e r k e  
B o e c k e r  & C o m p .  in  Gelsenkirchen, die M a - 
s e h i n e n f a b r i k  H a n i e l  & L u c g  in Diisseldorf- 
Grafonberg und das W a l z -  u n d  H a m m o r w o r k  
A l t o n h u n d c m  in Altenhundem erworben. — Durch 
Pachtrertrag hat die GutohoffnungsŁutto die N i o t e n -  
f a b r i k  L u d w i g  Mo  h l i n g  in Sehwerte anęroglio- 
dert. — MaCgebend beteiligfc ist dio Gutohoffnungshutto 
bei der Kohlenhandels- und Reederei-Firma F r a n z  
H  a n i o 1 & C i e. G. m. b. H. in  Duisburg-Ruhrort, bei 
der D e u t s c h e  W o r f t  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  
in Hamburg, beim E i s  o n  w e r k  N i i r n b e r g  A.-G. 
vorm. J. Tafel & Co. in Niirnberg, beim O s n a b r i i c k e r  
K u p f o r -  u n d  D r a h t  w e r k  A.-G. in Osnabriiek, 
boi dor M a  s e h i n e n f a b r i k  E C l i n g e n  in 
EGlingen, boi der M a s c h i n e n f a b r i k  A u g s -  
b u r  g - N  u r n b e r g  in Niirnberg und bei der F r i t z  
N e u m e y e r  A.-G. in Niirnberg.

D i e  S t u m m - G r u p p e .
Dio Firm a Stumm crhielt. durch Abstoliung einos 

Teils ihrer Saarwerke griiBere fliissige Mittel und
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hat damit Aufkiiufe der Aktienmchrheit einer Reihe 
von Eisen- und Kohlenwerken aller Grade voll- 
zogcn Insbesondere sind zu nennen dio G o l s e n -  
k i r o h e n e r  G u f l s t a h l -  u n d  E i s e n w e r k e ,  
das A n n e n e r  G u B s t a h l w e r k ,  das S t a h l 
w e r k  O e k i n g ,  die V o r o i n i g t  e n  P  r  e fi- u n d  
H a r a m e r w c r k o  in  DahlhausenBielefeld, die 
E i s o n  - I n d u s t r i o  z u M e n d e n  u n d  
S c h w e r t e ,  Akt.-Ges., d e r - A p l e r b e o k e r  A k -  
t i e n v e r e i n  f i i r  B e r g b a u ,  die N o r d d e u t -  
goho H i i t t e  A.-G. in Bremen, dio M e t a l l g i e B e -  
r e i  K o l n - E h r  e n f  e l d ,  die M i i n c h e n e r  E g -  
e e n f a b r i k  Akt.-Ges., dio E a b r i k  f i i r  E i s e n -  
b a h n b o d a r f  B i e r n i e ,  H  a n g a r t  o r & C o., m 
Haspe, die W e s t f a l i a  oh  e n  E i s e n -  u n d  D r a h t -  
w e r k e  in Langendreer. Des weiteren hat Stumm einen 
erheblichen Teil des Aktionkapitals des Gufistahlworks 
Witten und einon grofien Teil der Akfcien des E i s e n -  
w e r k ?  K r a f t  in Stettin erworben. Dio Akhcn- 
mchrheit dieser Gesellschaft liofand sidh bisher iti 
der Hand der hollandischen Eirma William MuUer &
Co. Duroh den neuon Besitzwechsol erhalt das 'Eisen
werk K raft wieder einon iiberwiegend. deutschen Cha- 
rakter, wenn auch dio Eirma Muller in bcschranktem 
Umfange beteiligt bleibt. Dio Iloehofenanlage des Eison- 
werkes K raft in Stolzenhagon-Kratzwieek ist an das 
H o c h o f ' o n w e r k  L i i b c c k  A .-G. vcrkauft worden 
nnd gleichzeitig ist ein Intcressengemeinsehaftsvertrag 
zwischen K raft und Liibeek in Aussicht genommen 
Dio Stummsche S t e i n k o h l e n g e w e r k a c h  a t t  
A c h e n b  a c h  hat mit dem E a  a on  e r  B e r g w e r  k a- 
Yerein K on ig  W ilh e lm  einon Litercsscngemcinscliafts- 
vcrtrag auf 25 Jahre abgeschlossen. Ferner grundete 
Stumm dio H o m b u r g c r  E i  s c n w e rk -A k t.-G e s . 
v o r m G e b r .  S t u m m ,  in welche die. „Bayrisclicn 
Werke von Gebr. Stumm m. b. II .“ eingebracht wurden. 
Auf dio S c h  i f  f s w o r  f  t  J .  F  r  e  r  i c h  a & Co. Akt - 
Ges. in Eisenwardcn hat der Shimm-Konzern gleichia s 
EinfluB genommen.

Mit den bisher genannten grofieren Gruppierungen 
ist die Reihe der Zusammenschlusss in der Montan- 
Industrie aber noch- bei weitem nicht crschopft. o 
besitzt z. B. dio

P h o e n i s  A k t . - G e s .  f i i r  B e r g b a u  u n d  
H i i t t c n  b e t r i e b  

eine grofiere Kapitalbeteiligung bei der R  e i  h  c r - 
s t i e g  S c h i f f s w e r f t ;  auBerdem ist vor kur
zem ein Interessengcmeinschaftsvertrag mit der G e - 
w e r k s o h a f t  d e s  S t o  i n k o h l e n b e r g w  o r k s  
Z o l l v e r e i n  zu Katernberg bei Essen auf die Dauer 
von 50 Jahren vom 1. Januar 1920 an zustande ge
kommen, durch den die Versorgung der Phoenix-Betriebo 
mit Fettkolile sichergestellt worden soli.

Vom
E i s e n -  u n d  S t a h l w e r k  I I o c s c l i  

wurden im Jahre 1918 die G o w e r k s o h a f t  F  ii r  s t
L e o p o l d  u n d  F i i r s t  L e o p o l d  F o r t s e t z u n g
b e i  H  e r v o a t - D  o r  s t  e  n m it einer Doppelschacht-r 
anlago und einer Bereehtsamen von rd. 21 MiU. m- 
Felderflacho von dem Eisen- und Stahlwerk Hoeseh 
kiiuflich orworben, um die Kohlengrundlage des Unter- 
nehmens zu vcrstarkon und besonders den Bczug vot» 
erstklassigen Gaskohlen zu sichera. Im Jahre 1920 
folgte der Erwerb des Kaltwalzwerkes und der Fcdern- 
fabrik von B o e c k e r & R o h r  i n H o h e n l i m b u r g ,  
dem sich in demselben Jahre dio H e m o r  N i e t e n -  
f a b r i k  G e b r .  P  r i n z  i n  H e m o r  i. W. und im 
Jahre 1921 die W a g g o n f a b r i k  v o n B o  t  h  & T 11- 
m a n n  i n  D o r t m u n d  anschloft. Die drei letzten 
Angliederungen hatten zum Zweck, durch eigene Ver- 
feinerung und Weiterverarbeitung der Erzeugmsse des 
Hiittcnwerkes don Absatz zu sichem. Anfangs des 
Jahres 1921 wurde m it dcm K o l  n -N  o u e s s  o n  e r  
B e r g w e r k s v e r e i n  ein Interessengemeinsehaf ts - 
Vertrag getatigt. Diese Interessengcmeinschaft ist mit 
Wirkung vom 1. Juli 1920 an auf 80 Jahre abgeschlosson 
worden und ńst in erster Linie begriindet in dem Be-

streben einer weitgehenden Sicherung der Kohlen- 
versorgung der Gesellschaft.

Dio Hauptpunkte des Vertrages sind folgende:
1. Dio Vorfiigung iiber dio Kohlen und ttbor den 

’ Gesamtbetrieb der Koln-Neuessener Zcchen _cin-
sehlieBlich der Gewcrkschaft Trier fallen dem Eisen- 
und Stahlwerk Hoeseh zu. ,

2. Es bleibt jedoch jede Gesellschaft selbstandig und 
ąn dem Gesamtorgebnis beider Gesellschaften zur 
Halfte beteiligt.

3. Dio Moglichkeit, Sonder-Interessen zu yerfolgen, ist 
fiir jede Gesellschaft fiir die Folgę aufgehoben.
Die Verbindung der

F r i e d .  K r u p p  A.-G. 
in Essen m it der W e s t f a l i s c Ł e n  E i s e n -  u n d  
D r a h t  i n d u s t r i o  A.-G. und der A k t.-G e s. K a - 
p i t o  & K l e i n  ist bereits alteron Datnrns. Die Ge- 
sollschaft bofafife sich in der Naehkriegszeit luuptsaehlioh 
mit der Umstellung ihrer ausgodehnten Workstation fur 
KriegJgerat auf Friedeoisbedarf. U. a. wurde derBagger- 
bau durch Vereinbarung mit der M a s e h i n o n f a b  r i k 
B u o k a u A.-G. in Magdeburg aufgenommen. _ Die 
Passauer Graphitwerk A.-G-. ist aus betriebstechnischen 
Griinden mit der Kropfmiihl A.-G. Yereinigt worden, an 
der die Firma Krupp stark beteiligt ist. Zur Erloichte- 
rang des Erzbezuges hat sich dio Firm a maftGrebend an 
der in Bottcrdam ge^riindeten Gesellschaft „Devon be
teiligt. Zur Forderung des Absatzes w urdenin  Vcrbin- 
dun" mit anderen TTnternehmiingon besondere Gesell
schaften errichtet: u. a. Krupp & Fahr, Emtemaschinon- 
G m. b H.. Berlin; Krupp-Ernemanu-Kinoapparate,
G  m. b. H .. Dresden; Kruppsches Yerkaufskontor fiir 
Motorfalirzeuge G. m. b. H., Berlin; van Eupen & Co., 
Kraftfahrzeuffvortrieb, G. m. b. H „ Essen, und ^ ertrieb 
Kruppsclier Kleinmascliinen, G. m. b. H ., Berlm. >.euer- 
din^s sind noch zwischen der Fried. Krupp A.-G. und dem 
G e w e r k s e h a f t e n  V e r. C o n s t a n t i n  d e r  
G r  o (5 o in Bochum sowie H e l e n ę  u n d  A m a l i o m  
Essen Yereinbarungen zum AbschluB gelangt, die eme 
Intcressen- undBetriebsgemeinsehaft fiir eine lange Reihe 
von Jahren vorsehen. Eine Erweiterung der Kohlen- 
basis der Fried. Krupp A.-G. durch AnschluB an die 
r h e i n i s c h e  B r  a u n k o h 1 e n  i n d  u s t n e  ist eben
falls geplant.

Die •
D e u t s c h e  M a s c h i n e n f a b r i k  A.-G.

in Duisburg ist hervorgegangen aus der fruheren Ben- 
rather Maschinenfabrik A.-G. inBcnrath, Duisburgeri la- 
schinenbau Aet.-Ges. vorm. Beehcm & Kectman m Dnis- 
hum- und der Markischen Masehinenbau-Anstalt Łudw. 
Stuckcnholz A.-G. in W ctter a. d. Ruhr. Der Zusammen- 
sehluB der drei Werke erfolgte im Jahre 1911. Dio Ge
sellschaft bpsitzt die Mehrheit des 10 MiU. M  betragen- 
den Aktionkapitals der M a sc h in e n fa b r ik  S ch iess  
A.-G. in Dusseldorf und fast alle Kuse der G e  w o r k 
a c h  a f t  O r a n g o i n  Gelsenkirchen, ferner ist sie zur 
Halfte beteiligt an der H y d r a u l i k  G. m. b. H. in 
Duisburg.

Die
R h e i n i s c h e n  S t a h l w e r k o ^  A.-G. 

in D u i s b u r g -Meidorich haben zur Erweiterung ihrer 
Kohlengrundlage die Verschmelzung mit der A r  c n - 
b c r g s c h o n  A.-G. f u r  B e r g b a n  u n d  H u t t o n -  
b e t r i e b  auf zunachst 30 Jahre besclilossen. Eino 
A uf losung des Yertragcs soli nur mit neun Zchntel Mchr- 
heit derjenigon Aktioniire beschlossen werden konnen, 
die ihre Aktien nicht gegen Rheinstahl-Aktien umge- 
tausclit haben.

An die
A k t i e n g e s e l l s c h a f t  C h a r l o t t e n h i i t t o

in Niedcrsehelden sind seit dem Jahre 1915 durch \  e r
einigung iibergegangen: der Coln-iliiSOTcr Bergwerks-
Aktien-Verein in Kreuztal mit dem daselbst befmd- 
lichen Hochofenwerk und der Grubo Stahlberg, die 
Eichcner Walzwerk und Yerzinkerei Akt.-Ges. m Eichen 
mit Feinblechwalzwerken, Yerzinkereion, Yerbleiereien
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B e t e i l i g u n g e n  im Rh e i n  i a c h - We s  t f a l i s o h  en  
K o h l e n s y n d i k a t .

Kohlen

t

Koks

t

Brlketts

t

Yer-
brauchs-
betell.

t

Rhein-Elbe- Union.

Deutsch-Luxemburg . 3 635 500 853 700 710 55o|2 021 300
Gelsenkirchen (1920) 
Boehumer Yerein

9 995 700 1 826 808 216 600 2 085 000

Cl 920).........
Boehumer Yerein

693 400 4 000 154 100 792 400

(1920) Teutoburgia 
Boehumer Yerein

750 000 — — —

(1920) Frledr. d. Gr. 1 189 900 506 500 —
16 264 500 
II a r p c n

3 191 008 1 081 250 4 898 700

7 788 800 2 050 000 417 620 ._
Slebenplaneten. . . 337 600 64 600 132 360 —  ■
Yictoria Liinen . . 1000 000 300 000 — —

| 9 126 400 
Funkc-Lothr

2 414 600 
i n g e n.

549 980 —

Gewerkschaft Loth-
nngen.........

Freie Vogel u. Un-
1 214 S00 545 000 — —

verhofft (1912) . . 625 000 300 000 ■ —  . —
Blankenburg (1918) . 
Yer. Hammerthal

175 000 — 100 000 __

(1918) ......... 75 000 — — —
Barmen (1910) . . .  
Borussia einschlieOl.

180 000 — 72 000 “
Oespel (1916) . . 

Esscncr Steinkohlen-
470 000 175 000 72 000

bergwerke . . . 
Essencr Steinkohlen- 
bergwcrkeYlctorla-

2 325 900 811 000

Kupferdreh . . . — — 225 000 —
(1916) . . , . . 

Esscner Steinkohlcn- 
bergwerke Dorst-

375 000 ”

feld (1916) . . . 840 000 366 580 — —
Graf Schwerin . . . 636 500 242 800 — —
Gliickaufsegen (1916) , 625 000 300 000 — —
Alte Haase (1918). ; 200 000 — 90 000 —
Johanneasegen (1918) 180 000 — 80 000 —
Yer. Scbiirbank . . 250 000 — 80 000 _
Yer. Trappe (191S) . 160 000 — — —

8 332 200 1 929 380 1 530 000 -
H a n i e 1 - G u t e h o f f n u n g s h ii 11 e.

GutchofTnungsh&ttc . 2 1 IG 600 220 000 216 000;! 635 200
Jacobi........... 1 000 000! — -
RhelnpreuGen . . . 3 000 000 795 000 _

1 650 000 563 000 — —
7 766 600j 1 578 000 
II o c s c h.

516 000! 1 635 200

Hoesch. . . . . . 700 000 120 000 _ 905 400
Fiirst Leopold (1918) 1 000 000 — —
Koln-Neuesscn (1920) 
Koin-Neuessen

1971 S00 553 540 • —

Trier I— III (1920) 2 500 000 410 000 —
6 171 800 

Hi b erni
1083 540 
a.

- 905 400

Hibernla.........j 5 813 500j 1 612 800 

P h o n i x.

66 350 —

3 190 000 
1 950 200;

742 640 71 280:2 473 400
* Zollterein (1920) i 540000 - —

■ 1 5 140 200: 1 282 640 | 71 2So|a 473 400
M  a t h i a s Stinnes.

Carolus Magna8 • ■ 354 400 j 100 000 _ _
Friedrich Ernestlne » 473 500! 99 260 —  I —
Graf Beust . . . . 596 000 66 760 _ _
Mathias Stinnes 1 729 000! 248195 _ _
Yer. 'Welheim . . . 1 000 000 200 000 — —
Vietoria Mathias . . 666 ooo; 145 060 — —

t i
 ̂; " i 4 818 900] 

Thyssen
859 275 ! — ■ ■ ' —

A. Thyssen Hiitte . . 1050 OOO1 35000 2 723 000
Rhein I ......... 1000 000: _ ■ _ _

1000 000 — - —

' 1 3 650 0001 35 000 —  12 723 000

Kohlen

t

Koks

t-

Brlketts

t

Yer-
brauchs-
beteil.
t

Lot h ring er Yerein.

Lothr. Hiittenverein . 1 905 300 431 940 72 000 1 010 900
Georgs Marien-Yerein
(1920) ......... 600 000 200 000 — 470100

Konigsborn (1920) 1124 800 •113 900 — —  •
| 3 630 100| 1015 840 72 000 1511000

M a n n e s m a n n .

Mannesmann . . . 1 075 000 375 000 216 000 400000
Wilhelmine Mevissen
(1916) ......... 650 000 — 72 000 _  ■

Unscr Frltz (1918) 940 000 200 000 — —
2 665 000 575 000 288 000 400 000

R h c i n i s c h e Stahlwcrke.

Rhein. Stahlwerke 515 000 100 000 144 000 1 100 200
FriedrichHeinrich(19l7) 1 250 000 450 000 — —
Arenbcrg Forta. (1919) 1 000 000 250 000 — —
Bras.*crt (1917) . . . 1 000 000 — — _

2 213 eoo 687 250 — —  ’ .
6 008 300 1 487 250 144 000 1 100200

S t u m  m.

Aplcrbecker Akticn-
Yerein (1919) . . 350 000 — 100 000 —

Kg. Wilhelm (1920) . 1138 100 543 367 — —
Minister Achenbach . 600 000 20 000 — 900 000
Admlrab (seit 1919
Nordd. Hiitte) . . 350 000 80 000 — —  ’

2 438.100 613 367 100 000 900 000

S 0 n ś t i g e.

Adler (Wulflf-Gruppe) 375 000 __ 225 000 —
Augustę Yictoria
(Aniliogruppe) . . 700 000 325 000 — 300 000

580 000 135 000 72 000 270 000
Bochum. Bergwerksg.
(Beckerstahl) . . 500 000 200 000 — —

Yer. Gluckauf
(Beckerstahl) . . 160 000 — — __

Ilerbeder Steinkohlen
(Beckerstahl) . . ») 100 000 — •— —

Carolinc......... 240 000 — 65 000 —
Concordia (Rombach) 1 200 000 100 000 — 1 000 000
Constantin d. Gr.
(ly20 Jlseder II.) . 2 762 800 1 300 200 223 350 —

Pahibusch (Banque
de Bruxelles) . . 1 210 000 183 000 — —

Diergart (Deichmann-
Koln) . . . . . 900 000 — — —

Eruscher-Lippc(Kj upp
Nordd. Lloyd) . . 1 750 000 920 000 — 200 000

13wal d ........... 2 449 000 300 000 — . —

Fried. Krupp . . . 775 400 — . — 2 992 700
Fried. Krupp Helene
und Amalie . . . 1 015 000 357 800 72 000 —

Gottessegen, Lóttring-
hauaen ......... 240 000 — 65 000 —

Graf Bismarck . . . 2 326 600 300 000 —  . —
Consolidation . . . 1 951 800 515 400 —  : —
Frohliche Morgen-
sonne (Aug, Ilaniel) 701 900 142 000 180 003 —

IIeintIch(Aug. Ilaniel) 300 000 — — :—
Hermann I— III (Fir-
miny)......... 1 000 000 300 000 — —

Johann Deimelsberg . 431000 — 180 000 —
Konig Ludwig . . . 1 434 300 593 050 ' —  ■ —
Langenbrahm . . . 726 700 —  . ■ — —
Mansfeldcr Gewerk-
schaft......... 3G7 200 300 000 — 400 000

Mansfelder Gewerk-
schaft Sachsen . . 900 000 — — —

Magdeburger Berg-
werks-Yerein . . 700 000 — — —

Mont Cenis (Rochling
seit 1917) . . . . 995 000 300 000 — —

Mulheimer Bergw.-
Yerein (Ilugo Stinnes) 1 380 00() 95 000 364 900 —

Neu-Scholerpad (Hugo
Stinnes)........ 210 000 — 60100 —

Niederrh. Bergw.-
Ges. (Bleichrodcr) . 525 000 — —

de Wendel . . . . 992 000 66 700 — . 8 000
Westfalen (Giesche) . 1 200 000 250 000 — —
Staatl. Bcręwerkddir.
ReCkiinghau8«*n. . 6 815 000 2 000 000 — —

37 913 700 8 683 150 1 507 350 5 170 700

Stcigend b is 400 000 t.
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in Eichcn nnd Attendorn, ferner das Sieghiittet Eisen- 
werk in Siegen und dio Gewerkschaft Jjouise in 
Oberhessen. Sodann sind erworben worden dio gesamten 
Aflteile der Siegener Eisenindustrie vorm. Hesse & Schulte 
in Wcidcnau, der Firma Ax, Sdileifenbaum & Matfner in 
in Siegen, sowie der Siegener Eisenbalinbelarf Akt.-Ges. 
in Siegen. AnGordem wurden die gesamten Kuse der 
Grubo Knappsohaftsgliiek bei Neunkirchen, Bez. Arns- 
berg, erworben. An der oberschlesischen B i s m a r  c.k - 
h i i t t o  ist die Charlottenhiitte durch Erwerb eines 
groGen Teile3 des Aktienkapitals maGgobend beteiligt. 
IJie vor kurzem durchgefuhrto Tronnung der ostlichen 
und westliehen Untemdimungen der Bismarckhutte und 
Ueberfiihrung der westliehen Betriebe in eińe neue Ak- 
tśengosellsehflft ( W e s t f a l e n - S t a h l w e r k e )  steht 
mit dcm Aktienerwerb der Charlottcnbutte in  ̂ kemem 
Zusammenhang. Die Charlottonhiitto ist bei beiden Ge- 
scllschaften, Bism&rckhiltte nnd West fal en- Sfahl werke, be- 
teiligt.

Die
B o c h l i n g s o  li e n E i s e n -  u n d  S t a h l  w e r k e  

G. m. b. H . in Volklingen a. d. Saar sind bisher 
auf die B u d o r u s s e h e n  E i s e n  w e r k o  A.-G., 
Wetzlar, beschriinkt geblieben. Die beiden Werlce 
habon sieh zusammongetan zum Bau und Betrieb eines 
neuen Edelstahlwerkes unter der Firma B u d e r u s -  
B o c h 1 i ń  g A.-G. mit dom Sifcz in  Wetzlar. |  Ein Glied 
des Unternehmens isfc das bisher untor der Firm a Boeh- 
ling & Co., Kommanditgcsellschaft, Dorston i. W., betrie
bene Edelstahlwerk nnd Hammerwerk. Der Verkauf der 
Edelstahlcrzougung von Volklingen, Wetzlar und Dorsten 
findet durch die B o  c h 1 i n g - B u d e r  u s G. m. b. H., 
Ludwigshafon a. Rhoin, statt. Die R  o c li 1 i n g s e h c n 
E i s e n -  u n d  S t a h l  w e r k e  G. m. b. II . in Volk- 
lingen a. d. Saar sind in das S t a h l w e r k  V o 1 k - 
l i n g  o n  A.-G. in Yolklingen a. d. Saar m it omom 
Grundkapital von 10 Mili. Jk u m g e w a n  d c 11 worden. 
Gleichzeitig ist noch eine R o e h l i n g  - V o 1 k 1 i  n g o n 
A.-G. mit einem Grundkapital von 4 Mili. Jl begriindet 
worden.

Die
B o m  b a c h o r  H i i t t e n  w e r k e ,  

die ihrer Lothringer Anlagen infolge dos F_riedensvertrages 
Yerlnstig gingen, haben die C o n c o r d i a  B e r g b a n -  
A k t i e n g e s o l l s e h a f t ,  Oberhausen, im Mai 1920 
ais Eigentnm erworben, nadidem bereits durch einen im 
Jahre 1914 abgeschlosscnen Vertrag dio Verwaltung des 
Bcrgwerks auf die Gcscllschaft ubergegangen war.

Dio
K o l i l e n g e w e r k s c h a f t  L o t h r i n g e n  

hat ihr Besitztum auch nach dem Waffenstillstand weiter 
vergrofiert und sich jiingst nach AbschluG oiner Interesson- 
gemeinsehaft mit den Funkeschen E s s e n e r  S t e i n -  
k o h l e a b e r g w e i l t f f  A k  t.-G e s. in die B e r g b a u  
A k t i e n g e s e l l s c h a f t  L o t h r i n g e n  umge- 
wandelt. Beide Gesellseliaften haben ab 1. Januar 1921 
e inen  weiteren I n te re s s o n g e m e in s e h a f ts y e r t r a g  mit der 
Firma H e n s e h e l  & S o h n  G. m. b. II., Kassel, auf 
50 Jahre abgeschlossen. Wahrend dio beiden erstgenann- 
ten Gesellseliaften ihren gesamten Bositz einbringen, 
schlieGt die Hensehel G. m. b. H. ihre Lokomotivfabrik 
in Kassel von der In te r e s s e n g e m e in s c h a f t  aus. Mit i h r  
werden dagegen Licferungsvertrage fiir dio Dauer der 
Interessengemeinschaft abgeschlossen. Nach Ablauf der 
Vertragszeit oder aber auch zu oinem friiheren Zeit- 
punkt ist eino Vereinigung der drei Gesellschafton derart 
vorgesehen, dafi sie in eine neue Gesdlschaft aufgehon. 

Die
O b e r s c h l e s i s c h e n  W e r k e  

haben sich wahrscheinlich unter dem Druck der ungcwissen 
politiachen Lago bisher weniger an der ZusammenschluG- 
bewegung betoiligt. Stiirkere Zusammensdiliisse haben 
nur wenigeWerko yorgenommen, so die O b e r s o l i l c -  
s i s e h e n  K o k s w e r k ©  n n d  C h e m i s c h o  F a 
b r i k e n ,  u. a. durch Ankauf einer Kohlenzoche im 
Waldenburger Revier und dareii Ausdehnung ihre3 Ge-

schaftes in Ammoniak und sonstigen jSfoboncrzeugnisscn, 
der chemi-chen Industrie durch Griindung einer Yerkaufs-
G. m. b. H ., ferner die O b o r s c h l e s i s o h e  E i s e n 
i n d u s t r i e  - A k t.-G e s. f i i r  B e r g b a u  u n d  
H i i t t e n  b e t r i e b  durch Ankauf der Zeche „Gliick- 
auf Fricdenshoffnung“. Auch d i o O b e r s c h l e s i s c h e  
E i s e n b a h n  ■ B e d a r f  s - A k t i e n  - G e s o l l -  
s c h  a f t  hat vor einiger Zeit im Verein mit einem 
anderen Werk samtliehe Kuxo der G e w e r k s c h a f t  
d o s  S t e i n k o h l o n b o r g w o r k a  K u l m i z  in 
Waldenburg, Niederschlesien, erworben und so ihre Roli- 
stoffgrundlage erweitert. Weiter ist zu nennen die 
Interessengemeinschaft der L i n k o  - I l o f  m a n n -  
W o r k e  mit der A.-G. L a u c h h a m m e r  nnd die 
Annaherung der A.E.G. an die Linke-IIofmann-Werke 
durch einen Aktientausch. Jede der beiden Firmen soli 
nom. 30 Mili. Jb jungę Aktien dor anderen m it Divi- 
dendcnanspruch vom 1. Januar 1921 zu dauerndem Be- 
sitz erwerben. Das Bewertungsverhaltnis von A. E. G. 
und Linke-IIofmann-Aktien wird im Verlialtni3 von
2 zu 3 bemessen und der Wertunterscliied yon der A.E.G. 
in bar ausgcglichen.

* * *Dio Versehmelzungsbewegung tr it t  audi beim R hci- 
n i s o h - W e s t f a l i s c h e n  K o h l  e n  s y n d i k  a t  
dadurch in die Erscheinung, daG die Zahl dor selbstiindi- 
gen Kohlenzeehen immer mehr zusammensdimilzt. Schon 
in Friedenszeiten hatte sieh die Listę der reinen Zeehen 
durch die Yerbindung von Kohlenzeehen mit Hiitton- 
werken nach und nach yerkleinert. Im  Kriege wirkte 
diese Tendonz weiter. In  dor nebenstehenden, der „Frank
furter Zeitung“ entnommenon und beriehtigten Znsam- 
menstellungsinddieBeteiligungen imKohlensyndikatso an
geordnet, wie die Zusammengehorigkeit auf Grund alterer 
und neuerer Besitz- nnd Vertragsyerhaltnisse es erfordert. 
Dio Zahlentafel ergibt deutlich, daG den yerdnzelten 
Zeehen nur noch eine verhaltnismiiGig bescheidene Be- 
toiligung zusteht. Bei der A u ftoilung entfallen, wenn 
man den Anteil der staatlichen Bergwerksdirektion 
(Rccklinghauscn) ganz auGer Betracht liifit, ungefahr 
70 o/o der Kohlen- und Koksbeteiligungen auf groGeVer- 
bando nnd nur etwa 30 o/0 anf Einzduntemehmumgen, 
die natiirlich nicht gleichznsetzen sind mit Einzelzedhen.

Durch Beifiigung von Jahreszalilen ist das zdtliche 
Fortschreiten der Konzentration soweit moglieh, verdeut- 
licht, jedoeh lieG sich nicht in allen Fii.llcn dio Zugehorig
keit eines "Betriebes einwandfrei bestimmen.

Bucherschau-
I r r f c b e r g e r ,  Carl: Die F o r m s t o f f c  der 

E is e n -  und S t a h lg ie f i e r e i .  Ihr Wesen, 
ihre Priifung und Aufbereitung. Mit24lTextabb. 
Berlin: Julius Springer 1S20. (V, 245 S.) 8
24 JC.

Irresberger behandelt, zum ersten Małe in deutscher 
Sprache, die Formstoffc in einer_ ihrer Bedeutung und 
den jiingsten Forschungergebnissen emtsprechandon 
Weise zusammenfassend. Sein Bueli wendet sieli 
ebenso an den Forseher wio an den Praktiker, jenen 
zum Weiterarbeiten auf erfolgreich betretenen Pfaden 
anregend, diesem zeigend, wie das errungene Vv issen 
unmittelbar nutzbar zu machen ist. _

Wenn es noch eines Beweises fiir dio Notwendigkcit 
der Arbeiten des Formsandaussdrasses des Vereins deut
scher GieCereifachleuto bedurft hatte, so war-1 dieser in 
den einleitenden Absehnitten des Irresbergcrschen Buehes 
erbradit. Wahrend yielo amerikanische und englisehe 
Formsande auf das eingehendste untersucht und geordnet 
sind, muG man dio Nachriehten iiber deutsche Form
sande ais m dir denn luckenhaft bezeichnen. So sind 
auch die Kapitel des yorliegenden Buehes, die von der 
Entstehung und den Yorkommen der natiirlichen Form- 
stoffe Deutschlands handeln,leidor recht kurz ausgefallcn, 
weil es eben an den erforderlichcn Untorlagen fur eino 
breitore Darstcllung der deutschen Yerhaltnissc fast voll- 
stiiiidi" felilt. Selbst die zahlreichcn Kleingefugebilder,
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die der Verfasser fur die Erliiuterung der minoralogischon 
Beschaffenheit der Gesteine bringt, mufite er amorikani- 
sehen Quellen entnehmen.

In  den folgenden Absclmitten werdon oingoliend 
dio Verfahrcn zur Priifung der natiirliehon Porraatoffe 
auf Feuerbestiindigkeit, Porositiit, Biklsamkeit und 
Festigkeit, die Bestimmung der KorngroBo, ferner 
chemische Untersuchung, Fiirbeprobe u. a. m. beschrieben. 
H ier ebenso -wie bei den spater bohandelton Kornbinde- 
mitteln bilden die zielbewufiteoi Veroffentliehungen der 
Amerikanor wertyollo Ergiinzungen zu deutschen Ar
beiten, unter denen dio dos Verfassers selbst nicht ver- 
sehwiegen werden diirfen. Klaro und treffende Spracho, 
gute Skizzen und dazu ausfuhrlieho IIcrvorhebung des 
Wertes der einzelnen Verfahren fiir die Praxis zoichnen 
die Darstellung aus.

Im  ersten Teil werden weiter besprochen dio Zu- 
satzstoffe, Kcrnbindemittel, Sehutzstoffe zum Ueber- 
ziehen der Formen und die Modellpuder; alles in allem 
eine Fiille von Mitteilungen fiir den praktischen GieBerei- 
mann von solcher Wiclitigkeit, dafi allein 6chon dieser- 
halb das Buch in keiner GieBerei, dio fortschiittlich 
arbeiten will, fehlon sollte.

Im  Gegensatz zu diesen der GieBereiindustrie zwoi- 
fellos sehr willkommenen Absclmitten wird der Fach- 
mann in  dem zweiten Teil dos Buehes yerhaltnismaBig 
wenig Neues finden. Dieser Teil, „Das Aufbereiten" 
iiberschrieben, behandelt das Trocknen, Zerkleinern, 
Mischen und die sonstigen Aufbereitungsarbeiten von 
Formsand, Kernsand und Lehm und bringt dio hierfur 
notigen Maschinen und Apparate. Ueber dieso Gebiete 
pflegen nicht allein die Lohr- und Handbiicher des 
Gieflereiwesens, wenn auch nicht in  gloichem Mafio wie 
das vorliegende Buch, so doch in hinreichendor Weise zu 
unterrichten. AuBerdem sind die Mustcrbiicher und 
Druckschriften der Giefiereimasehincmfabriken, auf die 
sich auoh Irresberger bei der Abfassung dor einschlagigen 
Abschnitto stiitzen mufite, allgemein yorbreitet. Was also 
der Verfasser bieten konnte, war eino sorgfiiltigo Aus- 
wahl dor brauehbarsten Maschinen. Daraus ein yoll- 
kommenes und abgerundetes Bild zu schaffcn, ist ihm ge- 
lungen. Erwahnt werden mufi indessen noch oin Kapitel 
iiber das Mischen, das iiber einen meincs Wissens in der 
deutschen Fachpresse noch nicht bekannt gewordonen 
Versuch zur Yerdeutliehung der Schwierigkeiten, oino 
innige Vermengung des Formsandes zu erreichen, bc- 
riehtet. C. Geiger.

T r e i b e r , Emil, Oberingenieur, Karls
ruhe i. B . :G ie f i e r e im a s c h i n e n .  Mit 69Fig. 
2., umgearb. Aufl. Berlin u. Leipzig: Yer- 
einigung wissenschaftlicher Verleger, W alter 
de Gruyter & Co., 1920. (148 S.) 8° (16°). 
4,20 M.

(Sammlung Goschen. 648.)
Dio erste Auflago des Biichleins ist seinerzeit an 

dieser Stelle eingehond gewiirdigt worden1). Neben 
einigen zeitgemśifien Ergiinzungen sind bei der zwoiten 
Auflage keine nennenswerten Aenderungen vorgcnormncn 
worden. Bei einer spateren Neuauf lage des in der H aupt - 
sache yon den Fonnmaschinen handelndon, brauehbareoi 
Werkchens diirfte sich oino bessere Beriicksiehtigung der 
ubrigen Gieflereimaschinen empfehlen, die dort bisher 
recht stiefmutterlich behandelt worden sind.

O. Geiger.

Die T e c h n i k  im W e l t k r i e g e .  Unter Mit- 
wirkung von 45 technischen und militarischen 
fachwissenschaftlichen Mitarbeitern hrsg. von 
M. S c h w a r t e ,  Generalleutnant z. D. Mit 
yielen Skizzen im Text und 141 Abb. auf Taf. 
Berlin: E rnst Siegfried M ittler und Solin 1920. 
(X, 610 S.) 8°. 33 JC, geb. 40 J&.

i )  St. u. E . 1912, 27. Juni, S. 1687.

U nter Mitwirkung tochnischer und militameher 
fachwissenschaftlieher Mitarbeiter hat der Hcrausgeber 
auf don 610 Seit-cn des Buelios der deutschen Technik 
im Weltkriego das hohe Lied gosungon. Bei dor Zu
sammenstellung hat er dio Zustimmung und Forderung 
dor friiheren hoelisten militiirischcn Behorden, des Kriegs- 
ministeriums und des Reichsmarineamts, aber auch tat- 
kraftigo Untcrstiitzung dureh dio groBen industriellen 
Werke gefunden, dio wahrend des Weltkriegcs in  hervor- 
ragendcm Mafio an den Loistungen und Erfolgen der 
deutschen Technik mitgowirkt haben. Ais ausgebildeter 
Pionier Und langjiiliriger Generalstiibler war Sehwarto 
besonders berufen, das Buch zusammenzustellen. E r lafit 
es hinausgehen ais oin Triumphlied der aus dem deut
schen Volko geborenon, nio orwarteten gewaitigen kor- 
perlichen und geistigen K raftentfaltung und in der 
Hoffnung, daB es in dieser Zeit der Zorstorung und 
Vernichtung aller Werte und Krafte dureh die Erinno- 
rung an das bishor Geleistete den Mut und dio Scelo 
starko fiir dio Notwendigkeit nie ermiidendor, zielyoller 
Arbeit, aber auch fiir dio GewiBheit des Erringens glcich 
grofier und grofierer zukiinftiger Erfolge. H io T z u  ist das 
Buch auch wirklich ganz besonders geeignet.

Einer Binleitung „Deutsche Wehrmacht und Welt- 
krieg“ vom Hcrausgeber folgt der erste Hauptabsclmitt 
„Landkricg'*, aus dem die Kapitel iiber Infanterie-Nah- 
und Fernkampfwaffen, Geschutzo nebst Munition, Pul- 
ver und Sprongstoffo, optische Hilfsmittel, Luftkampf- 
mittol, Kampffahrzeuge, Vorkehrsmittel, Naehrichten- 
wesen, Gaskampf und Kriegsgeologie gonannt sein 
mogon. Der folgondo Abschnitt vom „Seekrieg“ bringt 
uns Kapitol iiber Kriegsschiffbau, Torpedo-, Schnell-, 
Fernlenk-, und Untorseebooto, Torpedos und Minen, 
Signalwesen, Marineluftfahrt, Kriegsschiff-, Luftschiff- 
und Seeflugzcughafen, Werfton und Dockanlagen. Wir 
finden in diesen Kapitelu viel Neues, das dem Laien 
bisher nur wenig bekannt war. Bosonders fesselnd ist 
das Kapitol iiber Schiffs- und Kiistengeschiitze, in dem 
wir u. a. vieles bisher Unbekannto uber das sehwerste 
Flachfeuer an der W estfront orfahren. Der letzte Ab- 
sehnitt behandelt die Technik in  der Heimat. E r um- 
fafit Kapitel iiber Technik in der Metallwirtschaft, Um- 
stellung der Friedens- in  die Kriegsindustrie, Stickstoff- 
gewinnung, Textil-, Leder- und Kautsohukersatz sowio 
iiber die.technischen Errungenschaften im Lebensmittel- 
gewerbe und im Sanitatswesen. In  diesem Absohnitt 
wird dem Leser besonders klar, wclchen Anteil deutseher 
Geist und deutsche Erfindungsgabe an den Leistungem der 
Kriegsjahre hatten. Jetzt, nachdem dureli das Macht- 
wort des Feindverbandes unsero ganze KriegsindustnD 
und alles, was sie gesehaffen hat, yomichtet ist, mutet 
uns dieses alles wie ein Marchen aus liingst yergangenen 
Zeiten an. Voll E hrfureht vor den gewaitigen Loistungen 
auf allen Gebieten und voll Wohmut, dafi doch alles 
vorgebens war, legt man das fessdndo Werk, dessen 
T est dureh dio yiejcn Skizzen und die beigefiigten 
24 Bildortafeln m it 141 Bildem aus don verschicdonston 
Gebieten belobt wird, aus der Hand.

A. v. B.
P o r s t m a n n ,  W. :  U n t e r s u c h u n g e n  iiber 

A u f b a u  und Z u s a m m e n s c h ł u B  der MaB- 
sy  s t  e m e. Berlin (Sommerstr. 4 a ) : Normen- 
ausschuB der deutschen Industrie 1918. (37 S.) 
4°. 3,75 JC.

Leipzig (U niver|it!lt): Phil. Diss.
Dor Verfasser ist bekannt dureh seino Arbeiten auf 

dem Gebiete der Normenlehre. In  der yorliegenden Ar
beit gibt er zunachst einen Riickblick iibor die ̂  yiel- 
gestaltige Entwieklung der Mafio fiir die Naturwissen- 
schaften und die W irtsehąft und wendet sieli dann der 
allgemeinen Mengenmessung zu. E r besprieht die 
romischen Zahlzeichen, kommt dann zu den arabisohen 
und wiirdigt dio Arbeit Adam Riesos. E r zoigt ferner, 
wio zu dem Dezimalsystom aus unseheinbaren A n fa n g o n  
heraus unbewufit dic Dreistellenregel hinzutrat. Wir 
teilen heute, der besseren Uebersicht halber, grofie Zah-
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len von der rechten Scito anfangend in lauter Einzel- 
gruppen von jo drei Stellen, indom wir kleine Zwisclion- 
raume einschalten, und sprechcn sio so aus, daB wir 
jede Gruppe bis 999 lesen und der nachsten. Gruppe oinen 
neuen Namen geben: Einer, Tausendor, Millionor, Milli- 
arder usw. Dabei ist das GroBenverhaltnis jedesmal
1 :1000. Diese ganz von selbst aus dem praktiselien 
Bediirfnis heraus entstandene, Adam Riese noch unbe- 
kannto, iiberragendo Bedeutung dor Zahl 1000 und ihrer 
Potonzen ist im Interesse der Uebersichtlichkeit groBor 
Zahlen sehr wertvoll.

Dor Yerfasser fordort nun, dafi auch alle Normio- 
rungen besonderer Mengen (z. B. Liingan, Fliiehen, 
Baume, Gewichto usw.) und ebenso dio Beziehungen der 
yerschiedenen Normen untorcinander sieh dem an- 
schlieBen. E r driickt dios so aus: U n s e r e  A u f 
g a b e  i s t ,  d a s  b o g r i f f l i c h e  D e z i m a l -  
s y s t e m ,  d a s  a r a b i s o h o  Z e i c l i e n s y s t e m  
u n d  d i e  D r e i s t e l l e n r o g e l  s y s t e m  a t i s c h  
i n  d i e  S o n d e r n o r m i e r u n g e n  h i n e i n z u -  
a r  b e i  t e n .  Folgeriehtig bezciehnet er es ais not- 
wendig, „dio abgeleiteten Einheiten eines Normonsystems 
millesimal abzustufen.“ Dio Praxis hat dem in inchr- 
faeher Beziehung schon entsprochen; z. B. hat man bei 
der Messung mikroskopisehor Liingen den tausendsten und 
den millionsten Teil des Millimcters (|j. und ais E in
heiten eingefiihrt, boi dor Statistik die Eilotonne usw. 
Eino besondero Schwierigkeit bietet sich boi der Flaclion- 
messung. W ir sind gewohnt, die Fliicheneinheit so zu 
walilen, da(5 sio bequom ais (Juadrat mit dezimalon 
Seitenzahlen vorgcstellt werden kann: 1 Ar =  10 m 
im Quadrat, 1 H ektar =  100 m im (Juadrat. Diese 
GroBen passon in ein Zentesimalsystem, aber nieht in das 
geforderte Millesimalsystem. Der Yerfasser schliigt 
1000 qm (also ein Quadrat von 31,623 m Seitenlange) ais 
Zwischenglied zwisehen Quadratmeter und Quadratkilo- 
meter vor, wobei Ar und H ektar wegfallen konnten. Bei 
den Raummafien ergibt sieh die Einteilung naoh Tau- 
sendern durch die Kuben von selbst. Mit welcher Folge- 
richtigkeit der Verfasser seine Vorsehlage, dio er „das 
tJniversalsystem“ nennt, nicht nur fiir den „Bereich des 
Alltags" macht, sondern sio auch auf dio Gcbieto der 
Mikroskopio, der Atom- und Molekularlelire einorseits 
und der kosmischen Verhaltnisse andererseits ausdehnt, 
kann im Rahmen dieser Besprechung nicht erlautert 
werden.

Auf den EinfluB, den Volkswirtschaft, Politik, 
Technik, uberhaupt alle praktiselien und personlichen 
Sehwierigkeiten ausiiben, geht der Verfasser nicht ein,' 
vcrweist yielmelir auf sein friiheres, umfassenderes Werk: 
Nonnenlehre (Loipzig: A. Haase). Fiir die Leser von 
„Stahl und Eisen“ wiire aber getade diese Seite der 
Frage von Bedeutung. Aueh wenn man zugibt, daB die 
zur Durchfiihrung von wesentliohen Verbessorungen 
unserer Normen notwendigen groBcn Aufwendungen sich 
im Laufe der Zeit durch dio entsteliende Arbeitserspar- 
nis lolmen mogon, so wird man doch unsere Zeit nur ais 
wenig geeignet anschon konnen zur Einfuhrung kost- 
spieliger Neuerungen, dereń Nutzęn unseren Kinderai 
und Enkeln zugute kommen wiirde. Damit soli aber der 
vorlicgenden Arbeit der praktischo W ert nieht bestritten 
werden. Es ist zu hoffen, daB die Klarheit, mit der der 
Verfasser dieses wichtige Gebiet bearbeitet hat, min- 
destens das Gute haben mochte, bei der im Laufe der 
Entwicklung sicher kommenden Schaffung neuer Ein
heiten dafur zu sorgen, daB diese sich dom millesimalen 
System zwanglos einreihen.

Bonn. e. h. C, Kiefielbach.
Ferner sind der Sehriftloitunig zugegangen:

B rand, Julius, Professor, Oberlehrer dor Staatlichen 
Tereinigten Maschinenbauschulen zu Elborfeld: Tech
nische U n te rs u c h u n g sm e th o d e n  zur B e tr ie b s- . 
k o n tro llo , insbesondere zur Kontrolle des D a m p f - 
b e trieb es . Zugleioh ein Lcitfaden fiir die Uebungen 
m den Maschinenbaulaboratorien technischer Lehr- 
anstalten. Mit einigen Beitragen von SiJ)I.<2;ng. Ober
lehrer Robert H eerm an n . 4., verb. Aufl. Mit 277 Text-

abb., 1 lithogr. Taf. u. zahlr. Tab. Berlin: Julius 
Springer 1921. (XII, 373 S.) 8°. Geb. 60 Jl. 

B r e n n s t o f f - C h e m i e .  Zeitschrift fiir Chemie und 
ehemischo Technologio der Brennstoffe und ihrer 
Nobcnprodukte. Hrsg. von Prof. Dr. Franz F is c h e r , 
Geheimem Regierungsrat, Direktor des Kaisor- 
Wilhelm-Instituts fiir Kohlenforsehung in Mulheim 
(Ruhr) unter Mitwirkung von zahlreichen Fach- 

. genosaen. Schriftleitung: Fiir den chemischen und 
chemisch-teehnisehen Teil: Dr. P. K. B re u e r , Miil- 
heim (Ruhr), Kohlenforschungsinstitut, fiir den w irt- 
schaftlichen Teil: Sr.-Sng. R e isn e r , Essen, Gerswida- 
straBe 2. Bd. 1, Nr. 1, 1. Oktober 1920. Essen: 
W. Giradet 1920. (19 S.) 4<>. 2,50 M . (Die Zeit- 
echrift erseheint am 1. und 15. eines jeden Monats. 
Bezugspreis vierteljahrlich durch dio Post und den 
Buchhandel 12 J t,  unter Streifband 15 Jh, unter 
Streifband im Weltpo3tverein 18 JL )

B u c h n e r, Georg, selbstiindiger offentlicher Chemiker, 
Miinchen: Die M e ta llf iirb u n g . Handbucli fur dia 
chemische, olektrochemische und meehanische Metall
farbung nebst einer Darstollung der geschichtlichen 
Entwicklung derselben. 6., verm. u. verb. Aufl. Berlin 
(W): M. Krayn 1920. (XX, 383 S.) 4°. 50 J l, geb. 58 J l . 

B iilow -T ru inm er, E. U. v., Dr.: Die B oden-
sch a tzo  O bersch lesions. Greifswald: Ratsbuch- 
handlung, L. Bamberg, 1920. (16 S.) 8°. 2 Jl.

Mitteilungen aus dem Geologisehen Institu t der 
Universitiit Greifswald. 2.

B u S b au m , Bertold, ®C.*Qng.: Die E n tw ic k lu n g s- 
g ru n d zu g e  der industriellen s p a n a b h e b e n d e n  
M e t a l l b e a r b e i t u n g s t e c h n i k  im 18. und 19. 
Jahrhundert. Berlin: Julius Springer 1920. (V, 70 S.) 
8°. 7 Jl.

C lassen , AleSander, Leiter der Laboratorien fiir anor- 
ganischo Chemie und Elektrochemie der Technischen 
Hoehsehule zu Aachen: H a n d b u c h  der a n a ly t is c h o n  
C hem ie. 2 Tle. S tu ttgart: Ferdinand Enke. 8°.

T. 2. H a n d b u c h  der q u a n t i ta t iv e n  c h e m i
schen  A n aly se . 7., verm. Aufl. Mit 56 Abb. 1920. 
(V III, 580 S.) 72 J t, geb. 80 JL  

D id o rich , Gaston, Dr., Rechtsanwalfc, Beriehterstatter 
der Zentralsektion fur das Angestelltcngesetz, und 
Alfons E n n e se h , Sekretar des Sonderausschusses fiir 
dio Wahrung der Privatbeamten-Interessen: L e it-  
f a den  zum (luxemburgischen) P r i r a ta n g e s te l l t e n -  
G esetz . Auf Grund des Gesetzes yom 31. Oktober 1919 
betreffend Die gesetzliohe Regelung des Dienstvertrages 
der Privatangestellten bearb. LuSemburg 1920: P. 
Worrć-Mortens. (124 S.) 8°.

D o n a th , Ed., Prof., und Dozent Dr. teehn. A. L issn e r, 
Deutsche Technische Hoehsehule in Brunn: K oh le  und 
E rdo l. Mit 8 Abb. S tu ttgart: Ferdinand Enko 1920. 
(108 S.) 8°. 7,50 Jl.

Sonderausgabe aus: S am m lung  ehemiseher und 
ehemisch-techniscker Vortrage. Hrsg. von Prof. Dr. W. 
H erz , Breslau.

D u b b e l, Heinrich, Prof., Ingenieur: Ko l b e n d a mp f -  
m asch in en  und D a m p ftu rb in e n . Ein Lelu> und 
Handbuch fur Studierendc und Konstrukteure. 5., verm. 
u. verb. Aufl. Mit 554 TeStfig. Berlin: Julius Springer 
1921. (YII, 534 S.) 8°. Geb. 52 Jl.

E rk e le n z , Anton, M. d. R .: U n te rn e h m e r  und A rb e it-  
neh m er in der neuen W irtschaft. Erweiterte Wieder- 
gabo eines Vortrages an der Universitat Koln (Juli 
1920). Berlin (NW. 40, Kronprinzenufer 27): Verlag 
der „Hilfe“, G. m. b. H . (42 S.) 8°. 5 J l.

F is c h e r , Ferd[inand], Dr., vorm . Professor an der Uni- 
versitat Gottingen: T a sc h e n b u c h  fiir F e u e ru n g s -  
te o h n ik e r . 8. Aufl. Yollst. neu bcarb. von F r. H a r t-  
n e r , Fabrikdirektorin Homburg. (Mit Abb.) S tu ttgart: 
Alfred Kroner, Yerlag, 1921. (3 BI., 320 S.) 8°. 18.44, 
geb. 24 Jl.

F ro n z , Gustay: K r i t ik  des T a y lo r -S y s te m s . Zen- 
tralisierung — Taylors Erfolge — Praktische Durch- 
fuhrung des Taylor-SystemB — Ausbildung des Naeh- 
wuohses. Berlin: Juliu8 Springer 1920. (VIII, 113 S.) 
8°. 10 Jl.
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Yereins - N achrichten.
Verein deutscher Eisenhiłttenleute.

Ehrenpromotionen.
Unserem Yorstandsmitgłiedc H errn Gcneraldirektor 

A. AYi o c k e ,  Lauchhammcr, ist „in Anerkennung seiner 
hohen Yordiensto um das Eiscnhiittenwesen, insbesondere 
auf dem Gebietc der Erzeugung des Stahles und soiner 
Yeredelung1', von der Bergakadomie Freiberg die Wiirde 
eines D o k t  o r - I  n g e n i o u r  s e h r e n h a l b e r  ver- 
liehen worden.

Dio gleiche Ehrung ist uuserem Mitgliede Herrn 
Direktor G e o r g  H a r t  m a n n ,  Jlsede, „in Aner- 
kennung seiner hohen Yordiensto um das Eisenhiitten- 
wesen, insbesondere auf dem Gebiete der Roheisenerzeu- 
gung“, von derselben Stelle verliehen worden.

Fiir die Vereinsbiicherei sind eingegangen:
(Die Einsender von Geschenken sind mit einem * verschen.) 

B ib lio th e k , E n k e ’s , fiir C hem ie und T e c h n ik  unter 
Beruoksiohtigung der Volks wirtschaf t. Hrsg. von
Professor Dr. Ludwig Y an in o , Hauptkonseryator 
am Chemisehen Staatslaboratorium, Munehen. S tu tt
gart: Ferdinand Enkc. 8°.

Bd. 1. P u ch n e r, Hcinrieh, Dr., Professor an dor 
Landwirtscliaftlichen Hochschule Weihenstephan: Der 
T o rf. Mit 85 Textabb. 1920. (XV, 355 S.) Geb. 48 J t .

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Becker,Herm., Botriebschef d. Gelsenk. GuBstahl-u. Eiscnw.

yorm. Munscheid, Gelsenkirchen, Rlieinische Str. 72. 
Bruckner, Max, Direktor der Siidosteuropa-Handels-A,-G., 

Munclien, Karlsplatz 22.
Cordes, Hermann, Obaringenieur der Maschinenf. Gustay 

Wippcrmann, Koln-Kalk.
Dieck, Gustav, Ingenieur, Bonn, Kurfiirsten-Str. 32. 
Ehrhardt, Leo, Caemiker, Gera-Reuss, Zeppelin-Str. 14. 
Hartmann, Georg, © r^ u g . e. li., D irektor u. Vorst.-Mitgl.

der A.-G. .llscder H utte, Gross-Jlsedo bei Peine.
Haug, WaUher, $ipI.-Qng., Berlin 10, Margarethe-Str. 7. 
Hiby, WaUher, Dr. phil., Scheveningen, Holland, Zee- 

kant 55.
Horten, Leo, Direktor, Triebel, Nied.-Laus., R ittergut 

Kalkę.
Ilz, Al/red, Ing., Batriebsingenicar d. Fa. Fried. Krupp, 

A.-G., Essen.
Jesse, Waller, Obering., Stelly. Vorst.-Mitgl. d. Fa. Wil

helm Taschner, A.-G., Crefeld, Hindenburg-Str. 54. 
JunJcers, Paul, S)r.*;jjHg., Stahlwerkschof, Essen, Richard- 

Wagner-Str. 13.
Korłe, Karl, Essen, Moltke-Str. 4,
Krausen, Ferdinand, Ing., Burochef der A.-G. Phonis, 

Abt. Horder Verein, Hordę i. W.
Labouvie, Joh. Peler, Batriebsdirektor des Grafenb. Walzw., 

G. m. b. H., Diissaldorf-Grafenberg.
Liebrich, Wilhelm, Bargwerkslirektor, Bonn, Bannauer- 

Str. 49.
Lissner, Anton, Sr.-Jttg., o. o. Professor an der Deutsehen 

Techn. Hochschule, Briłnn, Tschecho-Sloyakei, Binder- 
Gasse 34.

Loo, Carl van de, Ingenieur, Duisburg, Ludgeri-Str. 20. 
Lubensky, J ., Obaringenieur im Eisanwerk Kladno, 

Kladno, Tschecho-Sloyakei.
Lubojatzlcy, Emil, Dr., Ingenieur der Concordia, A.-G.

fur Montanindustrie, Zagreb I, 10, Basnien.
Marton, Georg, H iittendirektor a. D., Pestszantlorinc, 

Ungarn, Batthyany-utca 102.
Masło, Karl, Hiittening., GisBerei-Batriebsleiter der osterr.

Werke, A.-G., W ien IV, Oesterr., Weyringergasse 19. 
Nehoda, Aladar, Ing., Gesellscb. u. Geschaftsf. d. Fa. 

Ing. Kriscliker-Nehoda-Riehter & Co;, G. m. b. H., 
Wien YH, Oesterr., H albgassa^.

Neuhaus, Fritz, 2)t. -S«9- o. bij 15aur.it, Generaldirektur
d. l<'a. A. Borsig, U. m. b. H., Berli l-Togel.

Piselc, Franz, ®t.»Qtig., Batricbsleitcr dor Yerein. Ma- 
schinenbau-A.-G., Koniggriitz, Tschecho-Sloyakei.

Pomp, Anton, 3)t.«3ttg., Letmathe i. W., Bismarck-Str. 4.
Raff, Hermann, Prokurist der Eisen- u. Stahlges. Saar- 

Lusemburg, Dusseldorf, Hofgarten-Str. 5.
Raisky, Guśtau, Ing., Inspaktor, Trinee, Tschecao-Slo- 

yakei.
Ramin, Arthur, Ziyilingenieur, Uppsala, Schweden.
Rodziewicz-Bielewicz, Anton, Professor fur Hutfen- 

maseliinenkundo an der Hochschule Lettland, Riga, 
Lettland, Katholische Str. 30 W 21.

Stephan, Michasi, Ganeraldirektor, Wctzlar, Hausertor- 
Str. 3G.

IFiecfce, Adolf, S r.^ ltg . e. li., Genoraldirektor der A.-G. 
Lauehhaminer, Lauchhammer.

N eue M itg lieder.
Brands, Heinrich, Ingenieur, Mulheim-RuHr-Broich, 

Bulow-Str. 78.
Brewer, Christian, Vorstand d. Fa. Brown

Boyeri & Ca., A.-G., Essen, Rellinghausor Str. 46.
Carl, Hans, i. H. Deutsch-Luxemb. Borgw.- u. Hutten- 

A.-G., Abt. Dartm . Union, Dortmund, Hamburger 
Str. 44.

Dietrich, Alfred, Obaringenieur dor Slaschineiif. Schiess, 
A.-G., Diissaldorf, H utten-Str. 152.

Domes, Eugen, Stpt.-Sng., Batriebsnssistent dor Schoeller- 
werke, A.-G., Ternitz a. d. Sudb., Oasterrefch.

Feldmann, Robert, Obaring. u. Prokurist d. Fa. J . Banning, 
A.-G., Hamm i. W., Osbenallee 42.

Haalc, Otto, Bauing., Kattowitz O.-Schl., Roon-Str. 24.
Hidding, Wilhelm, Fabrikant, i. Fa. J. D. Theile, Kettenf. 

u. Hammerwerk, Schwerte a. d. Ruhr.
Kieffer, Robert, S)ip(.«3ug., Soc. metallurgiąue des Terres 

Rouges, Esch a. d. Alz., Lusbg., Redinger Str. 17.
Klever, Helmut ir., Dr., Priyatdozent u. Abt.-Vorsteher 

am cliem.-tochn. lns;i;u t der Techn. Hochschule, Karls
ruhe, Akademie-Str. 5.

Molier, Waller, Handlungsbayollmachtigter der Gelsenk. 
Bergw.-A.-G., Gelsenkirchen, Bulmker Str. 58.

Pinojf, Friedrich, 2)ipI.*Qng., Mannheim, Collini-Str. 30 a.
Pólzguler, Franz, Ingenieur, Danawitz bei Leoben, Steier

mark, Kerpely-Str. 20S.
Rating, Hermann, Ingenieur der Maschinenf. Thyssen & Co., 

Mulheim-Ruhr-Heisscn, Bahnhof-Str. 180.
Reiffenrath, Arthur, Gewerke, Neunkirchen, Bez. Arns- 

barg, Colner Str. 52.
Schmehlik, Victor, Obaringenieur, Brand bei Aachen, 

Trier-Str. 101.
Schmidt, M ax, 3)t.*3ng., Labor.-Leitcr der Chem. Fabrik 

Griesheim-Elektron, Aluminiumwerk, Bitterfeld.
Schiller, Gustau, Batriebsleiter, Jesenioe-Fuzine, Jugo- 

slayien, S. H. S.
Tellering, Otto, Handlungsbayollmachtigter d. Fa. Fried. 

Krupp, A.-G., Essan, Langenbeck-Str. 27.
Wagner, Otto, D irektor u. Inh. d. Fa. Otto Wagner & Co.,
■ G. m. b. H., F rankfurt a. M.J Allerheiligen-Str. 54.
Winderstein, Alexander, D irektor der W elter Elektr. u. 

Hebazougwerke, A.-G.,Koln-Klettenberg, Sulzgurtel28.

G esto rb en .
Daelen, Walter, Sipt.-Sng., Dusseldorf. 17. 3. 1921.
Ddrrenberg, Ed., Fabrikant, Runderoth. 6. 3. 1921.
HaUwachs, F., Dr., D irektor, Sulzbach. 5. 3. 1921.
Kammann, Aug., Prokurist, Migdeburg-B. 20. 12. 1920.
Lebus, Richard, Batriebslirektor, W etter. 1. 3. 1921.
Ostermmn, Heinrich, Hutfceniirektar, Bad S ichsi. 

12. 3. 1921.
Siekiera, Theodor, Hutteninspektor, Laband. 17. 2. 1921.
Theile, Fritz, Fabrikant, Schwerte. Okt. 1920.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslos!
Beachtet die 93. Listę der Steliung Suchenden am Schlusse des Anzeigenteiles.


