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Synthetische Herstellung von Giefiereiroheisen und dessen 
Eigenschaften.

Von Ingenieur - Chemiker J . B r o n n  in Charlottenburg.

Infolge der m it Kriegsausbruch aufgetretenen 
Knappheit an H am atit hatte sich die Versuchs- 

abteilung der Rombacher Hiittenwerke in Koblenz 
m it der Frage zu beschaftigen, ob es nicht moglich 
sei, ausgehend von der lothringer Minette, also 

! einem phosphorreichen Eisenerz, ein moglichst phos
phor- und schwefelfreies GieOereieisen zu gewinnen, 
das H am atit, Holzkohlcnroheisen und kohlenstoff- 
armes GieOereieisen ersetzen konnte. Im Thomas- 
flufi eisen iiblicher Zusammensetzung haben wir eine 
Eisenąuelle, die hinsichtlich ihres Phosphor- und 
Schwefelgehaltes (gewohnlich gegen 0,08 % Phosphor 
und 0 ,04%  schwefel), also in bezug atif die „Rein- 
h eit“ , den wcrtvollśten Giefiereieisenarten sehr nahe 
kommt. E in  etwa erforderliclier Gehalt an Mangan 
und Silizium  lafit sich durch Zusatz entsprechender 
Ferrolegicrungen nicht schwer einverleiben. Es 
handelte sich daher letzten Endes um die Frage, 
ob es M ittel und Wegc gibt, grofiere Kohlenstoff- 
mengen —  bis 3 und sogar 4%  —  m it Sicherheit 
und dabei wirtschaftlieh m it dem Eisen zu legięren/

Einige Erfahrungen, Flufieisen in  solch hohem 
Grade zu kohlen, lagen bereits in  Rombach vor, 
und zwar aus folgenilem Anlasse: Im AnschluB an 
die in Rombach bereits 1907' entstr.ndene und dort 
zuerst durchgefiihrte Desoxydation m it fliissigem  
Ferromangan suchte Yerfasser den gleichen Leit- 
gedanken auf andere Zusatze und auf die Arbeit in 
den Martinofen. auszudehnen. So z. b . sollte die 
Kohlung des im  Martinofen gefrischten Bades durch 
Einfiihrung von fliissigem, m it Kohlenstoff gesiit- 
tigtem  Eisen stattfiriden. Bei dieser Arbeitsweise 
gelangt mithin das fliissige, kohleństoffreiche Eisen 
zur sofortigen Yermischung m it dem gefrischten 
Eisenbade, ohne dafi die unerwiinschten Neben- 
wirkungen des Kohlenstoffs auf. die Schlackendecke 
eintreten. Auch hat man dabei die Gewifilieit; dafi 
der m it der Eisenlosung . eingeftilute Kohlenstoff 
tatsachlich im Eisenbade bleibt und nicht etwa 
zur H alfte und noch mehr verbrennt, bzw. ver- 
sclilackt, w ie es bei festen Zusatzen zumeist der 
F ali ist.

Der Sclnnelzer hat bei einer derartigen Arbeits
weise nur dafiir zu sorgen, dafi das Eisenbad im 
Martinofen moglichst bis zu Ende gefrisclit wird;

die weitere TJeberfiikimg des Flufieisens in Kolilen- 
stoffstahl gewiinschten Hartegrades geschieht dann 
durch dieZufuhr vonfli;ssigerKohlenstoff-Eisenlosung 
schematisch und unabhiingig von der Geschicklichkeit 
der Ofenmannschaft. Durch den Wegfall der No(- 
wendigkeit, die sonst iiblichen Kohlungsmittel ein- 
zusetzen, vorzuwarmen und im Bade zu verteilen, 
wird die Ofenmsnnschaft entlastet, die Hitzen- 
dauer verkiirzt, die Ofenleistung und das Aus- 
bringen wesentlich erhoht, vor allem aber die Er
zielung des jew eilig  gewiinśchten Kohlungśgrades 
weitgeliend gesichert.

Bei der Preisgestaltung von Spiegeleisen und 
Ferromangan in den letzten Yorkriegsjahren und bei 
den damaligcn Erzergungskosten yon fliissigem  
Tho ma sfluE eisen konnte sogar ernst erwogen werden, 
ob es nicht vorteilhaft sei, durch Auflosen von 
Ferromangnn und Kohlenstoff im Flufieisen fiir den 
Eisengebrauch synthetisches Spiegeleisen zu erzeugen. 
Denn wenn man die Gewichtseinheit Mangan in 
Ferromangan und im Spiegeleisen gleiclr  hoeh be- 
wertet, so stellte sich damals die Eiseneinheit des 
im Spiegeleisen enthaltenen Eisens, voii dem' es 
etwa 85%  mitfiilirt, mitunter mehr ais doppelt- 
so hoch, ais im fliissigen Thomasflufieisen, das man 
aufierdem gleich in geschmolzenem Zustande hat, 
so dafi auch an Einschmelzkosten noch gespart:
werden konnte.

D ie Herstellung vón Kohlenstoffeisen fiir diese 
und ahnliche Zwecke geschah urspriinglich in einem
3,5 t uinfassenden Elektroofen, der mittels flussigen- 
Thomasflufieisens beschickt wurde und in dem ge- 
mahlene Elektrodenkohle unter Zusatz von etwas 
Kalk aufgelost wurde. Es ist hierbei sórgfiiltig darauf 
zu acliten, dafi nichts fo n  der Thomasschlacke in den 
Ofen liineingeriit, um jegliche Riickphosphorung des 
Eisenbades zu vermeiden. D ie gemahlene Elektroden
kohle enthielt zwar so gut wie gar keinen Phosphor 
(0,008% ), dafiir aber 1,11%  Schwefel. D ie nach 
der erfolgten Kohlung zuletzt abgezogene Schlacke 
enthielt beispielsweise 1,09%  P, 3,58%  Mn O, 
49,46 % CaO und 0,44 % S, und das erhaltene Eisen 
3 bis 4%  Kohlenstoff. Abb. 1 gibt das Gefiige eines 
solchen im Elektroofen mit fliissigem Einsatz ei- 
zielten Kohlenstoffeisens von der Zusammensetzung
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0 ,0 3 %  Si, 0 ,5 6 %  Mn, 0 ,0 8 %  P , 0 ,0 4 0 %  S und  
3 ,52%  C w ieder. D ie in  Form sand  abgegossenen 
Masseln zeigten d ich tcn  B ruch  un d  gleichformiges 
Gefiige; der gesam te K ohlenstoff fand  sich in  ge- 
bundener F o rm  vor. A uch durcli E inśehm elzen von 
K le inschro tt gelang es, im  E lek troofen  Kohlenstoff- 
eisen zu erzielen; so zeigt z. B. Abb. 2 das Gefiige 
Yon K ohlenstoffeisen m it 2 ,6 5 %  C, das durch 
Einśehm elzen von  Loclibutzen und sonstigem  w ęichem  
K leinschro tt e rha lten  w urde. D as A rbciten  n u t 
ka ltem  E in sa tz  is t jedoch infolge des holien Strom - 
verbrauclis beim  E inśehm elzen zum eist unw irt- 
schaftlicli, u n d  fiir  groBere S tahlw erke is t die Be- 
schickung des Ofens m it  fliissigem  E in sa tz  das 
Gegebene.

D am it w ar zw ar ein W eg zur K ohlung von  FluB- 
eisen gewiesen, da aber n u r e in  3,5 t  fassender Ofen

5 t  S ch ro tt w urden  no eh 400 kg zehnprozentiges 
Ferrosilizium  zugesetzt. E s gab  auBerordentlich 
v iel Sehlacke, etw a das D reifache der ublichen. 
D ie Schlacke w ar sauer u n d  se tz te  sich zusam- 
m en aus 4 4 %  S i0 2, 3 3 %  CaO u n d  2 0 %  (A 1A  
4- F e ,0 3).

D er erste A bstieh  (5 t)  h a tte  folgende Zusammen- 
se tzung : 0 ,7 5 %  Si, 0 ,2 2 %  Mn, 0 ,2 1 %  P , 0 ,12%  S 
un d  2,80 %  C, der B ruch  w ar weiB. D as eingesetzte 
Ferrosiliz ium  fand  sich zu 95 %  im  A bstieh. Etw as 
Silizium  fand  sich noch in  dem  nachsten  Abstieh 
vor, so daB der A bbrand  n u r ganz gering w ar. E ine 
w eitere G ieht w urde oline Z usatz  von Ferrosilizium  
m it etw as m elir K alk  eingeschm olzen un d  erst beim 
A bstieh m it 50 kg 75 prozentigem  Ferrosilizium  in 
S ttickform  in  der P fanne verse tz t. D ie Schlacken- 
m enge u n d  ih re  Z usam m ensetzung w ar w ie vorher.

h ierfur zur Y erfiigung s tan d , der auB erdem  infolge 
der K riegsvcrluiltnisse n ich t im m er m it geniigenden 
S trom m engen verso rg t w erden konn te , so m uBte 
nach einer anderen  H erstellungsw eise gesucht werden.

N ach den landlaufigen Y orstellungen iiber das 
H ochofenverfahren w ird  angenom m en, daB die aus 
dem E isenerz reduzierten  E isenpartikelclien  und  
Eisentriipfchen beim  D urclisickern durch d ie  weiB- 
gliihende K okssaule K ohlenstoff auflosen un d  so sich 
m it K ohlenstoff sa ttigen . Aelmliches geh t wohl auch 
beim  E inśehm elzen von  F luB eisenschrott im  Kuppel- 
ofen vor sich. U m  sich h ieritber ein klares B ild 
zu verschaffen, w urde eine groBere Beilie Sehmelzun- 
gen in  R om bach durchgefiilrrt. H ierzu w urde ein 
gew ohnlicher G ieBerei-Kuppelofen, der au f  etw a 
95 cm D urchm esser m it  R adia lste inen  (Sayn) zu- 
geste llt w ar, benu tz t. D er Ofen w urde m it 2000 kg 
Koks bis 20 cm oberhalb der D iisen gefiillt. N ach 
dem  A nblasen w urde  noch etw as K oks u n d  160 kg 
g ebrann ter K alk  zugegeben. D araufh in  w urde der 
Ofen m it je  500 kg X ' $ 1 1  ri-form igem  S chro tt, 
90 kg Koks un d  30 kg K alk  begichtet. M it den ersten

D er A bstieh w urde in  drei M asselbetten a, b  und c 
vergossen, d ie einzeln u n te rsu c h t w urden, um  den 
G rad der H o m ogen ita t festzustellen . D ie Analysen-
ergebnisse w aren :

SI Md p s O
% % % % %

a 0,60 0,15 0,11 0,12 2,90
b 0,67 0,16 0,16 0,11 2,95
c 0,70 0,22 0,13 0,11 2,70

D a beim  w eiteren  B lasen der B lechm antel des 
K uppelofens etw a 50 cm oberhalb  der Diisen stark 
ro t  w urde, m uBte das Schmelzen unterbrochen 
w erden. D er Ofen w urde d arau fh in  s t a t t  m it Dinas- 
m it S cham ottesteinen  (G ieB pfannenąualitat) zu- 
geste llt, der K okssatz vergróBert, die Gichten ver- 
k le inert, d am it die B eriihrungsflachen zwischen dem 
E isen  u n d  dem  K oks groBer w erden; auch schien es 
zweckmaBig zu sein, n icht. g a r zu leichten Schrott zu 
nehm en, da dieser, e inm al in  der Schmelzzone an- 
ge langt, zu sclm ell abscluu ilz t u n d  n u r  kurze Zeit in 
B eriih rung  m it dem  K oks b le ib t. D er bcnutzte  Koks 
en th ie lt 8,74 %  Asche m it 31 %  Kieselsaure und 
0,5 %  Phosphor.

Abbildung 1. Kohlenstoffeisen aus dem Elektroofen.
Charge 4. 26. Febr. 1914. Perlit-Zementit.

3,52 o/o C, 0,03 o/o Si, 0,56 o/0 Mn, 0,079 o/0 P , 0,04 o/0 S.

Abbildung 2. Kohlenstoffeisen aus dem Elektroofen.
Charge 1. 1. Febr. 1914. Perlit-Zementit. 

2,650/0 C, 0,32o/o Si, 0,56o/o Mn, 0,145o/o P, 0,0-16o/o S.
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In dem so neu zugestellten Ofen konnten in 
einer Schichtdauer etwa 25 t Kniippelenden um
geschmolzen werden, die in 8 Abstichen vergossen 
wurden. D ie Abstiche 1, 2, 7 und 8 wurden m it je 
240 kg lOprozentigeni Ferrosilizium im Ofen, die 
Abstiche 3 bis G m it je 35 kg 75prozentigem Ferro
silizium  in der Pfanne versetzt.

D ie Abstiche wiesen folgende Zusammensetzung 
auf:

Nr. Si Mn P S 0
% % % % %

1 0 ,8 2 0 ,2 2 0,12 0 ,30 2 ,75
2 0 ,5 2 0 ,2 9 0 ,13 0 ,27 3,20
3 0 ,8 4 0 ,19 0 ,13 0,22 3,20
4 0 ,8 4 0,17 0 ,12 0,18 2 ,70
5 0 ,8 0 0 ,2 0 0 ,2 0 0 ,24 2,90
0 0 ,7 9 0,18 0,14 0,21 3,35
7 0 ,5 3 0 ,25 0 ,08 0,17 3 ,20
8 0,30 0,25 0 ,0 8 0,17 3,15

Die Schamottezustellung des Kuppelofens war 
so stark abgeschmolzen, daB an manchen Stellen 
des Ofens das feuerfeste Futter kaum noch 15 cm 
betrug. D ie so geringe Haltbarkeit der Zustellung, 
der hohe Koksverbrauch und vor allem die Zunahme 
des Schwefelgehaltes trotz der reichlichen Kalk- 
zugabe lielien diesen Weg ais wenig aussichtsvoll 
erscheinen, trotz der bei der damaligen Preislage 
erschwinglichen Umwandlungskosten und trotz der 
yerhaltnismaBig einfachen Arbeitsweise m it bereits 
vorhandenen und in ilirem Wirkungsgrad gut be
kannten Vorrichtungen.

Der Hauptverbrauch an Warme, d. h. in diesem 
Falle der hohe Koksverbrauch, wird bei solcher 
Herstellung von GieBereiroheisen durch Umsehmelzen 
von Schrott durch dessen schwere Sehmelzbarkeit 
verursacht; anderseits bewirkt gerade der hohe

Abbildung 3.
Weiohes Tliomas-FluCeisen mit 0,07 % C. 26. Marz 1915.

D ie Schlacke floB sehr reichlich, wenn auch nicht 
ganz so w ie bei der vorhergehenden Schmelzung. 
D ie beim Abschmelzen des fiinften und des siebenten 
Abstichęs aufgefangene Schlacke enthielt:

„  SiO* Nr. CaO Pe<Os AhOs
% % %

5 35,6 24,0 22,6 18,3
7 40,1 27,8 12,2 18

Da das Eisen in der Pfanne mitunter etwas 
steif zu sein schien, wurden in jede GieBpfanne fiinf 
W iirfel Aluminium (gegen 400 g) zugesetzt. Das 
Eisen vergoB sich ohne Schwierigkeit und fiillte die 
Formen gut aus.

Der E insatz setzte sich w ie folgt zusammen:

26-1 Eisenschrott 1 t  Ferrosilizium 10 %ig
11 t  Koks 140 kg „  75 %ig
2 t  Kalk - 4 kg Aluminium.

Fiir dic Bedienung des Kuppelofens und zum 
Aufladen des Schrotts sind Lohne fiir 14 Yoll- 
schichten anzusetzen, auBerdem noch Formerlohne 
fiir die Masselbetten und Lohne fur das Zerschlagen 
und Abfahren der Masseln.

4.
Yersuchsschmclze mit 0,07% Si, 1,95 o/o C.

Koksverbrauch die Schwefelaufnahme. Wiirde sich 
der Koksverbrauch erheblich verringern lassen, so 
wurden m it einem Schlagealle diese Fehler, Schwierig- 
keiten und Nachteile verschwinden. Nun verfiigen 
die Stahlwerke iiber fliissiges FluBeisen. Wiirde man 
daher, sta tt Schrott einzuschmelzen, den Kuppel
ofen m it fliissigem FluBeisen begichten, so wurde man 
den Kuppelofen von der ganzen Einschmelzarbeit 
entlasten und ilun nur noch die Kohlung des FluB- 
eisens uberlassen. Auf diesen Gedankengang griindet 
sich die nun zu beschreibende Arbeitsweise. D ie  
ersten Versuche wurden in einem stehenden Rohr 
von etwa 2 m Liinge und 1 m Durchmesser durch- 
gefiihrt. Das m it einer Lage Pfannensteine aus- 
gemauerte Rohr war m it einem Boden und Abstich- 
locli versehen. Vor jedem Versuche wurde im Rohr 
Feuer angemacht, dann das ganze Rohr m it Koks 
gefiillt und der Koks vom  Abstichloeh aus moglichst 
heiB geblasen. Bei geschlossenem Abstichloch wurde 
dann das in ublicher Weise fertiggeblasene Thomas- 
fluBeisen durch den AuslaB der GieBpfanne auf die 
im Rohr befindliche gliihende Kokssaule gegossen.
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D am it sieli im  K oks keine T ric lite r bilden, w urde die 
GieBpfanne w ahrend des GieBeus leicht geschw enkt 
und  in  den G ieBstrahl dauernd  K oks eingeworfen. 
E ntw eder w ahrend  des GieBeus oder schon vorher 
w urde zwisehen den K oks m itu n te r  etw as Ferro- 
siliz ium  u n d  auch M engan zugegeben. E tw a  5 m in 
nach  B eendigung des EingieBens von 5 bis 6 t  FluB- 
eisen w urde das Ą bstichloch durchgestoBen vnd  das 
E isen in  d ie  M asselbetten geleite t. D as erhaltene 
K ohlenstoffeisen w urde besonders so rg fa ltig  n ieh t nur 
chemiseli, sondern auch  m etallógraphisch gepru ft, 
g a lt es doch in  ers ter L inie festzustellen, ob der 
gesam te  K ohlenstoff m it dem  E isen ta tsach lieh  legiert 
un d  n ieh t etw a zum  Teil w enigstens d;.rin m eehanisch 
eingeschlossen sei.O

Abbildung 5. Yersuchsschmelze m it 0,6o/o Si, 1,7o/o C. 
13. Mai 1915.

Abb. 3 zeig t einen geiitzten Schliff von gewolm- 
lichem FluBeisen m it 0,07 %  C, die Abb. 4 bis 8 
geben das Gefiige einiger A bstiche von K ohlen
stoffeisen wieder, das in  der geschilderten Weise 
gewonnen w urde  u n d  folgende Zusam m ensetzung 
aufw eist:

Si Mn P S C

(Abb.
% % % % %

■i) 0,07 0,24 0,05 0,08 1,95
( 5) 0,60 0,53 0,15 0,08 1,70
( „ 0) 0,8 0,58 0,19 0,09 1,70
( ,, 7) Sehliff Nr. 6 auf etwa 800° erkitzt

und abgeschreckt
( >. 8) 0,36 0,53 0,10 0,08 2,52

K ein einziger der w ełen, m itte ls  der geschilderten 
B ehelfseinrichtung im  Z eitraum e von etw a 8 Mo na ten  
gekoh lten  E isenabstiehe en th ie lt auch  n u r Spuren 
von m echanisch eingeschlossencm K ohlenstoff, viel- 
m ehr ausschlieBlich gebundenen K ohlenstoff. D as 
E isen zeigte m artensitisches Gefiige i n d  w ar auBer- 
o rdentlich  ziihe.

M itun te r t r a t  eine E rhohung  des Phosphor- 
gehaltes auf. D ie eingehende U ntersuchung  des 
ganzen Yorganges u n d  aller m itverw endeter Stoffe 
zeigte, daB die Phosphorzunahm e entw eder au f den

B irnenausw urf, der m it dem  im  Thom asw erk lagern- 
den Koks, oder au f die Thom asschlacke, die mit 
dem E isen h ineingeraten  w aren, zuriickzufiihren war.

D ie hierbei gew onnenen E rfalirungen  gipfelten 
darin , daB m oglichst heiB gearbe ite t werden muB; 
daB also einerseits das b en u tz te  FluBeisen gu t diinn- 
fliissig sein und  anderseits die K okssaule nach Mog- 
lichkeit in ih rer ganzen H ohe recht, gliihend gehalten 
werden muB. W erden diese beiden Bedingungen ein- 
gehalten , so is t  keine Gefahr, daB etw a das Flu£- 
eisen innerhalb  der K okssaule im  Ofen einfriert. Sehr 
z u s ta tte n  kom m t hierbei der U m stand , daB m it der 
A ufnahm e yon  K ohlenstoff die E rstarrungstem peratu r 
des E isens im m er n iedriger w ird , d. h. daB bei 
gegebener T em peratu r das E isen im m er diinnfliissiger

Abbildung 6. Yersuehsscbmclzo mit 0,8 o/o Si, 1,7 o/o C. 
1. Jan i 1915.

w ird . So lieg t d ie Schm elztem peratur des reinen 
E isens bei etw a 1530°, des E isens m it 0 ,1 %  C bei 
1475°, m it 0 ,3 %  C bei 1455°, bei 2 %  C sink t die 
S chm elztem peratur au f 1310°, bei 3 %  C au f 1250° 
und  bei 4 %  C g a r au f 1150°. Je  m ehr Kohlenstoff 
das E isen aufgenom m en h a t, desto weniger besteht 
daher die G efahr des E infrierens.

N ach diesen G esich tspunkten  w urde in  der Niihe 
des GieBpfannengleises ein  Schaehtofen errichtet, 
der auBerlich einem  K uppelofen alm lich war.1) In 
der H ohe der B egichtungsbuhne wkar der Ofen einer
seits m it einer groBen B egichtungstiir, durch die 
K oks v o n  der A rbeitsb iihne  ans zugegeben werden 
konn te , u n d  au f der entgegengesetzten Seite niit 
einer E inguB rinne fu r das fliissige FluBeisen ver- 
sehe i. D er Ofen w ar m it zwei R eihen Diisen und 
O elbrennern a u sg e s ta tte t, du rch  die W ind zu'm 
H eiBblasen des Kokses, oder bei B edarf auch Teer. 
zugefiih rt w erden konn te . D em  Ofen w ar ein Vor- 
herd yon etw a 25 t  Fassungsraum  yorgebaut; avch

Ł) Bei der Ausbildung und Durchfuhrung des Ver- 
falirens bsteiligtcn sieh in hervorragcnder Weise Stahl- 
werkschęf W. S c h e m m a n n , Betriebsleitcr Dr. H. W eise 
und Cnefehemiker Iv. W ilke .
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dieser Yorlierd konnte durch zwei starkę Teerbrenner ZufluBrinne des Sćhachtofens bei geschlossener Be-
beheizt werden. Yor dem*Abstichloch des Yorherdes gichtungstiir entleert. Das Eisen sturzte durch dic
lag das GieBbett. Infolge beschriinktcr Raumver- Kokśsaule hiudurch in den Yorherd, wo es sich durch-
hiiłtnisse konnte das GieBbett hochstens 15 t fassen, mischte. Je nach der dort herrschenden Temperatur

Abbildung 8. Versuchsschmelze, mit Koks gekohlt, 

mit 0,360/0 Si, 0,08o/n S, 2,52 o o C.

Schacht ab, in dem der wiihrend dieser Zeit durch 
die Begichtungstiir aufgegebene Koks angeblasen 
wurde. Sobald der Vorherd und die Kokssaule, die 
bis zur Begiohtungstiir reichte, heiG genug erscliienen, 
wurde das erste verfiigbare Thomaseisen im Giefi- 
wagen herangefahren, die Pfanne von einem GieB-
L-rn n  ł i f łn ł i r r n łm l- in n  m u l  1 t i  rrc n m  Tt”i r m n ł i  i n  fl i a

Abbildung 10. Yersuchsschmelze, mit Holzkohle gekohlt, 

mit l,13o/o Si, 0,040/0 S, 1,950/0 C.

floB. Aber selbst in  solchen Fallen war das er
haltene Kohlenstoffeisen annahernd gleichmafiig ge
kohlt, und der Unterschied im Kohlenstoffgehalt 
zwischen der ersten und der letzten Massel be
trug nur 0,2 %. Sobald das Eisen in das Massel- 
bett vergossen war, konnte m it dem Nachfiillen
f ln a  O f o n c p l m n l i t n c  I s tH rd n u  PTI w w r l p n  l i n r l  f l o r  O f a n

Abbildung 7. Yersuęhsschinelzc vom 1. Juni (Abb. 6) 
mit 1,7.o/o C, 0,8o/o Si, gehartet und abgesehreekt.

und dementsprechend muBten die einzeinen Gichten 
bemessen werden.

Der g:nze Arbeitsvorgang spielte sich folgender- 
maCen ab: Man begann m it der Beheizung-des Y or
herdes: die Yerbrennungsgase zogen durch den

Abbildung 9. Versuehssehinelze, mit Holzkohle gekohlt, 
mit 0,06 o/o Si, 0,04 o o' S, 1,90o/« C.

tind dem .Fertigzustsnd des GieBbetts verblieb das 
Eisen kiirzere oder langere Zeit im Yorherde. In 
einigen Fallen vollzog man die Kohlung bei offenem  
Abstich des Yorherdes, so daB das Eisen sich im 
Yorherd nicht ansammelte, sondern ihn nur durch-
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w ar dann  fu r den naclisten E in sa tz  aufnahm e- 
fahig.

D as au f diese W cisc m it K oks gekoh lte  E isen 
en th ie lt m eist gegen 2,6 b is 2,8 %  K ohlenstoff und  
entsprach  dem sogenann tenkoh lensto ffarm en  Spezial- 
eisen. N achstehend einige A nalysen des bei diescr 
A rbeitsw eise erhaltenen  K ohlenstoffeisens:

Si Mn P s 0
0//o % % % %

0,04 0,27 0,08 0,08 2,54
0,24 0,36 0,07 0,08 2,74
0,14 0,37 0,12 0,0S 2,80

D ie auB erordentliche Ziihigkeit der so erhaltenen
Masseln is t  wolil darau f zuruckzufiihren, daB m an 
es liier m it einem bei verhilltnism aBig niedriger 
T em peratu r gekohlten E isen  zu tu n  ha t. D iese E r- 
keim tn is fiih rte  dazu, das V erfahren auch auf die E r- 
zeugung des edelsten b is je tz t im  H ochofen gew onne- 
neuGieBereiroheisens, des k a lt erblasenen H olzkohlen-

D er im  Schaehtofen erzeugte R om baclier Holz- 
kohlenroheisenersatz en th ie lt in  der Regeł 3 bis 
3 ,5 %  K ohlenstoff. A bb. 12 veranschaulicht das 
typische Gefiige solcher im  Schaehtofen gekohlter 
E insiitze; die Zusam m ensetznng der liier besprochenen 
A bstiche w ie einer A nzahl anderer, in  der gleiehen 
W eise erzielter w ar w ie fo lg t:

Si Mn P s 0

(Abb.
% % % - % %

9) 0,06 0,49 0,11 0,04 1,90
( „ 10) 1,13 0,03 0,15 0,04 1,95
( ID 3,54 0,45 0,15 0,02 2,55
( » - 12) 1,00 0,47 0,14 0,04 3,05

0,05 0,30 0,09 0,06 3,56
0,19 0,75 0,12 0,02 3,25
0,08 0,36 0,07 0,02 3,20
0,18 0,58 0,05 0,03 3,30

, 0,08 0,41 0,08 0,06 3,40
D ie erhaltenen Masseln waren m eist blasig

auB erordentlich  zahe. In dem  H andbuch  der Chemie

roheisens, auszudehnen, indem  die K oksbeschickung 
des Schachtes durch  H o lzko lilea lle inoder dureh  Holz- 
kohle m it etw as K oks verm isch t e rse tz t w urde.

Auch d ie  K ohlung m it H olzkohle w urde zuerst 
eine Z eitlang in  dem  oben geschilderten R ohr m it 
E insa tzen  von  4 b is 6 t  durchgefu lirt. E in e  genaue 
B e trach tu n g  des Gefuges der A bstiche nach  Abb. 9 
und  10 m it  dem  dunklen  P e rlit , hellen Z em entit und  
den im  P e rlit eingeschlossenen halb- oder v ierte l- 
dunklen F e rritk o rn e rn  zeigt, daB das so gewisser- 
mafien „ k a l t"  gekohlte  E isen gleichzeitig  a Ile drei 
M odifikationen des E isens nebeneinander en tha lt. 
M oglicherweise lieg t h ierin  die E rk la ru n g  der so 
geschatzten  E igenschaften  des H olzkohlenrolieisens, 
nam en tlich  seiner ausgezeiclm eten B earbeitungs- 
fah igke it bei holier F estigke it u n d  Z iihigkeit. Abb. 11 
zeigt das Gefiige eines holier siliz ierten  u n d  m it H olz
kohle gekohlten  E isenabsticlis; bei demselben fallen  
die feinen G raph itadern  au f, tro tzd em  der G esam t- 
kohlenstoff n u r 2,55 %  b e tra g t.

von G r a h a m  - O t to  fin d e t sich eine Angabe iiber 
die „zeitw eilig  u n te r  besonders giinstigen Verhiilt- 
nissen erblasenen" Holzkohlem -oheisenarten, die die 
Bezeichnungen „luckiges- und  blumiges FloB“ fiihr- 
te n  u n d  2 bis 4  %  .K ohlenstoff, bis 0,8 %  Silizium 
u n d  0,2 b is 4,5 %  M angan entiiielten . „D ie Farbę ist 
grauweiK. bis silberweiB, d ie T e x tu r kornig bis kornig- 
b la tte r ig , haufig  m it B lasem aum en durchsetzt, die 
H a r tę  groBer ais d ie  des S t a h k “  Diese Schildertmg 
tr i f f t  genau au f den R om bacher Holzkohlenroheisen- 
ersa tz  zu, u n d  zw ar n ieh t n u r in  bezug auf die 
chem isehe Z usam m ensetzung, die hervorragenden 
m echanischen E igenschaften  u n d  den unansehnlichen 
porigen B ruch, sondern  auch au f  die Zusamraen- 
setzung des Gefuges. So konn ten  gelegentlich der 
U ntersuchung eines der ersten im  Schacht m it 
H olzkohle gekohlten  A bstiche, dessen Gefiige durch 
die Abb. 12 wiedergegeben is t, beim  Zerkleinern der 
A nalysenprobe in  der Stam pfm aschine die groben 
B la ttchen  von den viel feineren Kornern ge-

Abbildung 11. Versuchssclimelze m it Graphit-Adern, 
5. Juli 1915, mit 3,54o/0 Si, 0,02o/o S, 2,55o/o C.

Abbildung 12. Typisclies Gofiig-e des Rombacher IIolz- 

kohlenroheisenersatzcs'mit l,0°/o Si, 0,04o/o S, 3,05°/o C.



30. Ju n i 1921. SynthetiscTie Herstellung von Gieflereirohcisen. Stahl und Eisen. 887

trennt und fiir sich untcrsucht werden. D ie fei- 
neren Korner enthielten 0,47 % Mn, 0,18 % P 
und 2,92%  G. Die Blattchen zeigten fast die 
gleiche Zusammensetzung, und zwar 0,48 % Mn, 
0,14 % P und 2,88 % C.

Soweit bekannt geworden, ist man auf anderen 
Werken, denen die Benutzung des Yerfahrens zeit- 
weilig bewilligt wurde, nicht iiber die ersten Anlaufe 
hinausgekommen, so daB die Arbeitsweise auf die 
Rombacher Iliittenwerke beschrankt blieb. Beziiglich 
Verwendbarkeit des Rombacher Holzkohlenroheisen- 
ersatzes fiir hocliwertigen GuB 
sind von 5)t.»S"0- &  F ic h tn e r  
bei der Maschinenfabrik Augs- 
bu rg-N ii rnb erg Verg 1 ei ehsu nt er- 
sucliungen m it schwedischem  
Holzkolilenroheisen durchgefiihrt 
worden. Der hieriiber erstattete  
Bericht is t nachstehend in seinen 
Hauptteilen wiedergegeben:

Verglelchsversuehe zwischen Rom
bacher Spezialrohelsen und schwe- 
dischem Holzkohlenroheisen S. L.

A n o r d n u n g  u nd  D u r c h - 
f i ih r u n g  der V e r g le ic h sv e r -  
su ch e . Um den Wert der bei
den Roheisensorten gegeneinan- 
der festzustellen, wurde, damit 
nicht langwierige Betriebsver- 
suche m it zweien aus der einen 
und aus der anderen Roheisen
sorte gegossenen, im Betriebe 
hochbeanspruchten GuBteilen ge
macht werden muBten, ein Ver- 
suchsprogramm aufgestellt, das 
sich auf die rergleicliende Prii- 
fung der Festigkeit, Absćhrek- 
kung und Lunkerung sowie def 
chemischen Gehalte der her- 
gestellten Proben erstreckte. Zu 
diesem Zweck wurde eine Gat- 
tierung fiir Qualitatsmaterial gewahlt. Diese 
wurde dreimal erst m it schwedischem Holzkohlen
roheisen (Markę S. L.) und dann dreimal mit Rom
bacher Versuchsroheisen heruntergeschmolzen. Der 
ver\vendete Prozentsatz der beiden Spezial-Roheisen- 
sorten betrug bei den ersten sechs Yersuchen je 20%. 
Bei den weiteren Verśuchen wurde der Prozentsatz 
um je 10 % erholit. D ie Ergebnisse zeigt Zahlen
tafel 1.

Von diesen Gattierungen wurde an jedem GieB- 
tage ais erste Schmelzung je 1 t  herabgeschmolzen, 
und zwar aus unserem kleinsten Kuppelofen mit
3,5 bis 4 t stiindlicher Sclnnelzleistung bei einem 
Satzgewichte von 250 leg. Mit den oben angefiihrten 
Eisengattierungen wurden nun jedesmal Probestabe 
fiir Biege- und ZerreiBversuche sowie 2 Abschreck- 
proben und 2 Lunkerproben griin und getrocknet 
gegossen hergestellt. Aufierdem wurden die Probe
stabe chemisch untersuclit und Kugeldruckproben 
nach Brinell angefertigt. Um moglichst geringe

Schwankungen in den Rohstoffen zu haben, wurden 
fiir die \ rergłeichsversuche ein Wagen H am atit, ein 
in der Analyse dem Rombacher Eisen entsprechender 
Wagen schwedisches S. L.-Roheisen und eine Anzahl
7,6 cm AusschuB-Rohlinge ausgewahlt, von denen 
bei allen 12 Versuchen gemaB dem aufgestęll- 
ten Gattierungsprogramm der Bedarf entnommen 
wurde.

V e r su c h se r g e b n is se . D ie M ittelwerte aus den 
12 Yersuchseigebnissen sind in Abb. 13 graphisch 
wiedergegeben.

Zahlentafel 1. V e rs u c h s -G a t t ie ru n g e n . 
Yersucbs-Nr. G uttirrunę

( 20 % schwedisches S. L.
1, 2, 3 < 36 % H am atit

[ 50 % Granatenbruch

{
 20 % Rombach Ersatz 
30 % H am atit 
50 % : Granatenbruch

{
30 % schwedisches S. L.
20 % H am atit 
50 % Granatenbruch 

f 30 %  Rombach Ersatz
8 < 20 %  H am atit

[ 50 %  Granatenbruch 
f 40 %  schwedisches S. L.

9 |  10 %  H am atit
(  50 %  Granatenbruch 
f 40 %  Rombach Ersatz

10 |  10 %  H am atit
[ 50 %  Granatenbruch 
f 50 %  schwedisches S. L. 
t  50 %  Granatenbruch 
f 50 % Rombach Ersatz 
( 5 0 %  Granatenbruch
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D azu is t  folgendes zu bem erken:

Physikalische Ergebnisse.
B ie g e f e s t i g k e i t .  Dio K urven  der Biegcfestig- 

ke it weichen w enig voneinarider ab, die Fcstigkeiten  
bewegen sieli ansteigend  von 32 kg/m m 2 bis 
42 kg /m m 2. D ie Festigkeitsw erte  der G attierungen  
m it R om bacher V ersuchsroheisen liegen etw as lioher 
ais die der G attierungen  m it S. L .-Robeisen.

D u r c b b ie g u n g .  D ie W erte  der D urchbiegung 
der beiden Y ersućhsreihen sind  so g u t wie gleich und  
bewegen sich im  M itte l zwisclien 10 und  13 mm.

Z e r r e iB f e s t ig k e i t .  D ie W erte  der ZerreiB- 
festigkeit.en sind  im  allgem einen n ieb t hocli u n d  be
wegen sich zwisehen 13 und  21 kg /m m 2. Aueh liier 
liegen, w ie bei der B iegefestigkeit, die W erte  der 
Yersuchsreihe m it R om bacher Spezialroheisen etw as 
lioher a is  d ie  der Yęrsuchsreihe m it schwedischem 
S. L .-Rolieisen. D ie Yersuche N r. 11 u n d  12 konnten  
n ich t durchgefiihrt werdeii, da die P robestabe n ich t 
m elir b ea rb e itb a r w aren.

K u g e ld r u e k p r o b o .  A u d i liier liegen d ie  W erte  
der Yersuche m it R om bacher Roheisen hoher ais die 
W erte der G attierungen  m i t . schwedischem S. L -  
Roheisen. D ie die Yersuche m it R om bacher E isen  
darstellende K urve ste ig t ste il an. F iir die Yersuche 
Nr. 11 und  12 ko n n ten  keine W erte  erhalten  werden, 
da das M ateria ł u n bearbe itbar w ar.

Chemische Ergebnisse.
D ie K urven der beiden Y ersuchsreihen sind, was 

Schwefel-, Phosphor- u n d  M angangehalt angeh t, 
w enig voneinander verschieden, die W erte  bewegen 
sich in  norm alen Grenzen. Abweichend voneinander 
sind die K urven der beiden V ersuehsreihen fiir den 
S ilizinm gehalt. Bei der Versuchsreihe m it schwedi
schem  S. L .-Rolieisen s in k t der Silizinm gehalt von 
1,2 bis 0,8 % ste tig . B ei den ers ten  d re i V ersuchen, 
die gleich sind , la u t au fgestelltem  V ersuchsprogram m , 
betriig t die Schw ankung 2/10 % , ubersch re ite t also 
das zuliissige MaB n ich t. D ie K urve fiir die Yersuchs
reihe m it R om bacher R oheisen lieg t iiber der ersteren, 
der S iliz inm gehalt schw ankt bei den ersten drei 
gleichen Versuchen von 1,22 bis 1,4 % . D ie Schwan
kung yon  1,8/10 %  lieg t dem nach ebenfalls noch in  
der zulassigen Grenze. D er w eitere  V erlauf der 
W erte is t dann s te tig  abnehm end, bis 0,76 %  Silizium . 
D ie V erschiedenheit der S ilizium gehalte lieg t liier wohl 
in dem etw as groBeren A bbrande bei der ersten

Versuchsreihe und  dem nach in  dem  Kuppelofen- 
schm elzgang begrundet. D ie groBte Abweichung 
d iirfte  bei den V ersuchen Nr. 2 u n d  5 sein, wo sie 
etwa 3,4/10 %  b e triig t. Bei den Versuchen Nr. 2 
und 5 s ieh t m an  daher auch  bei der Biege- und 
ZerreiB festigkeit, bei Yersuch 5 etw as hohere W erte 
entsprechend dem etw as giinstigeren Silizhimgehalt.

Lunker- und Abschreckproben.
Yon den Ł unkerproben  zeigen weder die trocken, 

noch die g riin  gegossenen eine L unkerung beim 
U ebergang des śchw achen au f  den sta rken  Quer- 
sch n itt. N ur Versuch N r. 8 u n d  12 weisen bei den 
E inguB trich tern  lunkerartige  S tellen auf, und  żwar 
n u r bei den trocken  gegossenen Proben.

D ie A bschreckzonen sind  a u f  den Abschreck- 
proben  g u t zu erkennen, die A bschreckung steigert 
sich m it ziinehm endem  G ehalte an  S. L.-Roheisen 
und  R om bacher Roheisen im  Laufe der Yersuche, 
so daB bei den le tz ten  Yersuchen d ie Absclireckung 
sich iiber den ganzen K lo tząue rschn itt erstreckt.

S c h lu B fo lg e ru  ng .

Sowohl bei der B eurteilung  des einzelnen Schmelz- 
versuches a is  derjenigeu der ganzen Versuchsreihe 
m it zunehm enden G elm lten an  schwedischem bzw. 
R om bacher E isen  in  der G attierung  w urden Unter- 
schiede n ich t festgestellt. Sow eit diese Versuche 
iiberhaup t in  der F rage  der Verdriirigung eines Eisens 
durch  ein anderes ais maBgebend angesehen werden 
konnen, h a t sich das R om bacher E rsatzeisen dem- 
nach  zunachst a is  vcllig  gleichw ertig  dem schwedi- 
schen H olzkohlenroheisen erwiesen. Auf Grund dieser 
Festste llung  is t daher die Y erwendung des Ersatz- 
eisens im  gróBeren M aBstabe zu empfehlen. E in 
abschlieBendes U rte il w ird  jedoch erst durch ein 
liingeres A rbeiten m it dem Ersatzeisen zum AbguB 
hochw ertiger S tiicke zu erw arten  sein, lim so melir, 
ais das schwedische R oheisen sich beim  dauernden 
Bezug ais sehr gleichmaBig und  regelmiiBig in  seiner 
Git te  erw eist un d  der Beweis einer solchen Gleich- 
maBiglceit der einzelnen L ieferungen der Ersatzm arke 
bei der H erstellung  im  groBen MaBstabe erst'noch  
erb rach t werden muB. Besonders hingewiesen soli 
aber an dieser S telle  noch au f das schlechte und 
loeberige A ussehen des R om bacher Roheiśens werden, 
und  es w are w tinschensw ert, ein Fabrikations- 
verfahren  zu w ahlen, das diesen U ebelstand ver- 
m eidet.

Sehwinden und Lunkern des Eisens.
Yon D irek to r K a r l  S ip p  in  M annheim .

J n  dem u n te r  der gleichen U eberschrift im  Jah re  
19131) erschienenen A ufsa tz  habe ich au f G rund 

des bis dah in  beka nn ten  M ateria ls, insbesondere auch  
in  A nlchnung an  die A rbeit D i e f e n t h a l e r s 2), eirie

!) Sfc. u. E. 1913, 24. April, S. 675/80.
2) St. u. E. 1912, 31. Okt., S. 1813/9; auch sei auf 

meine Besprechung der Hailstoneschen Yersuche, St. u. E. 
1914, 29. Jan., S. 188, verwiesen.

Theorie au fges te llt, die den V organg des Schwindens 
und  L unkerns des E isens veranschaulicht. Wie 
au f so vielen G ebieten, so h a t der K rieg auch in  dieser 
fiir den G ieBereifachm ann so w ichtigen F rage einen 
S tills tand  gebrach t. D ie gegenw artig  im  Vordergrund 
des Interesses stehende F rage, inw iew eit die an- 
scheinend in  v e rs ta rk tem  Ma Be au ftre tenden  Saug- 
erscheinungen beim  GuBeisen ihre Drsache in  dem
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Unistande haben, dafi infolge der Knappheit in 
Erzen Bracheken beim Ilocliofengang yei wendet 
wird, gibt mir YeranLssung, auf den AuŁatz znrttck- 
zu kommen, da eine gew i.se Gefahr vorzuliegen 
scheint, daB Schlusse gezogen werden, die etwas 
an dem Z itl vorbeischieBen, und dadurch itnfrucht- 
bare Arbeit geloistet w iid.

Am Schlusse des angezogenen Aiifsatzes is t  der 
Erwartung Ausdruck gegeben, daB besonders auch 
die Fachgenossen in  der Praxis angeregt Werden 
mochten, an der Klarung der Frage des Schwindens 
und Lunkerns mitzuarbeiten. Die Kliirung der 
Ursachen der Nach-atzerąchcinungen kann und sollte  
nur unter Berucksiehtigung der GesetzmiiBiokeit

Abbildung 1. Anordnung zur innem Kiihlung 

von Gufistiicken.

des Schwindens und Lunkerns im allgemeinen ge 
sucht weiden.

Der N achsatz is t  nach dem heutigen Stand der 
Erkenntnis seinem Weseh nach nichts andere.-. ais 
AuBenlimkerung, im  Gegen. atz  zum Innenlunker; 
nur in der Form, aber niclit in seinem W esen is t der 
Nachsatz —  AuBenlunker —  von der inneren Hoh- 
lung —  Innenlunker —  yerschieden. Wie in dem 
Auf atz Schwinden und Lunkern des Eisens nach- 
gewiesen worden ist, sind die beiden Lunkerformen 
nur von dem Unterscliied zwLchen Erśtarrungs- 
anfang und Erstarrung. ende abhangig. Fallen die 
beiden Punkte ganz oder annahernd zusammen, 
so enfcteht Innenlunker, bei weiterem Abstand der 
Punkte AuBenlunker. Nach den bisherigen Beob
achtungen des Verfassers is t es wahrscheinlich, daB 
noch andere Einfliisse hinzukommen, um die TM- 
gung zum Lunkern zu yęrstarken oder abzuschwachen. 
Dabei is t zu beachten, d iB die e Einfliisse sehr feiner 
Natur sein  miissen, oder daB durch die Yerschiebung 
in dem zeitlichen Zusammentreffen dieser Momeiite 
die sichtbare Wirkung in Form der Lunkerung stark  
beeinfluBt werden kann, denn sonst. ware es uner- 
klarlich, wie z. B. von einer Anzahl gleicher Stiicke 
in einem Formkasten, die aus dem gleichen Ei. en 
vón gleicher Temperatur gegossen werden, m it dem- 
selben Sand geformt und m it gleichbleibendem An- 
schnilt versehen sind, einige Stiicke Nachsatz zeigen, 
wahrend die andern frei davon sind. Diese Tatsache 
gibt sehr zu denken und sollte sorgfiiltig beachtet 
werden.

Ais feststehend darf angenommen werden, daB 
dio Lunkerung in erster Linie von der GroBe des 
Unterschieds zwischen AuBen- und Innentemperatur 
des Stiickes bei seinem Erstarrung.-anfang abhangig 
ist. Ais yerstarkender Gesichtspupkt tritt die hohere 
Schwindung, die yon der Zusammensetzung dos 
W erlotoffs abhangig ist und sich in der Menge und 
Form des ausgeschiedenen Graphits auBert, hinzu. 
Der Unterscliied zwischen AuBen- und Inńentenipe- 
ratur wird um so groBer sein, je starker der Quer- 
schnitt des Stiickes ist. Theoretisch is t die Summę 
aller Lunker, worunter auch feine, dem Auge kaum 
sichtbare Hohlraume zu yerstelienfind, abhangig von 
dem Verhaltnis ta =  Aufientemperatur zu ti =  
Innentemperatur, und dem VulligkeitFgrad, worunter 
ein sich o line Hemmungen bildendor Gefiigezustand 
eines Werkstoffs entsprechend seiner Zusammen
setzung zu vorstehen ist. An dieser Summę 
is t nichts zu andern, nur 
die Summanden konnen 
derart beeinfluBt werden, 
daB sie in ihrer GroBe 
zueinander moglichstgleich 
werden, d. h., daB groBere 
Hohlungen vermieden blei
ben, indem diesclben miig- 
lichst in viele kleine Hoh
lungen' auigeteilt werden.
Unsere Aufgabe mu8 dem
nach darin bestehen, diese 
Einfliisse kennen zu lernen und m it deren 
die ais ein in der Schwindung 
Naturgesetz aufzufassende Lunkerung zu mildern

Tem pero tur//n/e

Abbildung 2. 
Ab!tiihlungskurve.

%

Hilfe 
begriindetes

und ertriigiich zu gestalten. In erster l in ie  gehćirt 
Yermeidung schrofferzu diesen Einflussen die 

Uebcrgange und Abstufangen von Querschnilten. 
Und gerade in die er Riclitung i t  nocli unendlich 
viei zu tun. Auch heute nocli fehlt vielfach dem 
Konstrukteur bei der Formgebung eines GuBstiickes 
das Verstandnis fiir die element;'ren Ybraussetzungen 
in gieBereitechnischer Beziehung, auch heute. trifft 
man noch zuweilen auf eine nicht zu begreifende 
Unbelehrbarkeit des Konstrukteurs in solchen Frggen, 
er lehnt mit einem an Eigen inni grenzenden Wider
stand alle Belehrungsversuche ab und ste llt sich  
einfach auf den Standpunkt, die GieBerei so li sehen, 
wie sie sich mit den Schwierigkeiten abfindet. DaB 
er hinterher doch die Zeche zahlen muB, kommt ihm 
kaum zum BewuBtsein. Und da letzterer Punkt 
den Unternehmer angeht, ware es sein wohlver- 
standenes Interesse, wenn er seinem Konstruktions- 
bureau die notige Beachtung schenken wiirde. Sollte 
er nicht selbst iiber die notigen Erfahrungen rerfiżgen, 
so mogę er jemand m it der Aufgabe betrauen, der 
uber das Notige yerfiigt. Diese MaBnahme lohnt sich 
be-ser ais so manch andere neuzeitliche Ueber- 
organisation von zweifelhaftem Werte.

Die oben erwahnte Volligkeit eines Werkstoffs 
wiirde erreicht werden, wenn man die Erstarning 
vom Innern des Stiickes aus erfolgen lassen konnte. 
Dann wiirde sich Schiclit auf Schicht ohne Hemmung 
auflegen, und die bereits erstarrte Schicht kum  te sich
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von der dałunterliegenden fliissigen Masse iliren 
B edarf an  M ateria ł zur A ufliillffng entnehm en. E in  
au f diese A rt e rs ta rr te s  S tiick  w ird  auch  ein hoheres 
spezifisches Gowicht liaben ais ein S tiick , dessen 
E rs ta rru n g  von  auBen her erfo lg t is t. E ine von 
innen beginnende E rs ta r ru n g  lieBe sich  z. B. p rak - 
tisc h a u sfu h re n  na eh Abb. 1. a  is t  ein durch die Form  
reiehendes R olir, das in  der M itte  zu einer kleinen 
K ugel ausgebildet is t, d ie in  eine ICugelform c ein- 
gelegt is t. D as R o h r is t  a n  eine W asserleitung 
angeschlossen zu dem Zweeke, nacli dem EinguB 
des fliissigen M ateria ls das K ernstUck b abzukiihlen. 
D ie Kii hlung muB so s ta rk s e in , daB die T em peratu r 
im  Innern  der K ugel s te ts  tie fe r lieg t ais die AuBęn- 
tem pera tu r, also etwa nach Abb. 2 ais eine nacli dem

Innern  geneigte gerade Linie. In  W irklichkeit w ird 
infolge der auBen erfolgenden s ta rk e n  Abkiihlung 
s t a t t  der G eraden n u r eine gew olbte Tem peratur- 
Iinie erre ich t. D am it k an n  m an  auch  zufrieden sein, 
w enn n u r der auBere P u n k t am  liochsten liegt. DaB 
es bei kolilenstoffhaltigem  M ateria ł m it Graphit- 
bildung auch  hierbei n ich t ganz ohne Henimungen 
im  Schw indungsYorgang abgeh t, muB erw artet 
w erden, ab e r das E rgebnis w ird  bei einem derartigen 
Y ersuchsstuck  doch d e ra r t sein, daB L unkening 
verm ieden u n d  ein Gefiige m it angenahertem  Vollig- 
ke itsg rad  erre ich t w erden konnte , im  Gegensatz 
zum  Gefiige eines Stuckes von  gleicher Form , das von 
auBen her e r s ta r r t  u n d  das im  K ern  schwam m ig und 
seh r o ft m it ausgesprochenem  L unker g ep aa rt ist.

]Die ^wichtigsten^FluB- und Reduziermittel, in der Metallgiefterei:).

| i e  M etallgieBereifluB- n n d  -re in igungsm itte l 
■“ - '^ la s se n s ic h in d re ig ro B e  G ruppen te i le n : Chloride 
(Ammonium-, Z ink- un d  Ń atriu m ch lo n d ) u n d  Bor- 
yerbindungen (B oroxyd un d  B orax), eigentliche 
R eduzierm itte l (vielfach ais D esoxyder bezsiclm ete 
M etallphosphide, Suboxvde, K arb ide, Boride) und  
schlackendeckenbildende V erbindungen, d ie  bei der 
Sclimelzwiirme des M etalles zw ar verflussig t, n ich t 
aber v e rfliich tig t w erden un d  le ich te r ais das M eta li 
sind , so daB sie iiber seiner O berflache e ine schiitzende 
D eckschicht b ilden. Z u r ' le tz te n  G ruppc zahlen 
Gemenge von  K alk  und  F luB spat, von  K a lk  u n d  
P o tta sch e  u n d  verschiedene M ineralien. D er Ge- 
brauch  dieser M itte l beruht. zum  groB ten T eile  au f 
em pirischen V ersuchen; m etallu rg ische und  sonstige 
w issenscliaftliche B egriindungen w urden m e ist erst 
nach trag lich  au fg es te llt. Ans diesem  G runde is t  eine 
unrich tige , w irkungslose, m itu n te r  sogar schiidigende 
V erwendung solcher M itte l durchaus n ic h t se lten , 
wogegen die der iVi't u n d  M enge n ach  einw andfreie 
A nw endung v ie l elier e ine Seltenheit. is t.

U m  der Sache n ah er zu kom m en, i s t  d ie  A rt der 
zu beseitigenden V erunrein igungen und  ih re  E n t-  
steliungsursache zu e rm itte ln  u n d  dann  d ie  auf- 
tre ten d e  Menge fu r d ie  verschiedenen F a lle  fest- 
zuste llen . E s h a n d e lt sich  in  der H au p tsach e  um  
au s den SchmelzgefaBen stam m ende .F rem dkorper, 
insbesondere S ilizium , E isen  un d  K ohlenstoff in  
gebundener un d  geloster F o rm  sow ie suspendierte  
Oxyde, v o r a llem  K ieselsiiure, ferner um  aus der 
L u f tu ń d  den Y erbrennungsgasen stam m ende F rem d- 
stoffe, vorzugsw eise geliiste, su spend ierte  u n d  an  der 
Oberflache des M etallbades abge lagerte  Sauerstoff- 
und  S tickstoffyerb indungen  sowie geloste Gase 
(H , CO, C 0 2, N , S 0 2, W asserdam pf). Von ihnen  
h an g t sow ohl d ie  B eschaffenlieit der Schm elze 
(Sclnnelzpunkt, O berflachenspannung, F liissigkeits- 
g rad , Z ahigkeit der O berflachenhaut) ais auch  des Ab-

J) Nach Berichten von C. W. H i 11, T. B. T h o m a s  
und W. B. V ie tz  auf der Columbuatagung des Inst. 
of Met.-D,v. 1920, 5. Okt.; Transactions of the American' 
Inst. of Mining and Metallurgieal Bngineers.

gusses (F estigkeit, H iir te , elektrische Leitungsfaliig- 
k e it, spezifisches G ew icht, W arnreausdehnungs- 
koeffizient) b e trach tlich  ab .

D ie physikalischen V eranderiuigen eines M etall
bades durch  Z usatz  eines ch lorlialtigen FluBm ittels, 
w ie A m m onium - oder Z inkchlorid , sind  viel betriicht- 
liclier, ais m an  au f G rund der infolge der Gering- 
fiig igkeit des Z usatzes m oglichen chemischen Vor- 
giinge e rw arten  so llte . D ie K enn tn is des moglichen 
chem ischen Vorganges reicht- zur E rk liiru n g . der 
sonstigen  W irkungen  n ic h t aus. D ie  O berflache des 
M etallbades bedeckt sich  m it  e iner sein  rasch  ent- 
stehenden D ecke, n n d  der F liissigkeitsgrad  scheint 
sich w esentlich  zu verandern . D ie le tz te re  W alir- 
nehm ung b e ru h t ab er v ie lfaęh  n u r  au f  einer Tau- 
schung, da  d ie  en ts tan d en e  D ecke iihnlich w ie ein 
diinnes G um m iliautchen w irk t, das m an  au f die Ober
flache des W asserspiegels in_ einem  GefaBe breitet. 
D ie B ew eglichkeit des W assers erschein t veriindert, 
olm e daB sein  F liissigkeitsg rad  irgendeine Ver- 
iinderung erfuhr. Insbesondere bilden A luminium - 
schm elzen solch irre fu h ren d e  D eckschichten, wo
gegen K upferschm elzen infolge der leichten Los- 
lich k e it des K upferoxyds im  K upfer w eniger dązu 
neigen.

Z ur F estste llung  von i \ r t  u n d  Menge der festen 
V erunreinigungen, die handelsiiblich reines A lu 
m in iu m  aus den GefaBwanden aufzunehm en ver- 
m ag , b rach te  m an  solches A lum inium  in  einem 
H oskin-W iderstandsofen  in  verschiedenen Behiiltern 
au f  e ine  W an n ę  von  750°, r i th r te  n ic h t um, lieti 
aber d ie  T iire  offen, so daB d ie  L u ft freien Z u tr i tt 
zu r Schmelze h a t te .  D ie Yersuchsergebnisse sind 
in  Z ah len tafe l 1 v erm erk t.

B eim  U m sclunelzen von A lum inium  konnen je 
n ach  dem  S chm elzverfahren  m elir oder m inder 
erhebliche Sauerstoffm engen anfgenom m en werden. 
So ergab eineV ersuchsschm elzung von A lum inium  mit 
0,1 %  K upfergehalt m it der gleichen Gewichtsmenge 
von  A lum inium spanen bei yo rs ich tig ste r Behandlung, 
insbesondere Y erm eidung jeden  U m riihrens, Abgiisse 
m it n u r  1 ,3 %  A12 0 3. E in e  z w e i t e  Schmelzung
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Zahlentafel 1. E r g e b n i s s e  b e im  S c h m e l z e n  y o n  
A l u m i n i u m  i n  T ie g e ln  au s  y e r s c h i e d o n e m  

St of f e .

AIsOu
%

Fe
%

Ca
%

Graphit
°//o

GepreBte Staliltiegel 0 ,4 0 ,5 0 0 ,1 2 —

Aeheson- Graphitbloe k 0 ,4 0 ,2 9 0 ,1 0 —
B ixon-G raphittiegel . 0 ,9 0 ,3 4 0 ,1 0 --
Magncsiatiegel . . . 1,3 0 ,3 6 0,13 ---
Tontiegel . . . . .  
Glasierte Pórzellan-

2 ,7 0 ,4 0 0 ,1 0

t i e g e l .....................
Si 0 2-Tiegel (innen m it

7 ,5 0 ,4 5 0 ,1 0 2,8

G raphit geschwiirzt) 14,7 0 ,3 0 0 ,1 0 11 ,0

des gleichen Materials, bei der aber fleiBig gerulirt 
wurde, lieferte Abgiisse m it 10,5 % A l2 0 3. Beide 
Versuchsreihen zeigen, welche Verunreinigungen bei 
Aluminiumschmelzungcn sowohl aus den GefaB- 
wanden ais ans den Gasen und der Luft stammend 
in Frage kommen.

Bei Kupfer-und Kupferlegierungen- Schmelzungen 
spielt die Wasserstoffaufnahme, dereń Menge wesent
lich von den Schmclztemperaturen abhangt, die groBte 
E ollc. E in groBerTeil davon wird allerdings wahrend 
des Erstarrens und. Abkiihlens wieder ausgeschieden. 
Zahlentafel 2 gibt die bei yerschiedenen Sattigungs- 
tempera turen enńittclteri ausgeschieden en Mengen an :

Zahlentafel 2. B ei y e r s c h i e d e n e n  S ii t t ig u i ig s -  
t ó m p e r a t u r e n  a u s  K u p f  e rs e h m e lz o n  a u s g o -

• s e h ie d e n e  Wa s s e r s t o f f m e n g e n .

SiUtigungstemperatur 

° C

Ausgeschk-dener Wasserstoff

mg Je 100 g Metali
yolumeu auf 1 Yol. 

M etali1)

1100 0 ,6 0 0 3 ,3 3
1150 0 ,7 2 5 3 ,4 2
1 200 0 ,8 5 0 4 ,0 0

Ganz ahuliches Verhalten zeigen Kupfer-Zink- 
und Kupfer-Zinn-Legierungen (Zahlentafel 3).

Zahlontafel 3. A us K u p f e r l e g i e r u n g e n  bei  ve r  
s e b i e d o n e n  S a t t i g u n g s t c m p e r a t u r e n  a u s g e  

s o h i e d o n e  W a s s e rs to f fm e n g e n .

%  Cu in Cu-Zn- 
Legierungen

Siittigungs-
teniperatur

mg H 
je  100 g 

Metali

Yolumen auf 
Yolumcn Metali

95 1140 0 ,6 2 3 ,0 0

9 0 1100 0 ,5 2 2 ,2 0

85 1100 0 ,4 7 1 ,80

80 1 100 0 ,4 1 1 ,60

75 1040 0 ,3 4 1 ,20

.70 1000 0 ,1 7 0 ,7 5

65 985 0 .2 5 1 ,0 0

60 975 0 ,3 3 1 ,2 0

55 950 0 ,1 6 0 ,5 0

5 0 930 0 ,0 8 0 ,2 0

45 9 20 0 ,0 5 0 ,1 0

4 0 9 20 0 ,0 2 0 ,0 5

35 91 0 0 ,0 1 0 ,0 3

% Cu in Cu-St.- 
Legierungen

95 1150 0 ,7 0 _
90 1150 0 ,6 0 -

ł )  B e i  760 m m Luf tdruck und 1083" Erstarrungswarmo

Wasserstoff dringt leicht durch die gebrauch- 
lichen Schutzdecken in das Kupferbad; nur Decken 
aus Boroxyd oder aus einem Kalk-Sodagemenge 
bieten einigennafien Schutz; ganz wirkungslos ist 
dagegen eine Kalk-FluBspatdecke. D ie wirksamsten 
M ittel zur Beseitigung von gelostem Wasserstoff 
sind Zinkoxyd odei in Kupfer geloste Kupro- 
oxyde. Andere M ittel haben auch nicht annahernd 
dieselbe Wirkung.

Die ais FluBmittel verwendeten C h lo rv er -  
b in d u n g e n  ZnCl2, N H 4 C1 und Na Cl wirken ent- 
weder auf die M etalloxyde nach den Formeln

Met. O +  ZnCi2 =  Met. CI2 +  Zn O,
Met. 0  +  2 NHjCl =  Met, Cl2 +  2 NH3 +  H 20 ,
Met. 0  +  2 N i Cl =  Met. Cl2 +  Na20,

oder auf die M etalle selbst, nach den Formeln

Met. +  ZnCl2 =  Met. Cl2 +  Za (das Zn legieit sich 
mit dem tibersohiissLen Metalle),

Met. +  2 NHł C1 =  Mot. Cl2 +  2 NH3 +  H2,
Met. +  2 NaCl =  Met. Cl2 +  2 Na (das Natrium 

yerfliiehtigt sieh oder legiort sieh mit dem 
Metalle).

Die landlaufigc Ansicht, daB hauptsachlich 
Eeaktionen nach der Gruppe von Gleichungen statt- 
finden (Verfluchtigung oder Verscmackung der ent- 
standenen Chloride), diirfte zwar in Ausnalnnefallen 
zutreffen, sie konnen aber nicht die ausschbggebende 
Grundlage fiir die Gesamtwirkung derFluBmittelsein. 
Diese Wirkung tr itt so rasch ein, daB kaum Zeit 
yorhanden ist, ein Zusammentreffen der geringen 
FluBmittelmengen m it den iiber die ganze Schmelze 
yerteilten Oxydteilchen zu ennogliclien. Insbesondere 
spricht die Betrachtung des Falles bei Aluminium- 
schmelzungen dagegen. Trotzdem eine cheniischo 
Beeinflussung solcher Schmelzen ganz ausgeschlossen 
ist, wirken ZnCl2 oder N H 4 Cl unmittelbar und 
ausgiebig. Setzt man einem infolge von Verun- 
reinigungen tragflussigen Aluminiumbade oder einem 
heiBen, aber nicht fliissig werden wollenden Brei 
von feinen Aluminiumspiinen eine geringe Menge 
von Zn Cl2 zu, so wird das Bad sofort dunnflussig, 
bzw. die kleinen Aluminiumteilchen im zweiten 
F alle yereinigen sich ohne weiteres zu einer gleich
maBig gut flussigen Schmelze. Der zweite F ali gibt 
die Grundlagen fiir eine Erklarung der FluBmittel- 
wirkung. Man hat es ganz unzweifelhaft m it einer 
O b e r f l a c h e n e r s c h e i n u n g  zu tun, da das FluB
m ittel in  der auBerordentlich kurzeń Zeit seiner 
Wirkung keinen unmittelbaren EinfluB auf das 
Innere der noch nicht yerfliiśsigten Teilchen haben 
konnte. Durch d ie plotzliche Yerdampfung des 
FluBmittels im  Augenblicke seiner Beriihrung mit 
der Oberflachenhaut eines solchen kleinen Teilcliens 
wird diese H aut mechanisch zerrissen und so den 
Teilen die Moglichkeit des ZusanunenflieBens ge- 
freben. Der schlagendste Beweis, daB es sich nicht 
um chemisehe Wirkungen handelt, liegt in der fa t-  
sache, daB Chloraluminium, das gewiB ohne jede 
ehemische Wirkung auf Aluminium oder auf dessen 
Oxyde is t , genau dieselben Wirkungen w ie Zn Cl2 
oder KH4 Cl hat. Eine rein physikalische Erklarung 
der Erscheinung lage auch in  der Annahme, daB ge
ringe Mengen des von der Yerfliichtigung yerflussig-
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tenF luB m itte lsd ieO berflachenhau tchendurch  Losung 
schwachen un d  zur ZerreiBung geneigter machen.

Auch ctw aigc chemisehe R eak tionen  nach der 
zw eiten G lęichungsreihe konnen, tro tzd en i auch  sie 
in  rie lcn  F a llen  e in tre ten  d iirften , keine geniigende 
E rk lansng  fiu- die G esanitheit der W irkungen b ieten. 
Im m erhin is t die F estste llung , bei welchen Tempe- 
ra tu re n  diese R eak tionen  erfolgen, von In teresse 
(Zahlentefeln 4 und  5).

Zahlentafel 4. R ea  k t io n s te m  p c ra  tu r o n  b e i E in -  
w irk u n g  d e r  C h lo r v e r b in d u n g e n  a u f  - d io  

M e ta llo  x y d e .
(Im  Laboratorium  erm ittelt.)

Metalloxyd
Iieaktlun bel 0 C mit

Zn Cl; Nin ci Na Cl

Zn O 
Pb O 
Sn 0 2 
Al, 0 3 
Cu2 O 
Cu O 
F e. 0 3 
Cr2 0 3 
Hochst- 

warm e

450
350
350

keine
550
55Q

keino
keine

1000

400
350
300

keino
350
350
500
500

1000

keine
keine
keine
keine

780—800
900

keino
keino

1000

IChlorent- 
j wicklung

Zahlcntafel 5. R c a k t i o n s tc m p e r a  tu r o n  b e i  E in -  
w irk u n g  d e r  C h lo r v e r b in d u n g e n  a u f  d io  

M e ta lle .
(Im  Laboratorium  erm itte lt.)

Metali
Keaktion lei 0 C -mit

Zn Cis NIIi Cl No Cl

Zn keine 400 keino
Pb 350 350 kcino
Sn 300 300 keine
Al 400 400 keine (?)
Cu 300 350 S50 .
Fe 500 400 1000
Cr 1000 450 1000

Hoelist-
warme 1000 1000 1000 i

vor der E in w irM n g  von Gasen schfttzcn, doeh 
sind sie m itu n te r  auch im stande, M etalloxyde in 
gewissem U m fange zu lijsen, in w elcher H insicht 
besonders B orax- und B oroxyddecken w irksain sind. 
Die W irkung h an g t reeh t be trach tlich  yom  griind- 
liehen b m ru h ren  ab , da eine R eak tio n  n u r bei 
u n m itte lb are r Be. iihrung moglieh is t. Auch die Zeit 
spielfc hier eine w esentliche R olle, da, wenn das 
J re ta ll nachst der Oberfliiche oxydarm er w ird , eine 
D iffusion aus den tiefer liegenden Schichten e in tr i t t .  
Ł ine Probe H andelsalun iin ium  N r.8  w urde u n te r eiuer 
B oroxyddecke u n te r  fleiBigem U m ruhren 30 m in  lang  
m it foigenden Ergebnissen flfissig gehalten :

Al* Oa 
%

Fe
%

Si
%

Cu
%

Ursprungliches Metali 
Nach dem Um--

2,27 1,21 0,25 7,7

schmclzen . . . . 1,70 1,40 0,28 7,7

D er Zweck fliissiger Schutzdecken w ird  hau fig 
niclit erre ich t, da n ic h t n u r viele  der gebrauclilichen 
Decken von W asserstoffgas le ich t durchdrungen

w erden, sondern auch  die W andę der heiBen Tiegel 
fiir W asserśtoff selir durchlassig sind.

D ie R e d u z i e r m i t t e l  ( D e s o x y d e r )  sind in 
ihrem  chem ischen E in flusśe  genau bekann t. Ihre 
W irkung  b e ru h t au f ih re r groBeren Y erw andtschaft 
zum Sauerstoffe, ais den  M etallen  bei den fraglichen 
T em peratu ren  eigen is t. D ie  zu yerwendende Menge 
h an g t von der M enge der \ re runre in igungen  ab. Um 
diesbezi glich M aBstabe zu erlangen, w urde bestes 
K upfer1) au f d ie  G ieE tem peratu r yon  1150° gebraeht, 
das R edu z ie rm itte l z rg e se tz t, rasch  durchgeriihrt 
und  d an n  d ie  Schm elze 20 m in  ohne U m ruhren auf 
derselben T em p era tu r erhalten . D er Versuch gesehah, 
um  einer G asaufnahm e m oglichst vorzubeu.gen, in 
einem elektrisehen W iderstand :o fen . Zahlentafel 6 
ze ig t d ie  m it  yerschiedenen Zuschlagsmengen er- 
z ie lten  E rgebnisse. D ie P rozen tzah len  des Zusehlags- 
m itte ls  entsprechen dem  G eh a lte an  w irksam em  Stoffe 
in  den iib lichen R eduzierm itte ln , berechnet auf 
G rund  der chem ischen Au a łyse, die beiliittfig folgende 
W erte  e rgab : 1 5 %  Phosphorkupfer, 1 0 %  Kupfer- 
siliz ium , 24%  Mi. ngankupfer, 99%  A lum inium , 100% 
Z ink , 100 %  M agnesium , 100 %  B orkohlenstoff.

Zahlentafel 6. W ir k u n g  v e r s c h ie d e n e r  R e d u - 
z i e r m i t t c l  u n d  v e r s c h ic d e n e r  M en g en  d e r 

s e lb e n  a u f  Cuo O.

0,005 %  
ncduktionsmittel 

CW2 O 

%

0,05 %  
Eeduktionsmittel 

CusO 

%

0,5 %  
Reduktionsmittel 

CuaO 

%
Si 0,3 0,0 0,0
P 0,8 0,0 0,0
Mn 0,8 2,0 0,0
Al 2,0 0,0 0,0
Zn 2,0 0,5 Betrachtlich
Mg 1,7 2,0 0,0
B„C 0,1 . 0,0 0,0

D em nach w ar e ine Menge von  0 ,005%  wirk- 
sam er R eduz ie rm itte l in  allen  Fiillen zur ' volligen 
B ese itig m g  des K upferoxydes unzureichend, es 
ze ig te  sieh in  den P roben  auch kein ResttiberschuB 
vom  R ed u zie rm itte l. Bei Z ugaben von 0,05 %  ver~ 
m och ten  Si, P , A l u n d  B 6 C das vorhandene Oxyd 
vo llstand ig  zu beseitigen , auch  zeig te sieli in  der 
P robe kein  R ed u zie rm itte lrest m it A usnahme des 
Phosphors, von  dessen -urspriinglicher Menge noch 
83 ,4%  vorhanden  w aren. Z ugaben von 0,5%  liefien 
n u r beim  Z ink  ,noch be trach tlich e  O xydspuren im 
M etali zu ruck , ohne aber, in i t  A usnahm e des Phos
phors, einen R est des R eduz ie rm itte ls  in  der Probe 
zu h in terlassen .

Ais ein sehr w irksam es R ed u zie rm itte l erwies sieli 
trockenes A m m oniakgas, es bese itig te  nach Durch- 
perlung  der K upfersclnnelze w ślirend  15 m in das 
Oxyd vollstand ig , s a t tig te  sie dafiir aber m it Wasser- 
sto ff, der dann sehr schw ierig  und  n u r m it geringer 
Z uverlassigkeit en tfe rn t w erden koim te.

Auch M etalle sind ais R eduzierm itte l geeignet, 
so red u z ie rt Z ink  das Cu2 O schon bei 450°, Zinn 
bei e iner W anne  zw isehen 600 u n d  800°. Genaue 
diesbeziigliche U ntersuchungen sind  im  Gange.
_____________  C. Irresberger.

1) Highest grade lake copper.
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Praktische Yerfahren zur Form- und Modellherstellung.

Abbildung 2. TJnterteil m it halbangedrehter Lshmschicht.

Dauerform fiir G aserzeu ger-A sch en -  
schiisseln.

VeranlaBfc dureh groBe Auftrage — zunachst. 90, 
spater 200 Stiick — auf rasch zu liefcrnde Gaserzeuger-

Abbildung ]. Quor; chnitt durch eine gieDfertlgo Form.

Aschenschusscbi schuf sich eino amerikanische GieBerei 
eino bemerkcnswcrtc Einrichtung zur Herstellung dieser 
Abgiissc in Dauerformen1). Dio fraglichen Schusscln 
hatten einen Durchmesser you etwa 3660 mm, eine Hohe

gieBfcrtige" Form) lii lit die Gestalt eines solchen GuB- 
stiickes und seiner Rippen deutlich erkennen.

Die Einrichtung besteht aus je einer schweren 
runden Boden- und einer ebensolchen Abdeckplatte 
von 4670 mm (f) und einem dazwischen angeofdneten 

zylindrischen Formkasten von 4370 mm 
lichtc.n Cp m it oberen und unteren Flan- 
schen. Die Verbhidungder einzeinen Fonn- 
teile und ihre Sicherung wahrend des 
GieBens mittels sehwerer Ocsen C, Haken- 
schrauben D und Zwischengliedern E  ist 
der Abb. 1 zu entnehmen. Dio Pfannen 
werden einfacherer Bahnbefórdcrung halber 
in zwei Halften ausgefuhrt, dic mit Seiten- 
flanscheji yersehen werden, um an Ort und 
Stelle miteinander yersehraubt zu werden. 
Man stellt beide Halften in einer gemein- 
samen, m it Lohren auszudrehendeu Form 
her, die um das MaB des Zwisehenrauines 
zwischen den AnschluBflansehen uńrund 

wird. Es kommt darum auf genaue gegenseitige Lage 
der einzeinen Formteile an, zu dereń Sieherung Fiihrungs- 
bolzen angeordnet werden, die sich nach einer Mittcl- 
linie gruppiereti und so yerteilt sind, daB ein unriehtiges 

Zusa.nmenstellen der Teile ausge- 
schlossen ist.

Zum Beginn der Arbeit wird 
eine Grube ausgehoben, die Boden- 
platte eingesetzt und annahernd 
wagcrecht ausgerichtet. Den Form- 
kasten setzt man genau wagerecht 
auf etwa 25 nun hohe Eiscnklotzcher, 
damit zwischen ihm und der Boden 
platte ein freier Sehlitz bleibt, durch 
den beim Trockneu und Giefien 
Dampfe und Gase entweichen 
konnen. Rings .um diesen Sehlitz 
wird ein Koksbett angeordnet und 
mittels einiger eingelegtcr Rohren

yon 914 mm, eine Wandstarke von 21 mm und waren 
iu der Mitte m it einem zyli.ndrisehen Stutzen vcrseheti. 
an den sich am Boden der Schiissoł ein Stern radialer 
Fla.nschen anschloB. Abb. 1 ( Qu?rschnitt durcli eine

!) Nach Pat. Dwyer, Foundry 1920, 15. Juni,
S. 469/72.

nach oben entluftet. Den Rauin zwischen dem Form
kasten und den Grubenwandeti stampft man bis etwa 
zur halben Hohe des Kastens voll. Nach diesen Vor- 
bereitungen wird in das quadratische Loch inmitten der 
Boden piat te eine Drehspindel gesteckt, ein Fuhrungs* 
kopf B (Abb. 2) aufgebracht, mittels Stellschrauben 
unyerruekbar festgeklemmt und daruber ein Dreharm

Abbildung 3. Aufmauem und Abdrehen dos Oberte:lft3.
Abbildung 4. Oberteit wiihrend 

des Wendens frei hiingend.
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geschoben. Die Lehre aelbst ist mittela vier in  einem 
Sehlitze des Dreharmea gleifcendcn Bolzen m it dem Dreh- 
armo yerbunden, so daB sio eich innerhalb .gewiaser 
Grenzen leioht in wagerechtor Richtung yerschieben kann. 
Sie wird durch einon in der Rillo des Fuhrungskopfea 
gloitenden Bolzon wahrend des Drehens selbsttatig gefiihrt 
undfindot an ihrem auBeren Endo am bearbeiteten Form- 
kastenrande weitero Stutzung. Ih r untorcr Arm ist gabel- 
formig gesolilitzt (C in Abb. 2), um sieh genau an dio 
Spindel anschlieBen zu konnen1). Dio Auafuhrung des

Unterteils erfolgt in ublicher Weiss durch Aufmauern 
entsprechender Sohiebten von Ziegelmauerwerk, wobei 
der Absatz A m it oisernen Rahmchen bolegt wird, die 
den spsitor oinzulogenden Kornen zuyorlaasigero Unter- 
lage siohern. Daruber wird oino Sehicht groben Lehms 
und naeh doren Trocltnung cine Schliclitcschicht auf- 
gedrcht.

Man hat davon abgcsehen, fur dio dio Bodenrippen 
bildenden Kerno besondere Marken yorzusehen, und sta tt 
dessen den ganzen Boden zu einer allen Kernen gemein- 
samen Markę ausgebildet. Die Kerno sind an ihrem 
uuteren Ende m it seitlichen Anaatzon vorsohen, dio einon 
genauen AnschluB an den Nachbarkern bowirken. Auf 
diese Weise wordon durch einfaches Aneinandorrcihon 
dor Korne aamtliche Rippen, der mittlere Bodenzylinder 
und der Boden der Schale solbst gebildet. Beim Ein- 
legon der Kerne geht man yon den Tronnungskernen D 
(Abb. 2) aus, die die Teilung der Form bewirken und 
schon vor dem Aufdrehen des Lelimbclages eingelegt 
wurdon.

Das Obertei! bestolit aus der Deckplatte A (Abb. 1) 
und einer zweiton m it diesor durch socha Stutzen S vor- 
bundonen leichteren, durchweg m it spitzen Dubeln 
zum besseren Festhalten des Lehmes versohenen P latte B 
(Abb. 1), dio das Mauerwerk zusammenha.lt. Zwisohen 
den P latten A und B wird zur weiteron Sicherung des 
Gefuges, insbesondero beim Wcndcn dos Oborteils, ein 
Ring F  m it oingemauert. Abb. 3 liiBt die Yorgange beim 
Aufmauern und Abdrehen des Oborteils erkennen. Die 
Spindelbuchse wird m ittels dreicr das 1 m weito-Loch 
in der Deckplatte uberspanncnden FuBe an diesor P latte 
featgeschraubt. Die weitero Erstellung des Oborteils 
erfolgt in  der allgemein ublichen Weise.

Naeh grundlichcr Troeknung beider Teile, dio ver- 
haltnismaBig raach erfolgt, da fu r jeden neuen GuB nur 
die Lehmschichten zu erneuorn sind, logt man im Unter- 
teil die Kerno ein und besetzt sio m it kraftigen Doppel- 
stutzen zur Sicherung gegen den Auftrieb beim GicBe.n. 
Die Kerne miissen sohr genau gearbeitet sein — man stellt 
sie auf gehobelten Eisenplatton hor —, da sio nicht nur 
dio Bodenrippen, sondcrn auch den Bodoń dor Schale 
aelbst zu bildon haben. Inzwischen wurde das Oborteil 
unter Verwendung von Bugeln H  gowendet — Abb. 4 
stellt es im Augenblick des freien Hangens wahrend des

') Eine genauere Beschreibung solcher Lehren- 
einrichtung ist im Geigerschen Handbuche der Eisen- 
■nd StahlgieBerei, 1. Aufl., Bd. II, S. 265, zu finden.

Wendens dar —, um auf das U nterteil gesetzt zu werdon. 
Sowohl am Ober- wie am U nterteil aufgedrehto Sand- 
ringe (x und y in Abb. 1) gewahrleisten guten dichten, 
gegonsoitigen AbsohluB. Die ganze Form wird mittela der 
Oeson und Haken C, D, E  (Abb. 1) gesichert, worauf man 
vior Steiger aufbaut, den EinguBkasten M auf den 
Stutzen H setzt und m it dieaein m ittels IClamnierji K 
(Abb. 5) fest yerbindet. Der Stutzen H  bildet das Ver- 
bindungsglied zwiachen Form und EinguBkasten. Er 
sohlicBt unton an don Dcckkern N an, ist m it feuerfesten 

Steinen ausgemauert und enthillt zwoi EinguB- 
kanale. Zum Schlusse werden zwoi Spannbugel 
P  auf die Form gelegt und m it ihr an den bciden 
Enden durch Schrauben featgemaoht. Wio die 
Abb. 5 erkennon liŁBt, ruhen diese Bugel nicht satt 
auf dor Deckplatte, was sieh auch boi .genauer 
Bearbeitung der Beruhrungsflachon nicht dauernd 
aufrechterhalten lieBo, sondern man stellt die 
notige Druckwirkung durch entsprechende An- 
wendung von Keilen lier.

Naeh dem Gusso wird die Verankerung gelost 
und das Oberteil zugleich m it dem AbguB vom 
Unterteilo abgehobon, wobei die vier Steiger eine _ 
Sicherung gegen das Abfallen dcsAbguases bieten. 
An geeigneter Stelle schlagt man die Eiugusso ab, 
laBt auch den AbguB durch leichtes Klopfon ab
fallen, wondet und kann nun aufs neue mit dor 
Arbeit beginnen.

U nter gewohnlichen Umstiinden brauchte cin 
Form er eine Woche bis zu zehn Tagen, um einen 

AbguB fertig zu bringen, wahrend er m it Hilfo der neuen 
Einriclitung jeden zweiton Tag einen AbguB zu liefern 
vermag.

Klavierplatten - Formerei.
Trotz ihror achoinbar so einfachen Gesfcaltung — os 

handelt eich stets um flachę, m it wenigen leichten und 
niedrigen Bippen versehen© Modolle — bietet die Klavier- 
und Pianoplattenformerei den Gieftern recht erhebliche 
Schwierigkeiten. Hauptsaclilieh handelt os sieh um ge- 
naueste Einhaltung der Normalgewichtc, d. h. der bis zu 
6 mm herabgehenden Wandatarken, um yollstandige Ver- 
meidung jeglicher Verzieliung oder Yerwerfung und um 
leichto Bearbeitbarkoit bei gleichzoitig hoher Festigkeit. 
Eisen von geringeror Festigkeit h a t ausnahmslos ge- 
sprungeno Platton zur Folgo. Die Formerei solcher Plat
ten erfordert darum besondere Erfahrungen und Konnt- 
nisse; ein auf anderen Gebieten noch so gut erfahrener, 
fleifiiger und tiiehtiger Former yermag nicht olmo wei- 
terea gute P latten zustando zu bringen, er muGsieh erst 
mit einer Menge kieiner Kunstgriffo vertraut maehen. 
Aus diesem Grunde und infolge dor stets gleichformigen 
Arbeit einen Tag um den anderen bietet die IClavior- 
plattenformerei wenig Anreiz, weshalb sieh ihr yerhiiltnis- 
miifiig wenig Former gewidmet habon. 5Ian iat in solchen 
Betrieben darauf angowiesen, sieh die Former selbst her- 
anzuziehen, und erreioht das durch Beigabe eines Helfers 
zu jedcm bereits selbstandigen Former, wobei dieser 
H elfer allmahlich solbst zum Former heranroift. Ein 
Musterbeispiel solchen Betriebes bietet dio Superior 
Foundry in Cleveland, deron Botriebs- und Formver- 
faliren kiirzlieh in der amerikanischen Fachpresse1) be- 
schrieben wurdo.

Dio Auftriige von IClavierplatten werden in der 
GieCerei gewohnlich auf Grund ih r von den Kunden go- 
liefertor Zeichnungen ausgefiihrt. Danaeh wird zuniichst 
ein Urmodell aus IIolz angefertigt, davon ein Eisenmodell 
abgegossen und der ersto naeh dom Eisenmodell. herge- 
stellto Abgufi dem Besteller zur Priifung e i n g e s e h i c k t .  
E rst wronn dieso befriedigend ausgefallen ist, wird nut 
der laufenden Erzeugung begonnen.

Dio Formerei des Eisenmodells naeh dem nol- 
zernen Urmodell erfordert infolgo seiner g r o l ł e n  Nach- 
giebigkeit viel Sorgfalt, was schon daraus erhellt, dali 
man dazu reichlich einen halben Tag braucht, wahren

1) Foundry 1920, 1. Juni, S. 421/5.

A b b l l d u n g  5. GieCfertig Terklammerte u n d  b c s c h w c r t e  (vc-rscliraubtc) 3?orm
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ijach dcm eisernen Modeli in der Schicht neun Abgiisse 
hergestellt werden.

Das eiserne Modeli wird auf ein Stampfbrott go- 
legt, der Unterteilformkasten daruber gehoben, Uber das 
Modeli Formsand gesiebt, darauf eine weitere Scliieht

gefiillt, weslialb zum Abgusse einer Klavierplatte mit 
sechs Eingiissen sechs Gielser erforderlieh sind.

Da yollkommene Ebenheit der Abgusse eine Grund- 
bedingung fiir ihro Verwendbarkcifc bildet, werden die 
Formen unmittelbar nach dem Gusso _gegen die Mitte 

zu abgcdeekt. Die richtige Ausfuh
rung dieses Abdeckens erfordert l3c- 
traehtliche Erfahrung und grofie 
Gewissenhaftigkcit, weshalb der 
Former fiir ebene und unverzogene 
Abgusse yerantwortlieh ist. Fiir 
yerzogene Abgusse wird kein Lohn 
bezahlt.

Eine grofie Rolle spielt auch 
der yerwendeto Formsand. Man be- 
nutzt einen selir feinkornigen, aber 
recht luftigen Formsand1), der so 
gasdurehlassig ist, dafi keinerlei 
L uft gestoclien werden mufi.

Das yerwendete Eisen soli 
weiche und starkę Abgusse lieferu 
und mufi sehr hcifi yergossen wer
den. Die beiden orsten Bedingun
gen lassen sich durch Gattierung 
eines siliziumreichen und phosphor- 

armen Eisens erreichen. Dor Siliziumgehalt wird mit 
etwa 2,5o/o, der Gehalt an Phosphor mit hochstens 0,3 0/0 

bemessen. Man schmilzt sehr heifi und hat, um die 
Hitzigkeit des Eisens bis zum Augenblick des VergieBeiis 
zu sichern, die Kuppelofen in der Mitte der Giefihalle 
angeordnet. C. Irresberger.

Umschau.
Versuche mit TemperguB.

F. H. H u rre n 2) hat uber diesen Gegenstand eine 
groBe Anzahl yon Versucl>en in seiner GieBerei aus
gefuhrt. Seine Ergebnisse bilden fur den deutschen 
Fachmann kaum etwas praktiseli Brauchbaros oder 
Neues; sie mogen jedoeh trotzdem wiedergegeben werden, 
um den Standpunkt zu kennzeichnen, auf dem zurzeit 
die englische TemperguBindustrie steht.

Hurren gibt zunachst seinem Bedauern Ausdruck, 
daB beim TemperguB noch eine sehr grofie Geheimnis 
tuerei herrsche, und daB die diesbezugliebe Fachliteratur 
nur ganz zerstreut in den Zeitschriften aufzufinden sei, 
so daB der Praktiker nur wenig Nutzen daraus ziehen konne.

Fur seino Versuche goB Hurren samtliehe Proben 
aus dom Kuppelofen und tem perte sio in den gewohn- 
lichen Werksgluhofcn, deron Temperatur m it Thermo- 
element gemessen wurde.

Dio Proben 1, 2, 3 der Gruppe 1 (Zahlentafel 1) 
wurden aus einer Gattierung yon 25 % meliert WeiB, 
25 % Grau und 50 %  Trichtern aus derselben Pfanne 
gegossen und in demsclben Gluhofen getempert, der in
24 s t auf 1000° gebracht worden war. Probe 1 wurde 
nach 72 st, Probe 2 naeh 96 und Probe 3 nach 120 st 
Gluhzeit dem Ofen entnommen. Probe 1 war hart, 2 und 3 
waren gleich weich. Aus den Kohlenstoffgehalten diesei- 
Proben3) sehlicBt Hurren, daB sieh ein gutes, weiches 
Eisen ergibt, „wenn der Gehalt.an gebundenem Kohlen
stoff und Temperkohle einander gleichkommt, einerlei in 
weleher Gesamthóhe" (!).

Gruppe 2 wurde 120 st bei 980° getempert, dann 
in 24 st auf 900° und danach etwas rascher abkiihlen 
gelassen. Probe 4 war in gewóhnlicho Tempererzmischung
6 : 1, Probe 5 in dieselbe Erzmischung gepackt worden,

1) Sandusky Nr. 2.
2) The Foundry Trade Journal 1921, 10. Febr.,

S. 125/8 und 136/8."
3) Da Hurren nicht angibt, an weichen Stellen der 

Stucke er dio Spiine fur die Kohlenstoffbestimmungen 
entnommen hat, ist es nicht yerwunderlieh, daB er im 
Laufe seiner Untersuehungen auf Grund dieser ganz roh 
ermittelten Durchschnittswerte fiir den Kohlenstoff
gehalt seiner Proben zu ganz merkwurdigen Schlus3en 
kommt.

Abbildung 1. Unterteil einer KlavIerplattenform  m it sechs EingUssen.

Modellsand mit den Handen festgedriickt und der freie 
Raum daruber mit Haufensand ausgefiillt. Seine Ver- 
diclitung geschieht nur zum Teil durch Stainpfcn, 
er wird hauptsiichlich m it den Fufien festgetreten. 
Es erfordert eine gewisse Uebung, um mit einmaligem 
Festtreten des Sandes in dor Liingsrichtung des Form- 
kastens den richtigen Verdichtungsgrad zu erreichen. 
Nach dem Abstreichen des uberschiissigon Formsandes 
legt man ein Bodenbrett iiber das Unterteil, yerklammert 
das Ganze, wendet, liobt den Stampfbodon ab, setzt das 
Oberteil auf, bringt die Eingufimodelle an Ort und Stello 
und yerdichtet den Sand im Oberteil in derselben Art 
wie im Unterteil. Nach dem Abheben. des Oberteils 
wird etwas Sand iiber das offene Unterteil gesiebt, fest
getreten, m it kurzeń Streifholzem die uberschiissige Menge 
weggekratzt und dor Rest glatt poliert. Diese nach- 
tragliche Zugabe von Formsand ist notig, um yollkommen 
sattes Aufliegen von Ober- und Unterteil zu gewahr- 
leisten. Es ist einleuchtend, dafi gerade diese Arbeit 
grofie Geschicklichkeit und Sicherheit bedingt, soli sic 
nieht sta tt des guten Erfolgcs unmittelbar schiidlich 
wirken.

Das nunmolir aus dem Unterteil gezogene Modeli 
wird auf einom Stampfboden abgesetzt, vom Former und 
dem Helfer Sand in den Kas ten gesiebt und mit den H an
den festgedriickt, worauf der Helfer an diesem Unterteil 
weiterarbeitet, wahrend der Formor sich zum ersten 
Unterteil, aus dem schon das Modeli ausgohoben wurde, 
wendet und hier die Einlaufo und Anschnittc aus- 
arbeitet. Beide Leute werden zu gleicher Zeit fertig 
und machen dann durch Aufsetzen des Oberteils die 
erste Form fertig. Dio nachsto Arbeit gilt dem Auf- 
sotzen des- Oberteils auf das zweite Unterteil usw., bis 
im Laufe der Schicht dio gesamten Formen giefibereit 
sind. Bei dieser Einteilung wird die Formarboit zur 
Bedienung des Kranes fiir jede Form nur zweimal unter- 
broehen, einmal beim Abheben des Oberteils und zum 
zwei ten Małe beim Schliefien der Form. Alle andere 
Kranbenutzung schliefit sich an diese beiden Vorgiinge 
an. Bei der augenbliekliehen Betricbseinteilung giefien 
der Former und sein Helfer selbst ab, leeren die Kasten 
aus, schaufeln sich den Sand selbst durch und liefern je 
Schicht neun Stiick gute Abgusse.

Eine besondere Eigentiimlichkeit der Klayierplatten- 
formen bilden die unbedingt erforderlichen zahlreichen 
Eingiisse. Jede Form. bedarf fiinf bis sieben Eingiisse und 
eines Steigers. Der Steigor wird stets moglichst in der 
Mitte der Form angeordnet. Abb. 1 zeigt eiu Unterteil 
mit sechs Eingiissen, dereń jeder drei- bis fiinfmal mit 
der Form yerbunden ist. Die Anselmitte werden breit und 
sehr diinn — hochstens 4 mm stark — gehalten, jum 
olino Gefahr yom Abgusse entfernt werden zu konnen. 
Jeder Eingufi wird fiir sich mittels eines Handloffels
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der aber noch 20 % Soda zugesctzt war. Beide Proben 
waren weich, Nr. 4 et was besser. Die Probc 5 war jedoch 
m it dem Erz zusammengebacken, so clafi Hurren zu dem 
SchluB kom m t, daB „Soda ais Zusatz zum Tcmpererz 
nicbt zu empfehlen ist“ ( ).

Von Gruppe 3 wurde Nr. 6 m it einem Stahlzusatz 
von 60 % gegossen, Nr. 7 aus einer Gattierung von 50 % 
Grau und je 25 %  m cliert WeiB und Stahl. Beide Stucke

Zahlentafel 1. C h ę m i s c h e Z u s a ni ril e n s e t  z u n g 
v o n  c n g l i s c h e m  K u p p e l o f e n t e m p e r g u f l  
b e i  y e r s c h i e d e n e n  V o r s u e h s b e d i n g u n g e n .

V O) Ge- Ge Tem-o.as o samt- bun-
dener per- Si s p Mn Brinell

O H-f C C C hSrfce
Nr. % % % % % % %

fi 2,32 1,27 1,05 0,02 0,30 0,08 0,04
1 2 1,60 0,78 0,82 0,59 0,30 0,08 0,05

h 1,25 0,01 0,04 0,56 0,22 0,09 0,05 —

2 ł 4 1,01 0,57 1,04 0,77 0,30 0,07 0,09 ___

2,09 0,9S 1,11 0,74 0,28 0,07 0,09 —
3 1° 2,25 0,83 1,42 0,99 0,25 0,08 0,28 ___

17 2,05 1,07 1,04 0,70 0,22 0,10 0,32 —

4 / 8 2,83 2,08 0,15 0,fi4 0,25 0,07 0,24
19 2,90 2,51 0,45 1,03 0,22 0,07 0,27 Z

no 2,80 1,23 1,03 .0,63 0,25 0,08 0,25 _____u
111 2,55 0,79 1,75 1,09 0,22 0,07 0,29 . —
(•12 1,83 0,83 1,00 0,04 0,32 0,10 0,15

6 J 13 2,30 1,00 l,3u 0,00 0,32 0,07 0,15
)14 2,40 1,22 1,18 0,58 0,32 0,08 0,15 ___

l l5 2,30 1,09 1,21 0,01 0,33 0,10 0,17 —

fl6 2,20 0,02 1,58 0,92 0,28 0,00 0,10 157
7 17 2 28 0,01 1,07 0,93 0,27 0,00 0,10 153

118 2.21 1,10 1,11 0,94 0,29 0,07 0,10 162
f U» 1,82 1,31 0,51 0,03 0,20 0,06 0,15 207

8 {20 2,20 0,60 1,60 0,01 0,28 0,06 0,15 196
[21 1,87 1,14 0,73 0,00 0,28 0,07 0,14 202
(22 3,04 0,42 2,02 0,90 0,29 0,07 0,05 ___

g 23 3,00 0,19 2,81 0,91 0,28 0,07 0,07 ___

| -4 3,15 0,35 2,80 0,S9 0,27 0,06 0,07 ___

[25 2,98 0,18 2,80 0,88 0,20 0,06 0,05 —
(29 2,00 0,00 2,00 1,05 0,30' 0,161 0,19 —

1 30 2,26i 0,88 1,38 0,70 0,20 0,10: 0,09 —  '
131 2,12 0,84! 1,28 0,01 0,28| 0,07 j 0,13 * _

erhielten die gleiche Gluhuug, wobei der Ofen in 40 st auf 
950° gebraoht, 100 s t auf dieser Temperatur gehalten und 
danach langsaru abgektihlt wurde. Beide Proben waren 
gut, so dali also, „soweit hieraus geschlossen werden kann, 
der Zusatz von Stahl keine praktischen Sehwierigkeiten 
bietet“ (!).

Probe 8 und 9 lieB Hurren aus Gattierungen von 
25 % Grau, 50 %  meliert WeiB und 25 %■ Tri' h ter bzw. 
50 %  Grau, 10 %  mel:e rt „oifl und 34 %  Stahlschrotf 
gieBen, wie eben beschriebcn zusammen gliihen und nach
00 s t Vollhitze aus dem Ofen nehmen. Beide Stucke 
waren infolge der zu kurzeń Gluhzeit hart, Nr. 9 ein
wenig weieher ais Kr. 8.

Auś der gleiehen Gattierung wurden die Proben 10 
und 11 gegossen, jedoch 96 s t bei 950° gegluht; sie waren 
beide gut weich. Der Verfasser macht darauf aufmerksam,- 
daO in der gewohnlielien Gattierung (ohne Stahlzusatz) 
der Gchalt an Gesamtkohlenstoff nach kurzer oder langer 
G luhdauer praktisch der gleiche sei, daB er dagegen bei 
Stahlzusatz und langer Gliihzcit bedeutend erniedrigt 
werde, was er auch sehon bei anderen Versuchen beobaehtet 
hatte  (').

Gruppe 0 ist aus derselbcn Pfanne gegossen und im
gleichon Ofen 120 st bei 950° gegluht, naehdem er in
38 s t auf diese Temperatur gebraeht worden war. Kr. 12 
wurde in Erzmischung 6 : 1 gegluht, 13 in Koksgrus, 
14 in Schwarzem Formsand, 15 in einer Mischung aus 
2 Teilen Formsand und 1 Teil feinem roten Tempererz.

Der Gesamtkohlenstoffgehalt des Rohgusses hatte 3,3 % 
betragen, so daB also durch samtliche Gluhmittcl eine 
Yerringerung des Kohlenstoffgehaltes der Proben ein- 
getreten is t ; sie waren alle von ungefahr glcicher Weichheit.

Um don EinfluB der GuBoberflache auf die Gliihung 
zu prufen, wurden GuBstiicke m it der Biirste vom Form” 
sand befreit (Nr. 16 und 19), andere m ittels Sandstrahlś 
gereinigt (Nr. 17 und 20) und hieryon eine Anzahl rosten 
gelassen (Nr. 18 und 21). Die Proben 10 bis 18 gluhte 
Hurren zusammen in einem Gliihtopf wahrend 91 st 
bei 950°, wonach Nr. 17 ara weichsten war. Die Proben 19 
bis 21 gluhte er 01 s t boi 950°, wonach der Ofen in einigen 
Stunden auf 800° abgekuhlt, dann wieder auf 950° er- 
hitzt und weitere 71 st auf dieser Temperatur gehalten 
wurde. Am weichsten war wieder das m it Sandstrahl 
gereinigte Stiick (Nr. 20), so daB also der GuB um so besser 
wird, je sauberer seinc Obcrflache ist.1)

A ir Prufung des Einflusses der Lago der Stucko 
im Gliihofen wurden aus derselbcn Pfanne Proben in glci
cher GroBe gegossen und liiervon Nr. 22 in den untersten, 
Nr, 23 in den zweiten, Nr. 34 in den dritten und Nr. 25 
in den obersten Topf gebraeht, wobei jedes Stiick dio 
gleiche Lage bezuglich des Topfes erhielt. Alle Proben 
waren gut weich ohne merklichc Unterschicde.

Zahlentafel 2. F e s t i g k e i t s  e i g e n s c h a f t e n  
v o n c n g l i s c h e m  K u p p e 1 o f e n t  e ni p e r g  u 15.

Probe
Nr.

Zufjfestî keit

kd/mm3

FlleBgrenze 

kff nirn-

Dchnung aut - 
38 m m  MeBliinge 

%

26 40,3 28,3 3,5
47,5 28,9 3,5

27 45,8 33,0 3,5
47,5 33,8 3,5

28 46,5 34,5 3,0
47,7 32,4 3,5

29 43,0 28,2 4,5
47,5 29,0 5,0

30 42,1 2S,4 4,5
46,0 31,7 3,5

31 40,7 29,7 4,5
39,0 31,7 4,5

Weitere Proben wurden in die Topfc yerschiedener 
Stapel gebraeht, und zwar Nr. 20 in den hintersten, 
27 in den mittlcrcn und 28 in den vorderstcn, d. h. i den 
der Beschickungsture zunachst gelegenen Stapel. Dio Zug- 
festigkcit dieser Stiibe zeigt Zahlentafel 2; auch bei 
diesen Proben lconnten wesentliehe Untersehiede nicht 
fcstgestellt werden.

Des weiteren fuhrte der Verfasser aus, daB die 
GieBereien wahrend gewisser Zeiten grofic Schwierig- 
keiten zu uberwinden gehabt hatten , indem ilmen nur 
niedrig siliziertes Rolieisen zur Yerfugung gestanden 
hatte. Deshalb habe er lange Zeit seiner Gattierung 
Zusatze von Ostkusten-Hiimatit m it 3,7 % Si geben 
miisson. Nr. 29, 30 und 31 sind m it einem Zusatz von 
10, 7 ]/2 und 0 |4  % łliim atit zu der gewohnlichen G at
tierung gcgosseiu alle Stiibe sind in demselben Topf 
gegluht und ergaben bemerkenswert guten TemperguB 
(s. Zahlentafel 2).

Om den EinfluB der W andstarke auf die Gluliung 
zu prufen, goB Hurren aus der gleiehen Pfanne eine 
Anzahl Proben nach Modellcn m it 25 mm Breite und 
38 mm Lange, aber m it verschiedener Dieke von 6, 12, 
18 und 25 mm. Je 4 Stucke m it diesen yerschiedenen 
Dicken lieB er in eincn Gliihtopf bringen, wobei er jede 
Gruppe mit A, B, C, die yerschiedenen Dicken m it den

*) Dio yon Hurren eingangs aufgestellte Behauptung, 
wonach TemperguB bei gleichem Gehalt an gebundenem 
Kohlenstoff und Tempcrkohle weich ist, steht in grofiem 
Widerspruch m it diesem Versuch, da naćh derselbcn die 
Probe 18 m it 1,10%  geb. C und 1,11 %  Temperkohle 
die wcichste hiitte sein miissen.
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Zahlen 1 bis 4 bezeichnete (s. Zahlentafel 3). Der Ofen 
wurde auf 950° gebracht und 72 st moglichst gleichmaBig 
auf dieser Temperatur .gehalten, wonach die Gruppe A 
herausgenommcn wurde und in ihreni Gliihkastclien 
ziem lich rasch abludilte. Dio Ofentemperatur wurde 
-danach ganz alhniihlieh wahrend 18 s t auf 800° erniedrigt 
nnd  sodann die Gruppe B entnommen, die wic Gruppe A 
abkiihlte. Der Ofen kuhlte in weiteren 4 st auf 600° ab, 
wonaeh man ihn offnetc und dic Gruppe C im Ofen 
yollcnds abkuhlen lieB,

Wie man sich denkon kann, waren alle Proben hart, 
aber Hurrcn findet noch folgende Mcrkwurdigkeit: Die 
dunne Probe A 1 (fi mm) yorlor nicht annahernd so yiel

Zahlentafel 3. C l i e m i s c h c . Z u s a  m m e n s e t z u n g  
u n d  I l a r t o  v o n e n g  l i s c li e m K n p p e l o f  c n -  
- t e m p e r g u B  b e i  y e r s c h i e d e n e r  W a n d 

s t a r k e  u n d  G l i i h z e i t .

Ge- Qe- Tem-
Probe
Nr.

aamt-
O

bim-
dsner

0
per-

C
Si s P Mn B riD e ll-

hiirte

% % % % % % %

A 1 2,77 2,73 0,04 0,68 0,26 0,05 0,14 262
A 2 2,08 2,02 0,06 0,68 0,26 0,05 0,13 255
A 3 2,84 2,78 0,06 0,69 0,24 0,05 0,14 241
A 4 2,18 2,10 0,08 0,70 0,25 0,05 0,14 302

B 1 1,44 1,37 0,07 0,70 0,26 0,06 0,12 228
B 2 2,48 2,40 0,08 0,73 0,25 0,05 0,13 228
B 3 2,68 2,57 0,11 0,74 0,25 0,06 0,13 212
B 4 2,62 2,42 0,20 0,74 0,25 0,06 0,14 255

C 1 2,44 2,38 0,06 0,68 0,23 0,08 0,12 241
C 2 2,62 2,54 0,08 0,70 0,23 0,07 0,13 228
C 3 2,66 2,60 0,06 0,70 0,23 0,07 0,13 241
C 4 2,38 2,28 0,10 0,68 0,23 0,08 0,13 255

D 1 1,56 1,48 0,08 0,75 0,24 0,07 0,12 202
D 2 2,50 2,44 0,06 0,75 0,25 0,07 0,12 255
D 3 2,07 1,97 0,10 0,75 0,24 0,06 0,13 228
D 4 2,81 2,73 0,08 0,73 0,24 0,06 0,12 241

E  1 1,67 1,29 0,38 0,70 0,22 0,08 0,14 202
E 2 i  ,71 0,71 1,00 0,70 0,22 0,09 0,14 207
E 3 2,04 1,01 1,03 0,70 0,22 0,08 0,13 202
E 4 2,54 1,22 1,32 0,70 0,22 0,08 0,14 207

F 1 2,46 1,20 1,26 0,70 0,23 0,09 0,11 163
F  2 1,99 1,11 0,88 0,70 0,23 0,08 0,11 196
F  3 2,58 1,35 1,23 0,70 0,23 0,08 0,12 187
F 4 2,72 1,43 1,29 0,70 0,23 0,08 0,13 196

Kohlenstoff wie dic dicke A 4 (25 mm), und das Stuck 
m it der geringsten Brinellhiirte besitzt den grofiten Gehalt 
an gebundenem Kohlenstoff (!). Eine Beziehung zwischen 
der W andstarko und der chemischen Zusammensetzung 
lieB sich also nicht feststellcn.

Weitere gleiche Proben 'gluhte Hurren, indem er 
den Ofen 18 s t auf 950° halten und dann auf 850° ab- 
kuhlcn lieB, hiernach wieder auf 950° erhitzte, 18 st 
diese Temperatur hielt und wieder auf 850° abkuhlen 
lieB. Diese Warmebehandlung wiederholte er ein drittes 
Mai, so daB die Gesamtgluhzcit auBer den 54 s t bei 
S0o'bis 950° und 18 st unter 900° 72 s t betrug, wonach 
er die Gruppe D herausnahm und wie beim yorher- 
gehenden Yersuch abkuhlen lieB. Der Ofen kuhlte sodann 
in 1S st auf 800° ab zur Entnahme der Gruppe E, und 
in weiteren 4 st auf 600° und danach weiter langsam 
sam t der Gruppe F. Bei diesen Versuchen konnen die 
Gruppen A und D, B und E, 0  und F miteinander ver- 
glichen werden, da bei jedem Gruppenpaar die Dauer 
der AYarmebehandlung gleich war. Alle Stueke der 
Gruppe D waren hart, die der Gruppe E etwas weicher, 
und siimtliche Proben F  waren- gut. Hurren kommt 
aueh hierbei zu der merkwiirdigen Ansicht, daB die 
Abnahme des Kohlenstoffs beim Gluhen nicht abhiingig 
sei von der Dicke der GuBstucke, da dic dickere Probo D 3 
mehr Kohlenstoff yerloren habe ais dic dunnere D 2  (!).

Aus diesen sowie aus alfflichen friihcren Yersuchen 
schlieBt der Verfasser, daB es nicht yorteilhaft ist, die 
Gluhtcmperatur stets auf genau gleicher Hohe zu halten, 
sondern er hiilt ein absichtlićhes starkes Sinken der 
Gluhtemperatur zu bestimmten. Zeiten fur den Zerfall 
des Karbides fiir giinstig, was insbesondere der Yergleich 
der Proben C 3 und O 4 sowio F 3 und F 4 lehre ( ). 
AuBerdem hebt er die Notwcndigkeit der langsamen Ab
kuhlung ais Ergebnis dieser und anderer Vcrsuehe mit 
Recht naehdrucklicli heryor. Die zum langsamen Ab
kuhlen yerbrauehte Zeit sei keine yerschwendete Zeit, 
sondern bewirke einen guten weichen GuB.

Zum SohluB gibt Hurren an Hand von wenig deutlich 
wiedergegebenen Liehtbildern einen kurzeń IJeberblick 
iiber das Kleingcfiige der Proben, woriiber aber nichts 
Erwahnejiswertes zu berichtcn ist.

In der anseliUeBcnden D isk u ss io n  lobte Prof. 
T. T u r n e r  naehdrucklicli die Arbeit und gab seiner 
Hoffnung Ausdruck, daB die Geheimnistuerci in der 
TemperguBindustrie bald uberwunden wurdo. Dic Frage, 
warutn bei Stahlzusatz dic Stiicke bei langer Gliihdauer 
starker entkohlt wiirden ais ohne Stahlzusatz, mochte er 
yielleicht damit beantworten, daB der Siliziuragchalt bei 
den niedriggekohlten Stiieken hoch soi, daB also offenbar 
Silizium die Eutkohlung begiinstige. Auch er komme 
entgegon der allgemeinen Meinung zu der Ansicht, daB 
bestimmte Schwankungen der Gluhtemperatur gunstig 
seien.

F. J. Cook sehlicBt aus Hurrens Versuchen, wonach 
die dunnen Stueke nicht starker entkohlt worden seien 
ais dis dicken, daB es nicht allein auf die chemische 
Zusammensetzung eines Roheisens ankomme, sondern 
yielmehr auf dessen Gefuge und Bruchkorn. Man konno 
zwei Proben TcinpcrguB von gleicher Analyse besitzen, 
und nach dcm Gluhen konne die eine einen schwarzen, 
die andere einen weiBen Bruch ergeben.

A. M attliew s wies darauf hin, daB dio leichtere 
Entkohlung yielleicht auf den geringeren Mangangehalt 
yon 0,13 % zuriiekzufuhren sei gegenuber 0,14 % (:) bei 
den weniger entkohlten Stiicken, da bekanntlicli Mangan 
die Entkohlung yerzogere. Ein zu schnclles Anfeuern 
des Ofens ergebe leicht eine schwierigere Bearbeitbarkeit 
der Abgusse. Haufig habe der Tempergufi auch eine 
abschalcnde H aut, wofiir es zwei Ursaehen gabe: 1. dic 
Ofontcmperatur n-urde zu rasch gestcigert; 2.Verliinderung 
der Umwandlung des Siliziums in ein Eisensilizid durch 
einen zu hohen Mangangehalt, wodurch sich eine Haut 
bilde (?). Er konne yerstchen, daB geringe Tempcratur- 
sohwankungoh unter 1000° gunstig seien, dagegen wurden 
sich beim Sinken der Temperatur unter 900° Schwierig- 
kcitcn ergeben und das Gluhen yerzogert werden.

J. W cstw ood  hat gefunden, daB sein GuB um so 
besser war, je mehr; g e b u nd e n c n  Kohlenstoff er yor 
dem Gluhen enthaltcn hatte. Auf Grund yon ahnlichcn 
Versuchen iiber Schwankungen der Gluhtemperatur ist 
er zu einer entgegengesetzten Ansicht ais der A erfassci 
gckommen.

H. F ie ld  weist auf den holicn Kohlenstoffgehalt 
der Hurrenschcn Proben hin; in seiner GieBerei werde 
der Kohlenstoffgehalt yiel niedriger gehalten.

In der Entgegnung erklartc H u rre n , daB er m it 
Cook darin ubereinstimme, daB die Analyse nur einen 
beschrankten W ert besitze. Der Meinung yon M a tth ew s , 
daB ein Unterschied im Mangan yon 0,01 % einen EinfluB 
ausube, konne er nicht beipflichten. Ein zu rasehes 
Anheizcn halte auch er fur schadlich, dagegen habe er 
keinen ungunstigen EinfluB feststellcn konnen, wenn die 
Ofentemperatur zeitweise sogar bis auf 850° gesunken sei 
Er gebc zu, daB „die Anwesenheit yon GraiAit im Roh- 
guB keinen besondereiiYorteil biete“ (!); dieser sei ander- 
scits ein Nachtcil, da dadurch das Eisen beim Gluhen 
geschwacht werde.

Die Zugfestigkeit von gewohnlichem Tempergub 
botrage 34 bis 39 kg/mm2, wahrend bei Qualit.atsguB 
50 bis 52 kg/mm2 erreicht wurden. Allerdings bclrage 
die Dehnung bei iiber 42 kg-^im8 nur noch etwa 3 % .

Beziiglieh des Stalilzusatzes fiilirte Hurren noch an, 
daB er einen solchen nicht befiirworte, da er leicht un-

120
X X V I.41



898 Stahl und Eisen. Umscfiau. 41. Jahrg. N r. 26.

gleichcn GuB bewirke, indem er sich — besonders beim 
Kuppelofen — schwer m it dem Roheisen mische. Er 
habe nur zu zeigen Tcrsueht, dafi der Stablzusatz an 
sich nicht schiidlich aei, und wenn irgend etwas, so be
wirke er eine ganz gcringe Verbcsscrung des Gusses (!).

Sr.»3"8- Rwlóll Stoti.

Elektrische Schmelzólen fiir Kupler und Kupfer- 
legkrungen.

Kohlennot, Transportsehwierigkeiten, hoho Metall- 
preise und Lohne solltęn K upfer- und Bronzegiefiereien. 
veranlassen, ihre Tiegel- und Flammofen m it dem Elek
troofen in Vergleich zu ziehen. In  den Vereinigten 
Staaten hat mail sich in den letzten Jahren immer mchr 
der letzfceren Ofenart zugewandt1) ;  es sind dort heute 
einigo hundert elektrische Metallschmelzofen im Bctrieb, 
und zwar yorwiegend die nachsteheną beschriebenrn zwei 
A rten :

Mittlere Beschickung je Schmelze % 248
Schmelzungen im T a g ..................... 8 bis 10'
Ofen unter Strom im Tag . . ' . st 10 bis 11
Mittlere Schmelzdaucr..................... min 40
Dauer zwischen zwei Schmelzungen min 15 bis 25-
M ittlerer Strom verbrauch • je t

M e t a l i .......................................... KWst 300
Eloktrodenverbrauch je t  Metali . 0,27
Zustellung kann eine Ofenreise

aushalten von Schmelzungen 500
M ittlerer Materialvcrlust bei Rot-

g u (J ................................................. O/o 0,75
Mittlerer Materialvcrlust bei Mcs-

s i n g ................................................ o/o M
Jo nach Zusammenstellung der Legierungcn kanrs 

folgender mittlerer Stromverbrauch angenommen w erden;

Decke/ ■

Ibbildorg 1, Klektrischcr Drehtrornmelo'on~znin[.Schmclzen von 
Kupfer und Kuplerlegierungeo.

Primar
tvicMung

Sc/rme/z• 
rinne

Transformat
foryócfj

Abbildung 2. Ajas-Wyatt-Ofen.

Der ais L i c h t b o g e n o f e n  ausgebildcte Dreli- 
trommelofen ist in Abb. 1 dargestellt. Die Trommel 
ruht auf vier Rollon und wird von einem Elektro- 
motor langsam gedrelit. Die lichtbogenbildenden Elek- 
troden sind achsial angeordnet. Werden im Gegen- 
satz zu der amerikanischen Ausfiihrung feststehende 
Elektrodenstander angewandt, so wird die Ofenbauweise 
leichter und die schnelic Auswechselung einer neu zu- 
gestellten Trommel ermoglicht, auch erfordert dicsc An- 
ordnung keine Biirsten und Schleifringc fiir die Strom- 
zufiihrung. Bei dem drehbaren Ofen wird eine fort- 
wahrende Beruhrung der Schmelze mit der ..heifion Zu- 
stellung erreicht. AuCerdcm werden die sich nieder- 
schlagenden Zinkdampfe immer wieder mitgerissen. 
Folglich ist der Abbrand gering. Die Wiirmeregelung 
erfolgfc durch Aenderung der Stromstarke, also durch 
Aenderung der Spannung oder Lichtbogenlange. Der 
Ofen kann an Wechsel- oder Drelisfcrom angeschlossen 
werden (D. R. P. a.). Die Betriebsspannung kann 80 bis 
110 Volt beliebiger Freąuenz sein. Drosselspulen emp- 
fehlen sich bei empfindlichen Netzen. Der cos <j> ist
0,8 bis 0,95. Der Ofen wird in Deutschland von der 
Rheinischen Metallwaaren- und llascliinenfabrik, Diissel- 
dorf-Derendorf, in drei Grafion ausgefuhrt, fu r 250, 500 
und 1000 kg Fassung. Die Stromaufnahme ist durch- 
schnittlich 100 bzw. 150 bzw. 250 KW. Nach neueren 
Mitteilungen2) sind die Erfahrungen an 200 in denVer- 
einigten Staaten betriebenen elektrisehen Metallschmclz- 
ofen sehr gute. Ergebnisse mit drehbaren Trommelofen 
von 230 kg Inhalt, Messingspane ais Einsatz und in 
Formen yergossen, sind:
Eingeschmolzene Messingmenge im

Tag (eine S ch ic h t) ..................... kg 1755 bis 2475
ł ) Vgl. St. u. E. 1921, 27. Jan.; S. 123.
2) Electrieal World 1920, Bd. 76, S. 1253.

Kupferblocke 100o/o Cu . . . .
Bronze 85 o/o Cu 15 o/o Zn

' Abfallmessing 72o/p Cd 28o/o Zn
„ 70 o/o Cu 30 o/o Zn

Messingbohrspiine 70o/o Cu 300/o Zn

KWsfc

420
400
320
275
250

Bei dem in Abb. 2 wiedergegebenen I n d u k t io n s -  
o f en von Ajax-\Yyaii1) ist die Schmelzrinne senkrecht 
angeordnet und liiuft oben in cinen erweiterten Herćl 
aus. Zwischen der Schmelzrinne liegfc der die Prim ar- 
spule tragende Transformatorschcnkel. Die Binne von 
engem Querschnitt gestattet eine hohe Erhitzung des 
Metalls. Magnetische Bewcgungskriifte in Richtung der 
Pfeile durchmischen das Schmelzgut und veranlassen, 
dafi das hocherhitzte Metali aus der Rinne in  den H erd 
trittj sich abkiihlt und kalteres Metali aus diesem der 
Rinne zufiihrt. Durch Spannungsśinderung wird die Tem
peratur geregelt. Der Ofen wird normal fiir Wechsel- 
strom 220 V gebaut; er kann auch an eine Phase 
Drohstrom gelegt werden. Die Periodenzalił 50 ist 
brauchbar. Dor Ajaxofen wird fur 150 und 300 kg 
Inhalt gebaut. Der cos ist 0,87 bzw. 0,81. Die Zu- 
stellung ist nur bei Dauerbetrieb lialtbar. Sie besteht 
aus Asbestzement, in die ein Messinggufistuek einge- 
stampft wird, das die Form der Schmelzrinne hat. Nach 
geniigendem Vortrocknen wird schwacher Strom auf den 
Ofen gegeben, worauf das Messingstuck zu schmelzen be- 
ginnt. Die fertige Schmelze darf nicht ganz entnommen 
werden, es mu fi so viel Metali zuriickbleiben, wie fiir 
den geschlossenen Sekundarstromkreis erforderlich ist, 
und zwar 37,5 bzw. 62,5 kg Metali. Ueber den Ajasofen 
lassen sich folgende Erfahrungszahlen mitteilen:

i)  Vgl. auch St. u. E. 1919, 28. Aug., S. 1009.
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K l e i n e r
O f e n

Gr o f i e r
O f e n

Ein, e3chmo!zene Messmy menge in 24 s t^  
Zusammensetzung 70 % Cu, 30 % Zn >kg 

60 % Cu, 40 % Zn J 
Mitfclere Beschickung je  Schmelze . . .  kg
SchmeUungen im Tag (24 s t ) ......................
M ittlcrer Stromyerbrauch je  t  Metali KWst
S trom aufnahm e....................................  KW
Zustellung hłilt eine Ofenreise von . . t 
SJittlerer M aterialverlust bei RotguC . % 
M ittlerer Materiał verlust bei Halb-

25C0—3000

150
16—20

220—250
30

150-250
0,50

2,00-2,70

6000—7500

3C0
20—25

200-220
eo

250—500
0,50

2,00-2,70

Da der Widerstand des Schmelzgutes in einem be
stimmten Verhiiltnis zur Primarwickluńg steht, konnen 
nicht Kupferlegierungen beliebiger Zusammensetzung er- 
schmolzen werden. Reines Kupfer hat einen anderen 
Widerstand ais eine Legierung mit 10°/o Zink. Der Ofen 
ist daher normal fiir Legierungen mit 10 bis 400/o Zink

Aus Fachyęreinen.
Verein deutseher Gieflereifachleute.
Der Vcrein deutseher GieCereifachloute hielt seine

11. ordentlielie Hauptyersammlung vom 20. bis 22. Mai 
in den GeseUschaftsriiumen des Zoologiselien Gartens zu 
Berlin unter reger Beteiligung von Mitgiiedem und 
Giisten ab. Ne bon sonstigen Yeraństaltungen wies die 
Tagesordnung eine Reihe von Vortriigen auf. Rrgierungs- 
baumeister F r i i n k e l ,  Berlin, spraeli iiber: D e r  G e - 
b l i i s e b e t o n  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r i i c k -  
s i c h t i g u n g  s e i n e r  A n w e n d u n g  b e i  G i e - 
f i e r e i e n .  Das Beton-Spritzverfahrcn der D e u t 
s c h e n  T o r k r e t - B a u g e s e l l s c h a f t  m. b. H. 
in Berlin, das vom Redner in Wort und Liehtbild ein
gehend behandelt wurdo, hat sielr zum Uebcrziehen von 
Bauwerken aus lTolz, Stein und Eisen mit einer Beton- 
schicht sowohl in Amerika ais auch in Deutschland be
w ahrt1).

Der Vortrag von Sc.-Sritg. K o t h n y ,  Traisen 
(N.-O.), iiber ein n e u  e s .  F o r m k a s t e n s y  s t o r n  
wurde in Abwesenheit des Yorfassers yerlesen. In  der 
Erorterung wurde der yorgesehlagene und zum D. R. P. 
angemeldete zusainmenstellbare Formkasten nieht giinstig 
beurteilt.

Weiter sprach Professor Dr. W. G u e r t l e r ,  Berlin, 
iiber V c r b e s s e r u n g  d e s  G u f i e i s e n s  d u r c h  
Z u s a t z  n e u e r  E l e m e n t e .  Ausgeliend vom Eisen- 
Kohlenstoff-Diagramni und dem poriodischon System der 
Elemente erorterte der Yortragende, welche Elemonto 
zwecks Verbesscrung des Gulioisens ais Zusatz in Bctracht 
kommen konnen. In  der Aussprache iiber den Vortrag wies 
Geh. Reg.-Rat Prof. Mathesius, Berlin, in langerer Rede 
auf dio bereits auf diesem Gebiet in dor Praxis ausgc- 
fiihrten Arbeiten und Yersuche hin,

Sodann beriehtotc, nusgehend von friihercn Bestre- 
bungon und Arbeiten, Zivilingenieur J. M e h r  t e n  s, 
Berlin, iiber die T a t i g k e i t  d e r  A r b e i t  s-  u n d  
F a c h a u s s c h i i s s e  auf den Gebioten des Eison- und 
Stalilgiefiereiwesens. Ueber den Stand dor Normung der 
Motalle und Metal legierungen machte Oberbaurat Schu lz  
erganzendc Mitteilungen.

In  seinem Vortrag iiber „A u s b 1 i e k e a u f  
d i e  A n w e n d u n g  d e s  F  l a m  m o f e n s  i m 
G i e C e r e i b e t r i e b "  empfahi Geh. Bergrat Prof.
O s a n n , Clausthal, in Riicksieht auf die Schwierig
keiten bei der Beschaffung von Sehmelzkoks fur den 
Kuppelofenbetrieb dic weitgehende Einfuhrung des 
Flammofens in EisengieBereien, zu welchem Zweek aller
dings einigo Aenderungen in der iibliehen Bauweise \o r- 
zunehmen waren. Don Schluil der technischen Yortrage 
bildete eine Vorfiihrung teehnischer Lehrfilms durch Pro
fessor Dr. E. K e s s n e r ,  Berlin.

i )  Naheres ygl. Deutsche Bauzeitung 1921, 21. Mai,
S. 73/8.

Gesamtverband D eutseher Metall- 
gieOereien.

Yom 26. his 28. Mai tagte in Stuttgart der 1. Mc- 
tallgieflereitag des Gesamtverbande3 Deutseher Motall- 
giefiereien.

Nachstehende Vortriige wurden gehalten: Ge-
schichtliehe Entwicklung des Motallgiefioreigewerbcs 
(mit Liehtbildern), Referent Ingenieur K u c h e n .  
Grundplan der Selbstkostenbereclmung, Referent In 
genieur S c h u l z - M e h r i n .  Anwendung der Mc- 
tallographie in der MetallgieBerei (mit Liehtbildern), 
Referent $r.»Qng. R. S t o t z .  Oelfeuerung, Referent 
Oberingenieur K i i n s e h e r .  Der Metallgiefiereitag im 
Gesamtyerband Deutseher Metallgicficreicn soli in Zu
kunft alljahrlich stattfinden.

Patentbericht.
D eutsche Patentanmeldungen1).

16. Juni 1921.
Kl. 31 a, Gr. 2, G 53 127. Kippbarer Schmelzofen. 

Johannes Gerber, Hamburg - Stcinwiirder, Norderelb- 
strafie 93 a.

Kl. 31 a, Gr. 5, B 96 611. Kuppel- oder Schmelzofen 
mit Zusatzolfeuerung. Dr. Karl P. Berthold, Wien.

Kl. 31 b, Gr. 7, V 15 251. Kegelradmodell fiir Zahn- 
riiderfonnmaschinen. Heinrich Yorbeek, Dort
mund, Predigerstr. 2.

Kl. 31 c, Gr. 31, D 39 556. Ortsfesto Yorrichtung 
zum Ausdriicken der Blocke aus den Blockformen. 
Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg.

Kl. 35b, Gr. 7, K  69 078. Lasthebemagnet. Fried. 
Krupp, Aict.-Ges., Essen-Ruhr.

Kl. 80c, Gr. 13, Iv 69 115. Schachtofen zum Brennen 
von Zemontklinkern u. dgl. Heinrich Koppers, Essen- 
Ruhr, Moltkestr. 29.

20. Juni 1921.
Kl. la , Gr. 25, M 72 809. Verfahren zur Auf- 

bereitung von Erzen nach einem Schwimmyorfahren; 
Zus. z. Pat. 328 031. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, 
Koln-Kalk.

Kl. 7a, Gr. 15, II 73 958. Walzenlagerung. Richard 
Hein, Witk*nvitz, Mahrp.n.

Kl. 12e, Gr. 2, M 70 239. Elektriseher Gasreiniger. 
Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., 
Frankfurt a. M.

Kl. 12e, Gr. 2, S 52 326. Vorrichtung zum Ab- 
scheiden yon Staub u. dgl. aus Gasen. Fa. Otto Spratz, 
Altona-Ottensen, Bahronfelder Str.

10. 18a, Gr. 3, W 56 902. Verfalircn und Einrich
tung zum Ycrschmclzon von Eiscnspanen oder sonstigem 
Kleineisengeroil mit fliissigem Eisen. W. Weber & Co., 
Gosellschaft fiir Bergbau, Industrie und Bahnbau, Wies
baden.

Kl. 19a, Gr. 3, G 48 245. Eisenquersehwelle; Zus. 
z. Pat. 330 360. Georgs-Marien-Bcrgwerks- und Hiitten- 
Yerein, Akt.-Ges., Osnabriick.

Kl. 31 a, Gr. 3, B 98 656. Grundplatte fiir Ge- 
blase-Sęhmclzofęn. Ernst Iirabandt, Berlin, Wiener Str. 10.

Kl. 31 b, Gr. 1, V 16 022. Fonnmaschine m it zwei 
ineinander bewegliehen Druekkolben. Yereinigte Schmir- 
gel- und Maschinen-Fabriken, Act.-Ges., vorm. S. Oppen- 
lioim & Co. und Schlesinger & Co., Hannover-Hain!holz.

Kl. 31 e, Gr. 7, N  19 536. Aus zwei Hiilsen be- 
stehender Modelldubel. Johann Nuyen, Iliils b. Krefeld.

1C1. 31 e, Gr. 8, E  25 079. Formrahmen mit 
Zwisehenwanden; Zus. z. Pat. 330 387. Franz Erdmenger, 
Onuiicnburg, Mark.

Kl. 31 c, Gr. 18, L  50 014. Verfahren und Maschine 
zur Herstellung hohlcr GegenstUndo dureh Sehleudergufi. 
Dimitri Sensaud de Lavaud, New York.

J) DieAnmeldungen liegen von dem angegebenenTaga 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsieht und 
Einsprucherhebung im Paten amie zu B e r l i n  aus.
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KI. 31 o, Gr. 24, PI 83 753. Yerfaliren zur Verstar- 
kung gebraucliter Radnaben. Fclix Horn, Berlin-Ober- 
schoneweide, Lóuisenstr. 5.

KI. 31 c, Gr. 30, E  26 307. Vorrichtung zum Zu- 
sammonstellcn des Giehtgutes. Tlicodor E hrhardt u. 
3i)j[.-Sitg. Paul Ehrhardt, IJcrlin-Ilalensec, Seliweidnitzer 
StraBe 10.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
20. Juni 1921.

Id . 31 c, Nr. 781 085. Kerndrelibank. Albert 
Monnig, Berlin-Lichtenberg, Lessingstr. 33.

KI. 31 c, Nr. 781 136. Formkasten aus Blech. Iieinr. 
ITcrring & Sohn, Milspe i. W.

Deutsche Reichspatente.
KU 31 c, Nr. 325 969, vom 11. Jun i 1919. A r th u r  

G raf in  E lb in g . Aus melireren Rahmen beslehender 
Formkasten.

Um gleichinaBig gepreBte Formen fur groBoro Modell- 
hohcn horzustcllen, besteht der Formkasten aus mchre-

ren schmalon,uberein-
& ander angcordncten 

Rahmen d, die durch
l-------- ■jj r*  einen iiuB^ren Mantel
 ^  rahmen a in  Stjllung

^  A j  ?-lialten,b3im Prcssen
.... " ~i ? h r  Sandform absr zu

ein 'm gcschlos3enen 
Form kastenteil zusinimongcschob ‘n werden. H ierbji 
sind vorteilhaft an den 11 ihmen d noeli Bleche b und e 
b^fostigt, dio sieh b.ńra Zusammenpressen der Rahmen 
so in inandęr sehięben, daB s:.c diesen Fiihrung geben 
und d e Trcnmmgsfugen ubsrdccken.

KI. 31 c, Nr. 327 571, vom 11. April 1915. W a lte r
F raneiB  S o llis  u n d  J a m e s  L a m b e r t in  L ondon .

EinfUUtricIUer fiir GUfi- 
jor men, welche zur ller- 
slellung von Zenlrijujal- 
gup auf einem Drehiisch 
befestigt sind.

Zum EingieBen des 
Mstalls dient ein Einfulltrichter, dessen EinfluBoffnung 
exzentrisch zur AusfluBoffnung ist, welch letztere in den 
EinguB der GieBforincn nachoinander eingesetzt wird.

KI. 31 c, Nr. Ś23546,
Tom 15. Dezember 
1918. Schulz & W eh- 
r e n b o ld in  J u s tu s -  
l i u t t e ,  P o s t W ei- 
d e n h a u s e n ,  Kr. 
l i ; ed onkop f. Ver- 
fahren und Vorrich- 
lung zum Einsclinei- 
den von Hohlraiimen 
in jertige Sandformen.

Das E nschneidcn 
wird erst naeh Her- 
ausaahmo des Modells 
aus der GuBform a be- 
wlrkt, wobei glcich- 
z.-itig die Schn -idran- 

der b gegen Abbrockeln ges:chert werden und das dreli- 
bare Form mesąer e am Form kasten d Fiihrung e erhalt.

Dio E  nz?lheiten der Vorrichtung sind aus der Patent- 
sehrift ersichtlich.

KI. 31 c, Nr. 328 916, vom 8. Oktobcr 1919. F ra n z  
M arte n a  in  E lb e rfe ld ; Verfahren zur Ilerstellung vón 
Gujiblóclien mil verschieden harten und roslfesten Śchichteii,

Dis GuBform wird durch eihgepreBte Bleche in 
Kammern geteilt und diese, je nachdem sie harteren 
oder weichcrcn Stahl ergeben sollen, ohne Zusatze ge- 
iassen oder m it HŚrtuags- und Desoxydationszusehlagen 
(Ferromangan, Ferros-lizium, Chrom nic k 1, Aluminium) 
gefullt. Fiir die Bettung- dieser Zusehlage kann eine

sperrige Stahlfiillung, z. B. Drehspanc, benutzt werden 
und auch, um ein voiliges Schmelzen dcrselben zu sichern, 
Thermit zugesetzt werden. Die Bleche besitzen im oberon 
Teile DurclifluBoffnungen, durch die das flussige Eisen 
bMm EingieBen aus cler einen ICammer in die andere 
iibarflicBen kann. Die Trennungsblecho sind so stark 
bljnessen, bzw. sind so zusammengesetzt, daB sic beim 
UmgieBen auf beiden Seiten mityerschmelzen, wahrend 
sie dam EinguB vo.i einer Seite standbalten.

KI. 18 b, Nr. 292 647, vOm 27. Mar/. 1910. E le k tro -  
s t a h l  G. m. b. H. in  R e m sc h e id -H a s tc n . Verjahren 
zur Erzeugung von Eisen und Stahl.

Das Verfaliren b^zweekt, dem Eisen oder Stahl den 
dem auf śaurem Herde erschmolzenen Metali eigenen 
Gefugeaufbau und Ziihigkoit zu geben, die naeh Ansicht 
der Erfinderin nicht durcli naszierendes Silizium, sondern 
durch naszierenden Kolilenstoff licrbeigefuhrt werden.

. Es kann sowohl auf śaurem wie auf basls hem Herde 
gearbe'.tet werden. Erforderlicli ist, dem Bade rcak- 
tionsfiihigen Sauerstoff, am besten in Form yon Eisenerz 
und gleiehzeitig K arburit, zuzufuhren, wodurch nas- 
zierender Kolilenstoff an das Eisen tr i t t  und den ge- 
wunschten Gsfiigeaufbau bewirkt. Auf dcm sauren Herdo 
wird das flussige Eisen, das zunachst in einem basischen 
Ofen m it oxydfreier Sehlaeke entschwefelt werden kann, 
mit einer bekannten, z. B. aus Kalk, Sand und Braunstein 
bestehenden Sehlaeke, die auBerdem aber noch reaktions 
fiihigen Sauerstoff, z. B. in Form von Eisenerz odci 
anderen ahnlieh wirkenden Stoffen enthalt, uberdeckt 
und unter gleichzeitigem Zusatz yon K arburit ausge- 
schmolzeu. Alsdann wird das Metali naeh Beigabe der be- 
absiehtigten L?gi jrungsmctallo abgestoehen und vergossen

Auf basisehem Herd wird das Metali naehdeni es, 
wie yorstehend atigegcben, wenn erforderlich, entseliwefelt 
worden ist, m it einer bekannten, z. B. aus Kalk und 
FluBspat oder einem sonstigen FluBmittel bestehenden 
Sehlaeke, dio auBerdem aber noeli reaktionsfahigen 
Sauerstoff, z. B. in Form yon Eisenerz oder ahnlicli 
wirkenden Stoffen, enthiilt, uberdeckt und unter gleich- 
zjitigem Zusatz von K arburit ausgesehmolzen und ver- 
gossen.

KI. 18 b, Nr. 323 423
yom 1.- Septcmber 1914 
L u th e r  L o u c in eK n o .x  
in  P i t ts b u rg h .P e n n s .  
V. St. y. A. Wassergehilhlle 
Oasdiise fiir Ilerdófen.

Das Kuhlorgan a des 
Jlundstucks der Gasdiiso 
istanseinem innerenEndo 
m it einem fortlaufenden, 
einwiirtsragenden, hoh- 
len, dureli Wasser ge- 
kulilten Flansch b ver- 
sehen. AuBerdem kann 
das Gchiiuse des beweg- 
lichen, lielmforniigen Ver 
bindungsteils zwisehen 
dem wassergekuhltcn 

Mundstiickstc.il und dem Gaszufuhrungskanal yon hohlen 
Seitentcilen c, hohlen Verbindungsstucken, Wasserzirku- 
lationskorpern und Umlaufrohren d gebildet werden.

KI. 49f, Nr. 328 847, vom 15. Februar 1918. P e te r  
K rem er in  B e rlin . Vcrfaliren zur Vireinigung von 
Trdgern, Schienen u. dgl.

Das Verfahren bezieht sieh auf das Yereinigen yon 
Tragern, Schienen u. dg l, insbesondere yon im Pflaster 
oiugobetteten Schienen m it Hilfe aluniinothermischcr 
Erhitzung, wobei nur ein Tcil des Profils, und zwar bei 
Schienen nur der ScliienenfuB, mitcinandcr yerschmolzen 
wird. Es w.rd nun yorgeschlagen, dies nur dureli eino 
s i  geringe Metallmasse aluminogcnctisch zu bewirken, 
daB die dabei erzeugte Warnie nieht ausreicht, um dio 
VerschweiBung oder Vcrlotung des Kopfes herbeizufuhren. 
Zur Yerbindung des letzteren soli eine andere Wiirnic- 
ąuellc benutzt werden.
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Zeitschriftenschau Nr. 6.1) 
G esch ichte  des Eisens,

Rhys Jenkius: D er Auf-  un d  N ied e rg an g  der 
E is e n in d u s t r ie  in  Sussex.* II. Sehilderung von 
M itte des 17. bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Der 
Glouócster-IIochofen zu lam berhurst. Alter franzosischer 
Hochofenbetricb. [Engineer 1921, 13. Mai, S. 502/5.]

Conrad MatsehoB: Aug us t  T h y ssen  und  sein  
W erk. Zur Erinnerung an die Begrfmdung des ersten 
W erkes am 1. April 1871. [Z. d. V. d. I. 1921, 2. April, 
S. 333/44 u. Wirtschaftliche NacHrichtcn aus dcm Ruhr- 
bezirk 1921, 1. Apnl, S. 398/412.]

Brennstoffe,
Allgemeines. Im mcrschitt: D ic Be ka mp f u ng  v<>n 

K o h len lag o rb ran d o n . Wirkung der einzelncn Losch- 
inittel. [Feuerungstechnik 1921, 15. Mai, S. 145/9.]

Erze und Zuschlage.
Allgemeines. Dr. R. Armbronn: P h y sik a liseh o  

Ą Ju fsoh luB arbe itcn  a is  Hi l f s mi t t e l  fiir  geologi- 
sehe  F o rsch u n g en .*  Hinweis auf die Mogliehkeit, mit 
Hilfe planmiiBiger Ausmossung der Yerteilung yersehicde- 
ner physil-alischer Groflen langs der zugiinglichcn Erd- 
oberfliiche Aufsehlussć uber das unzuganglicho Erdinnere 
zu erhalten. [Gliickf.uf 1921, 21. Mai, S. 481/8.]

Aufbereitung und Brikettierung.
Briketticren. B. Schapira: Ei ni ge  n e u z e itlic h c  

B rau r.k o h len  - B r i k e t t  e rzeugung  san lago u.* An
lagen und Ar.beitsweisc der •„Eintraehl“ -Braunkohlcn- 
werke in Nću-Welzow. [Feuerungstechnik 1921, 1. April, 
-S. 113/7.]

Sonstiges. E. Hcnnemann: U eb e rb lick  iibor d as  
A u fg ab o n g eb io t dos F a c h a u ssc h u sse s  fiir Erz-  
a u f  b e re itu n g . Zu den Aufgabon gehort, durch Beratung 
von Geologen, Mincralogen, Chemikcrn, Berg- ur.d Auf- 
bereitungskuten einen ricHtigen Stammbaum fiir neue 
Aufbereitungen zu entwerfen und bei der Umgestaltung 
bostehonder Anlagen bóratend mitzuwirken. (Vortrag yor 
FaehausschuB fur Erzaufbereitung der Gesellschaft Dcut- 
seher Metallhiitten- und Borglcute, Berlin, Januar 1921.) 
[Met. u. Erz 1921, 8. Mai, S. 201.]

Feuerfeste  Stoffe.
Allgemeines. M. L. Hartmann und O. A. Ile ugen: 

P h y s ik a lis c h e  E ig e n tu m lie h k e ito n  yon ver- 
s c h ie d c n e n  fe u e r fe s te n  S toffen .*  Untersuchung der 
Fostigkeitseigcnschaftcn ycrschiedener rasch abgekubltci 
feuerfester Steine naeh Erhitzung auf 1350". [Transact. 
Amor. Eleetrochem. Society 1920, Vol. XXXVII, 
S. 707/21.].

Saure Steine. Paul Schneider: U n g e b r a n n t e  feuor- 
fos t e  S te in e . Uebcrsiclit uber die einschlagigcn Patente. 
Eigeno Arbeiten. Bericht folgt. [Tonind.-Zg. 1921, 
20. April, S. 405/G; 3. Mai, S. 434/5; 7. Mai, S. 452/3.]

Baustoffe.
Eisen. D er Bau der B ru ck e  iiber d ic H e r e -  

De re -S c li lu c h t im Zuge d e r B ag d a d b a h n  dur ch  
d ie  M a sc h in e n fa b r ik  A u g sb u rg -N iirn b e rg -A .-G  , 
W erk  G u s ta v sb u rg . [Z. d. V. d. I. 192], 28. Mai, 
S. 503/7.]

Specr: D ie e is e rn e n  P e rsó n en w ag en  der
p re u B isc li-h c ss isc h e n  S taa  tsb ah n en .*  Entwurf und 
Ausfiihrung der Wagen. [Z. d. V. d. I. 1921, 14. M ai, 
S. 511; 21. Mai, S. 549/52.]

Eisenbeton. 25t. gng. A. Kleinlogel: E isen b e to n - 
H o ch h au ser. Ihre Ausfiihrbarkeit wird besprochen. 
[Tonind.-Zg. 1921, 26. Mai, S. 527/8.]

l )  Vgl. St. u. E. 1921, 27. Jan., S. 126/35; 3. Marz,
S. 308/14; 24. Marz, S. 415/19; 28. April, S. 590/4; 
26. Mai, S. 733/9.

Zement. Dr. Hans Kiihl: H oohw ortige  Z em ente . 
Zuschrift auf Aufsatz yon Natlio. [Tonird.-Zg. 1921,
26. April, S. 406/7.]

Dr. Rich. Griin: H o ch w crtig e  Z em ente. Er- 
widerung auf Aufsatz von Natho. Analysen der Hodi- 
ofenzementmarken. [Tonind.-Zg. 1921, 21. Mai, S. £04/5.]

W arm e- und Kraftwirtschaft.
Allgemeines. A. Schulze: D ie Wa r me wi r t s c h a f t  

im E is e n h u t te n b e tr ie b . [Z. d. V. d. I. 1921, 7. M,i, 
S. 4S7/91.]

Atwarmeverwertung. D am p fsp e ich c r m it unvor -  
ii iu lrr lich em  R a u m in h a lt . Kurze Angaben iiber Aus- 
fiihrung und Bctricbsergebnisse eines Dampfspeiehcrs, 
Bauart Estner-Ladcuig. [Z. d. V. d. I. 1921, 7. M u, 
S. 498.]

W arm em essungen.
Kalorimetrie. E. Pohlhauśen: Dor W iirm eaus- 

t a u s c h  zw isehen  fe s te n  K o rp e rn  u n d  P liis s ig - 
k e ite n  m it k le in e r  R e jb u n g  u n d  k le in e r  W iirm o- 
le itu n g .*  [Z. f. ang. Matli. u. Mech. 1921, April, S. 115/21.] 

Mas Jiicob: U eber e in ige  E ig e n se h a fte n  des 
W asserdam pfes. Zustandsgleichungen. Kritische Tem
peratur. Abwehr englicher Angriffe auf die deutsche 
Forschertatigkeit. [Z. d. V. d. I. 1921, 28. Mai, S. 568/70.] 

Pyrometrie. E in  e i n f ac hes  o p tise h c s  P y ro - 
m eter. * Besehreibung des Lummer-Kurlbaumschen 
Pyrometers. [E. T. Z. 1921, 12. Mai. S. 494/5.]

R, S. Whipple: U eber T e m p e ra tu rm e ssu n g  in  
G luhófen.*  [Ir. Coal Tr. Rev. 1921, 20. Mai, S. 091/3 ]

Feuerungen.
Allgemeines. Hch. Docveiispcck: W asse rd am p f- 

z e rfa li un d  D am p fs trah lg cb la .se  in  L eh re  und  
Anwendung.  [Z. f. Dampfk, u. M, 1921, 27. Mai, 
S. 103/4.]

Schmolke: D ic Ve r b r e n n u n g  un d  Y e r g a s u n g  
yon K oh le  au f dem  R ost. Kurze Zusammenfassung 
der bisher aufgestellten Thcorien. [Z. f. Dampfk. u. M. 
1921, 13. Mai, S. 145/7.]

Kohlenstaubfeuerung. K oh len stau -b feu e ru n g en  
fiir O efen und  D am pfkessel.*  Auszug aus dcm 
Bericht oinerfranzosischen Studicnkcmmission, [Gen. Civ. 
1921, 28. Mai, S. 459/62.]

F. Sehultc: D ie Ko h l e n s t a u b f e u e r u n g  f u r  
Dam pf kessel.* Anlagen fiir Trocknung und Zer- 
kleinerung. Transpcrt. Brenner. Bedingungen fiir Ver- 
brennung des Kohlenstaubes. [Gliickauf 1921, 30. April, 
S. 413/9.]

Mittag: D ic He r s t e l l u n g  des K o h le n s ta u b e s  
fu r S tau b feu e ru n g cn .*  Besehreibung der ycrschiedc- 
nen Muhlehbauarteh. Troekner. [Z. f. Dampfk. u. M. 
1921, 29. April, S. 129/31; 6. Mai, S. 138/40; 13. Mai, 
S. 147/8; 20. Mai, S. 155/6.]

L. D. Tracey: E x p lo s io n en  yon  S t aubkoh l e .  
Selbstziindung. Riickziindung yom Brenner her. 
Sicherheitsregeln. [Power 1921, 3. Mai, S. 718/9.]

Henry Kreisinger: D am pf kessel y e rsu ch e  m it
Ko h l e n s t a u b f e u e r u n g e n  fiir J l l in o is  - K ohle.* 
Bas giinstigste Ergcbnis zeigte sich bei einer Verbrcnnung 
yon 10 bis 24 kg Staubkohle in der Stunde auf 1 m® 
Verbrennungsraum, moglich war sie in den Grenzen von
8 bis 32 kg. [Mech. Eng, 1921, Mai, S. 321/?, 326.] 

Dampfkesselfeuerung. Edward Rahm jr .: E n t w i c k 
l ung  u n d  An we n d u n g  yon U n te rsc h u  b f eue r un-  
gen.* [Prętc. Eng. Soc. West. Penna. 1921, F ebr, 
S. 21, 08 ] «

Pradel: N eue H o c h le is tu n g s fe u e ru n g e n  fiir  
R o h b r a u n k o h l e  u n d  a n d e r e  g e rin g e  B re n n 
sto ffe .*  [Gewerbefl. 1921, Mai, S. 136/42.] »-■

Hch. Docvenspeck: K o h len sau re  un d  K essc l- 
f euerung.  Der Hochstkohlensaurcgehalt yon Raueh- 
gasen. Das Einstellon yon Kesselfeuerungen. [Z. f. 
Dampfk. u. M. 1921, 6. Mai, S. ]37/9.]

Zeitschrifteiwerzeichnis nebst Abkurzungen s'ehe Seite 120 Lii 128.
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Pradel: N cn cru n g cn  a n  F e u o ru n g sa n la g e n  fu r 
fe s to  B ren n sto ffo .*  Viortoljahrbsł>orioht. Rost- 
bcschickcr. Sohlackcntrochor. Zuggcbliise. Fcuerbriiok>n. 
Wanderrost m it Voifeucru g. [Fouorungstcclmik 1921, 
1, Mai, S. 133/7.]

Feucrungstechnische Untersuchungen. Reti Mór: 
U eb er dio B e rcch n u n g  vo n  W iirm ed u rch g an g s- 

• zali len.* Vorfasser bcgriindet die Notwondigkcit einer 
tingchendcn Ableitung der ®rechnung8verfahron in der 
Heizungstechnik. [Gesuńdhoitsingonieur 1921, 28. Mai, 
S. 262/3.]

S r. 3lig. K. Honcky: U eber dio, B e rcch n u n g  von  
W arm ed u rch g an g szah len .*  Erwiderung auf Aufsatz 
von Rut i Mór. Bcispiele, [Geśundheitaińgoniour 1921, 
2S. Mai, S. 263.]

Gaserzeuger.
Allgemeines. Herm. Koschmicdcr: D er G e n e ra to r 

zur V erg asu n g  der n a tu r l ic h e n  B ren n s to ffo  m it 
G ew innung  der N o b cn p ro d u k to , Ausfiihrungoniiber 
die Verga|ungsvorgfingo und Leistungen von Gaserzeu- 
gern. [Brcnnstoff Chemio 1921, 1. Mai, S. 134/5; 15. Mai, 
S. 150/2],

Henn. Koschmicdcr: D er E influB  d e r F e u c h tig -  
k c i t  d e r B re n n s to ffo  a u f  dio G c n e ra to r y c r - 
gasung . Vorgango boi der Vorgasung. Warmobedarf fur 
dic Troćknung. EinfluB auf den Gaserzeugergang. [Bronn- 
stoff-Chemio 1921, 15. April, S. 117/21.]

Urtcergewinnung. Dr. Marcusson u. Dr. M. Picard: 
Z u sa m m e n se tz u n g  yon  H ooli- un d  T io fto m p o - 
ra tu r to e ro n . Zusammensetzung von Stcinkohlemirioor, 
Braunkohlentocr, Holztoer, Oelgasteer und Wassergasteer. 
[Z. f. ang. Chem. 1921, 24.-Mai, S. 201/4.]

Warm- und Gliihofen.
Allgemeines. B o d ie n u n g sv o rr ie h tu n g e n  f i i r  

W iirm - un d  G luhófen .*  [St. u. E. 1921, 21. April, 
S. 533 /8 ; 5. Mai, S. 017/24; 12. Mai, S. 648/56.]

Elektrische Gluhófen. E in h e i ts fo rm s te in e  m it 
C h ro m n ick o lh o izsp u lo n . Kurze Boschreibung der vOn 
der Firma Boye, Berlin, herausgebraehten Neuorung: 
Schainottesteinc m it Chromnickolhoizspulon ausgoriistet 
und m it Nut und Feder zur Zusammensetzung fiir don 
Bau von Oofen beliobiger Form yersehen. [W.-Techn. 1921, 
1. Mai, S. 266/7.]

K. Boye: S tro m o fen  m it C h ro m n ick c lh e iz -
apulon.*  Vortoile des bescliriebonen Ofens. Form, Zahl, 
Schaltung der Heizspulen. Uobcrwachung der Ofon- und 
Heizspulenwarme. [Botrieb 1921, 25. j\Iai, S. 522/3.]

Krafterzeugung und -verteilung.
Allgemeines. G. Klingenborg: E n c rg ie w ir ts c h a f  t 

u n d  W a ss c rk ra f t .  Zentrale oder yorteilte Vorsorgung. 
Ausnutzbarkoit der in Dcutsehland zur Verfugung stehen- 
den Energioarten. [Tcchn. u. Wirtsch. 1921, April, 
S. 197/211.]

Kraftwerke. A. K uster: G rundz iige  fiir  dio bau - 
lich o  A n o rd n u n g  u n d  E n tw ic k lu n g  von  K r a f t -  
w erk san lag o n . [Z. d. Bayor. Rev.-V. 1921, 28. Febr., 
S. 25/8; 15. Marz, S. 33/5.]

Gg. K einath: T c m p e ra tu ru b e rw a e h u n g  in
K ra f  tw erken .*  Notwendigkoit der Ueberwachung, be- 
sondors auch der Dampfkcssclbetriebe. Ueborwachungs- 
cinriclitungen elektrisclior Art. BctriebsmiiBigc Ueber- 
waehung der Ilochsttemperatur in elektrischon Maschinen 
und Transformatorcn. [E. T. Z. 1921, 5. Mai, S. 459/63.]

Dampfkessel. P. H. Parr: D or D am p ffilm  bei 
V c rd a m p fe r-  u n d  K o n d e n s a to r ro h re n . Theo- 
retische Betrachtungen. [Engineer 1921, 27. Mai,
S. 559/61.]

K. E. Nordling und R. Bengizon: E sarohre u n d  
S p ir a l i ib c rh i tz e r  u n d  B re n n s to f fe r s p a rn is  boi 
D am p flo k o m o tiv j.»  ui.d  H eizrf.Iironkcsaeln ." ' Mit-, 
teilung iiber eine n o ’-e Schraubcnrohiform. die d i ' N.ch- 
teile der bisherigen yermcidet. Yersuchsorgebnisse. 
[Glaser 1921, 15. Mai. S. 83/7.]

Dampfmaschinen. J, Stumpf: G io ie h s tro m d a m p f-  
m a sc h in e  m it H o ch h u b  - D iis e n to llo ry e n til  und  
S to u erw o llo  d o p p e lte r  D reh zah l.*  [Z. <1. V. d. I. 
1921, 7. Mai, S. 492/4.]

Dampfturbinen. K. Baumann: N cu cro  E n tw ic k 
lu n g  der G roB dainpf tu rb in o n .*  [Engineer 1921, 
15. April, S. 399/400; Enginocring 1921, 8. April, S. 435/9; 
15. April, S. 449/53; 459/60; 22. April, S. 501/4; 29. April, 
S. 532/5; 0. Mai, S. 567/71; 20. Mai, S. 533'4; 27. Mai, 
S. 502/3.]

Dampflcitungen. Aloxander Fischer: T a fe l fu r  d ie  
B e rc c h n u n g  von  D am pf- u n d  L uf tle itu n g e n .*  
Aufstollung oinor Roehentafcl auf der -Grundlago der 
Fluchtlinientafeln. [Z. d. V. d. I. 1921,30. April, S. 409/70.]

Spelsewasserrelnigung und -e.itolung. R, Kloin: 
N e u z c it l ic h e  E in r ic h tu n g e n  zu r E rz e u g u n g  von  
K osselspcisow assor.*  Art der Verunreinigungon. Ein
fluB. Wtirmepumpon. Ab\varmovordivmpfer. Rsinigungs- 
Yorfahron m it Plattonkochern, Entgasung. [Z. f. Datnpfk. 
u. M. 1921, 28. Jan ., S. 25/8; 4. Fobr., S. 34/7; 11. Febr., 
S. 41/3; 18. Febr., S. 51/4; 25. Febr., S. 57/61.]

Motoren und Dynamomasehinen. Dio L c itf i ih ig k c i t  
von  B lcch lce rn cn  fiir o le k tr is c h o  M asch inen . 
Wiirmoloitfahigkeit von Blechpaketon abhiingig yon der 
Blechbesehaffonhoit und der Oborfliichenbohandlung (ohno 
oder m it Firnisiiberzug). Ganz kurze Mittcilung. [Z. d. 
V. d. I. 1921, 14. Mai, S. 521.]

Allgemeine Arbeitsmaschlnen.
Geblase. II. Williamson: E in  U n fa ll an  T u rb o -  

gebliison. Boi zwoi Hochofonturbogeblasen, die gemoin- 
sam an die Windloitnng angeschlossen waron, wurdc bei 
AuBerbotriebsctzung des einen Satzes yersehentlieh nicht 
der Sehiebcr zur Windleitung goschlossen. Infolgedcssen 
lief der Satz in umgckehrter Richtung ais Turbino und 
wurdc vor dom Durcligchen nur durch das Auslaufen 
der Lagor infolge Vcrsagons der Oelzufuhr bewahrt. [Ir.Coal 
Tr. Rey. 1921, 1. April, S. 461.]

Kompressoren. łjinz: U eber P re B lu f to rz o u g u n g , 
-m ossung  u n d  -f i r t le i tu n g . [Dio ProBluft 1921, 
Miirz, S. 1/12; April, S. 1/17; Mai, S. 1/24.]

Materialbewegung.
Allgemeines. Buhlo: U o b c rm a sc h in e lle  S ch la inm - 

fo rd c ran lag o n .*  [Fordertechnik 1921,4. Marz, S. 55/8; 
18. Marz, S. 72/5; 1. April, S. 82/3.]

Verladeanlagen. Hubort Hcrnmnns: N eue  An- 
w en d u n g sfo rm en  des B e c h e rw e rk s^ n tla d o rs  fu r 
K o h le n g u tfo rd e ru n g .*  Weiterentwicklung des Bccher- 
worksentladers von Heinzelmann und Sparmbcrg. [Z. f. 
Dampfk. u. M. 1921, 27. Mai, S. 161/3.]

Werkseinrichtungen.
Beleuohtung. J. Teichmuller: U eber Ł ie h t tc c h n ik  

un d  L ic h tto c h n ik o r . Lichttoshnik, Begriff und Be- 
deutung. Naturlichcs Lieht. Kiinstliches Licht. Beleueh- 
tung freicr und geschlossencr Raume. Fchler in Beleuch- 
tungsanlagen. [Z. d. V. d. I. 1921, 23. April, S. 435/46,]

Roheisenerzeuęung.
Elektroroheisen. St.«Qng. Alfr. Rcdlich: B e itra g e  

zu r F ra g e  der V e rh ii ttu n g  f r ie k ta l i s e h e r  E ise n -  
erze. Dio W irtschaftlichkoit der elektrolhormischon 
Reduktion dioscr oisenarmen und phosphorroichen Erze 
kann gofordert werden durch yorberoitendo Behandlung 
der E rz<ś (Vorerhitzung), durch Entphosphorung des Roh- 
cisens unter Beibehaltung des Kohlenstoffgehalts, wobci 
Rohcisen fiir HartguB- und TemperguBdarstellung erhalton 
wird, durch Verbesserung der Qualitatseigenschafton des 
Roheisens, durch Zusatzc, durch Behandlung des R'>h- 
eisens m it Desoxydationsmitteln. [Schweiz. Bauz. 1921, 
28. Mai, S. 249/50.]

Eisen- und StahlgieBerei.
GieBereianlagen. E n tw u rf  fiir  e in e  groB e I la n -  

d e ls - un d  M asch in o n g ieB ere i.*  Vom FoundryT rad3
ZciIschri/lenverzeichn>s nebst Abkurzungen s :ehe Seite 125 bit 128.
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Journal preisgokronto Arbeiten. 1. B. L. Tibborhalii: 
EisongioBcrei m it 30 bis 40 t  Ausbringen in der Woehe. 
Eino Hauptliallc m it zwoi Seitcnsehiffon. [Foundry Tr. J. 
1921, 21. April, S. 354/5.] 2. H. Lowin: EiśongicBerei
m it zwoi solbstiludigon, parallel liegenden, durch Gleise- 
striingo getrennton Hallen fur monatlich 400 t  und CJ0 t 
Ausbringen. [Foundry Tr. J. 1921, 5. Mai, S. 396/8.]

II. Skólton. und J. C. Moston: E n t w u r f  fiir oine 
M eta llg ieB ere i.*  Bologscluift otwa 30 bis 36 Former, 
dazu eino ontsprechondo Zahl Hilfsarboiter. Tiegelofen. 
Formmaschine. Transporteinriohtungen. [Foundry Tr. J. 
1921, 19. Mai, S. 444/5.]

Modelle, Kcmkastcn und Lehren. R. Lower: D ie 
L o s u n g  w ir ts o h a f t l ic h e r  F ra g e n  der Model i -  
tiso h le ro io n . Sfcolluag d 's  M >delltischlors im Gioliorci- 
betriob. Anforderungon an donselben. Akkordarbeiten 
und Akkordkarton. Kartothek in der Modelltisehleroi. 
Modcllverwaltung. EinteilungdcsModollbodens. [GieBerei 
1921, 22. Mai, S. 117/21.]

J. Drinkwator: E i n r i c h t u n g  dor M odellm aclic- 
rei.* Allgemoines. [Foundry Tr. J. 1921,20. Mai, S. 4/1/2.] 

Formerei und Formmaschliien. Dio S c h l oude r f o r m-  
ma s c h i n o  v o n  E. O. B o a rd s le y  u n d  W. F. P i p e r *  
[St. u. E. 1921, 26. Mai, S. 723/4.]

Schmelzen. D or C lim ax -K u p p e lo fen .*  D-ir Ofen 
hat ais bosondores Konnzoiclion einon ausfahrbarón Ilord. 
[Foundry Tr. J. 1921, 12. Mag S. 437.]

TemperguB. II. A. Schwartz: Amo r i k a ms c h o r  
T em perguB .*  I, II , II I , IV, V, VI, VII, VIII. Go- 
schichtliclies iibor Eisendarstollung. Entwicklung der 
TomporgieBeroi in don Voroinigten Staaten, Kloingofuge- 
łchro dos Tempcrgusses. Physikalisohe und elektrische 
Ei''onschaften des Tempcrgusses. [Ir. Tr. Rov. 1920,
2 Doz , S. 1536/40; 20. Jan ., S. 213/8; 3. Febr., S. 353/7, 
361- 17 Febr., S. 485/8, 490; 3. Marz, S. 628/31, 633;
17. Marz, S. 770'5; 31. Miirz, S. 901/4; 14. April, S. 1039/42.] 

HartguB. ®r. gna. P. B.irdenhouor: Dor u mg c k o h r t e  
H artguB .*  [St. u. E. 1921, 28. April, S. 569/75 ; 26. Mii,
S. 719/23.] ,

Sanstges. J. E. Ilurst: Z on trifugalguB .*  Guostiger 
EinfluB auf Gofiigcausbildung und meehanische Eigon- 
acliaften. [Foundry Tr. J. 1921, 5. Mai, S. 400/1.]

G. K. Burgess: E i g e n s c h a f t e n  von Zc n t r i f u ga l -  
S t ah l guB*  Dio Untersuchung erstreckto sich auf 
Zyliador aus Kohlenstoffstahl und aus Nickelstahl. Hiorboi 
ergab sich iin allgemeinen oin gunstiger EinfluB auf die 
yerschiedenen Eigenschaften! Chemisehe Beschaffo.ihoit, 
Harto, Festigkoitsaigonschafton, Gefugeausbildung. Be- 
sondjrs nach goeigneter Warmebehandlung orlangte der 
ZontrifugalguB Eigenschaften, wio sio sonst erst duroh 
Schmieden erhalten worden. [Ir. Ago 1921, 24. Mir/..' 
S. 764 6.]

Erzeugung d e i  schm iedbaren Eisens.
Metallurglsches. Dr. J. E. Stead: Saue r s t o f f  in 

Eison.* ‘Bericht folgt. [Iron and Stoel Inst. 1921, 
5./6. Mai.]

Direkte Eisengewinnung. Herbert Lang: N eues
d iro k te s  V e rfa liren  zu r S ta h le rz e u g u n g . Erz, mit 
Kohle gemiseht, wird in R>torten reduziert. Dor ent- 
standene Eisenschwamm wird in derselbon Hitzo uater 
AusschluB yon Luft und Ofengasen eingesohmolzon. 
Eine solehe Anlago soli von dor Diroct Stoe IProcess Co., 
Inc , in Santa Cruz (Kalifornion) gebaut werden. [Ir. Age 
1921, 12. Mai, S. 1237/8.]

E r z e u g u n g  von S ta h l u n m i t t e l b a r  aus  Erz. 
Kurzo Boschreibung des B assot-V orfahrens. Reduktion 
des Erzos im Drehofon unter Benutzuag von yorgewarmter 
Luft. [Ir. Tr. Rov. 1921, 19. Mai, S. 1355 u. 1375/6.] 

Schweiieisen. S e h ra u b e n e ise n . Kurzo Mitteilung 
ubor Herstellung von SpcziaUchweiBoison m it bartom 
Korn und weicher Oberflache usw. [Gcwerbefl. 1921, Mai, 
S. 152.]]

Thoma3verIahren. O. von Keil: Do so x yd a t i o n s -  
yo rg an g e  im Th om asye r f ah ron .*  [St. u. E. 1921, 
5. Mai, S. 605/11.]

Zeitschriflen yerzeich ais

Arthur Jung: D io E n tp h o s p h o ru n g  des J l s e d e r  
T h o m a sro h o isc n s  im Ko n y o r t o r  un d  im Ma r t i n -  
ofon.  [St, u. E. 1921, 19. M ii, S. 687/92.]

M artinv erfah ren . W. H. W harton: N eues Vent i l  
f u r  S iem ons-M artin -O efon .*  Boschreibung des Um- 
steuerungsyentils mit angoblichon Vorteilen. [Blast Fum  
1921, April, S. 253 u. 280/1.] .

Thos. R. Tato: ^A b h itzek esse l boi Mar t i nof en .  
Allgemeines uber Bauart von Abhitzekessoln und Ueber- 
hitzern. [Blast Furn. 1921, Febr., S. 175/6.] ^

E lek tro s tah le rzeu g u n g . Dr. Alf. Stansficld: E l e k t r o -  
ofon zur  S t a h l e r z e u g u n g *  Angabon iiber Bau und 
Betrieb von JrTćr o ult, - O ef on. [Blast łu rn . 1921, Mai. 
S. 324/7.]

Verarbeitung d es  schm iedbaren  Eisens.
Blechwalzwerke. T o mp o r a t u r k o n t r o l l o  v o  n 

B loehw alzen.*  [Ir, Coal Tr. R ;v. 1921, 20. M ii, S. 700.] 
Form- und Stabeisenwalzwerke. John D. Knox: 

N eues W alzw o rk  fiir W ioderyo rw alzon .*  ICurzc 
Boschreibung oines neuen fiir dio Wieder yerwalzung von 
Schienon betimmten Walzwerkes dor Cambridgo Rolling 
MiU Co. in Ohio. Grundsatzlich koino Neuerung gegen- 
iiber don bishorigon Anlagen diosor Art. [Ir. Tr. Rov. 1921,
19. Mai, S. 1384/7.]

Schmeden. D o p p o l - R o i b u n g s g e t n e b o  fur l <a l l -  
ham m or. Bjschroibung eines Getricbes der Thwaites 
Brothers L ‘,d , Bradford, fiir Riomenfallhammer, gekonn- 
zoiohnot duroh zwoi Reibungsgotriobo, eins ais Halte- 
bromso, das andere ais Aufzugyorrichtu :ig. [E lgineoring 
1921, 13. M ii, S. 584 u. 588.]

Paul Juakers: S ohm ied o y ersu o h e  an  1'lulJ-
eisen.* [St. u. E. 1921, 19. Mvi, S. 677/37.]

W eiterverarbeitung und Verfeinerung.
Ziehen. H in s Schulz: D ic p la s tis e h o n  Do-

f o r ma t i o n o n  boi M e ta lld ra h te n .*  [Met.-B. 1921,
14. M ii, S. 921/2; 21. Mii, S. 933/70.]

Saile. D r a h t s o i l f a b r i k  d e r F i r m a  Ge o Gr a d i e k  
a n d  Co L td . in  Wa kof i o l d*  Nicht sehr eingohondo 
.tllgsmaino Werksb ;se'.ir jibu lg. [E lgineoring 1921, 13. Mai, 
S. 523/5.]

W arm ebehandlung d. schm iedbaren E isens.
HSrten. J. Blu.no: Ri c h t o n  und  H a r t e n  voti 

W erkzeugstah l.*  Erkennuig der Temperatur, bei dor 
gehartetor Stahl gerichtet bzw. gobogen wordon kann. 
Miadestt smperatur zur Vjrmeidu ig v-)n Rissen. Besondere 
Form von H irterlsśsn . [Bjtriob 1921, 25. Mii, S.514/13.] 

K. H u d a ,  T. Mitsusliita, S. Idei: U eb er d ie  U r- 
saoho yon  H iirte risso n .*  Bericht folgt. [ J. Ir. St. Inst.
1921, 5./6. Mai.]

Sh.N. Brayahaw: D ie Vo r h i n d e r u n g  v o n  H a r t o -  
r is so n  u n d  d ie  B e d e u t u n g  dor  Roka l oszonz-  
e r s c h e i n u n g o n  in W o lfram -W o rk zeu g stah l.*  Bo- 
richt folgt. [J. Ir. Si. Ia s t. 1921, 576. M ii ]

ZementUren. W a rm e b o h a n d lu n g sa n la g e . x>e- 
schroibung. Besonders interessant m it Riicksicht auf die 
fur Zementation in Betracht kommendon Angaben. 
[Ir. Age 1921, 7. April, S. 895/8.]

L. Aitc-iison: U eber E i n s a t z h a r t u n g .  AUgometno 
Bemerkungen uber don EinfluB der Ausbildung der 
zomontiertea Schicht, des zahen Kerns und der Aus
bildung des Kerns auf dio mechanischen Eigonscliaften 
snyie iibor die ZweckmaBigkeit einer Ab3chreokung oder 
schnellen Abkuhlung in  Wasser, Oel, Luft. [Ir. C->al Ir . 
Rev. 1921, 27: M ii, S. 728.]

J. Durand: E r z i e l ung  e in e r  g le ichm aB igon  u n d  
sch n e llen  Z o mo n t a t i o n *  [Teehn. Med. 1921, Mirz, 
S. 130/2.]

Schneiden  und Sehw eiB en .
AUge.Tl3in33. H. Brearloy: Dor Ei nf l uB yon  

Lunke r .  B lasen  u n d  V oru l r e ia ig u ig  on a u f  d a s

siehe Seite 120 bis 128.nebst Ah\i'.r:unyen
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Schw eiB en von  S tah l.*  Bcricht folgt. [J. Ir. St. Inst. 
1921, 5./6. Mai.]

Elektrisches SchweiBen. H. Wolf: E lc k tr is c h c s  
Schw eiB en in  der S chm iedere i.*  Blektrische Licht- 
bogenschweifiung s ta tt  Nieten und Schrauben. Wirt- 
schaftlichkcit. [Betrieb 1921, 25. Mai, S. 510/2.]

F, J. Heyes: E le k tr is c h c  B ogcnschw eiB ung 
yon  A lum in ium . Schwierigkeitcn infolgo vOn Ver- 
dampfung. GcgenmaBnahme. Stronivcrhaltnissc. [Ir. 
Coal Tr. Rev. 1921, 27. Mai, S. 731.]

B le k tr is c h e  P u n k tsch w eiB m asch in en .*  Ma- 
schino der Essener Ausstellung 1921 fur elektrischc 
A pparate und Einrichtungen. [B. T. X. 1921, 2G. Mai, 
S. 550.]

S e lb s t ta t ig e  K cttcn sch w eiU m asch in c .*  Bo- 
schreibung einer Maścliine der Essener Ausstellung 1921 
fur elektrischc Apparate und Einrichtungen. [E. T. Z. 
1921, 26. Mai, S. 549/50.]

Autogenes SchweiBen. N eu e ru n g en  im a u to g e n e n  
Schw eiB en u n d  S chno iden . SchweiBen und Schneiden 
von Spezialstalilen, graucm GuBeisen und Aluminium. 
[Autog. Mctallb. 1921. 15. Mai, S. 149/50.]

R. S. Johnston: Schw ciB- u n d  S ch n e id b rcn n er.*  
Untersuchung uber Gaszu.sammensctzur.g und Gas- 
geschwindigkeit beim SchweiBen und Schneiden. [Ir. Tr. 
Rev. 1921, 19. Mai, S. 1377/83.]

Reichenbceker: U e b c rb lie k  un d  E rfa h ru n g e n  
iiber F o rtsch ritfc c  in  der Ą u sfu h ru n g  a u to g e n  
g esch w eiB te r K esso lto ile  u n d  B eh iilte r  a u s  
B lechen  b is zu 75m m D icko.* Aufuhrnngemer An/.ahl 
vnn Einzelfiillcn, in denen die autogene SchweiBung sich 
bewalirtó. [Betrieb 1921, 25. Mai, S. 512/4.]

F c h łe r  bei der a u to g e n e n  Schw eiB ung.* Un- 
Yollstandige SchweiBung, ,,Leimcn“ (Kollage), AnlaB Bum 
Brueh. [Gen. Civ. 1921, 28. Mai, S. 462/3.]

F. W| Smith: G assch w ciB ap p ara te .*  Wahl der 
Brennerkonstruktion. Gasdruck. [Ir. Tr. R cv.. 1921, 
12. Mai, S. 1314/6.]

Oberflachenbehandlung und Rostschutz.
Verzinken. Cl. F. Poppletori: 60 J a h r c  F o r t s c h r i t t  

in der V orzinkung .*  Gegenuberstellung der fruheren 
Yorfahren und der heutigen. Verglcich zwisehen eng- 
lischen und amorikanischen Arbeitsyerfahren. Maschinelle 
Einrichtungen. [Ir. Tr. Rev. 1921, 28. April,-S. 1170/4.] 

Rostschutz. II. A. Gardner: U eber F a rb e n a n s tr ic h  
b e i M eta llen  a is  S c h u tz  gegen IC orrosion. Ge- 
sichtspunkte bei der Auswahl der F u  ben. [Ir. Tr. Rev. 
1921, 5. M u, S. 1250.]

J. Newton Friend: F a rb a n s tr ic h  a is  R o s t-  
s c h u tz m it tc l  des E isens. Bcricht folgt. [J. Ir. St. 
Inst. 1921, 5./C. Mai.]

Dr. W. Large: M e ta llu b e rz u g e  a is  R o s ts c liu tz -  
m itte l,  Yerzinkung.* Widerstandsfiihigkeit gegen Kor- 
rosion nach galvanischer Verzinkung, Feuerrerzinkung, 
Sherardisieren ur.d Spritzverzin kung. [X. f. Metalik. 1921, 
April, S. 161/70.]

Eigenschaften des Eisens.
Elektrolyteisen. O. Bauer und2)t . J n f l .  W -  Schneider: 

B c it r a g  zur K e n n tn is  des E le k tro ly te is e n s .*  
[St. u. E. 1921, 12. 3tai, S. 647/8.]

W. E. Hughes: „ G lu tl in ie n "  u n d  Z w illin g s- 
b ild u n g  in  E le k tro ly te is e n .*  Bcricht folgt. [J. Ir. 
St. Inst, 1921, 5./6. Mai.]

Korrosion. Dr. Maas: A n fressu n g en  a n  K onden - 
s a to r ro h re n . Wiedergabe des Inhaltes des 4. und 
5. Berichtes. des englischen Korrosionsausschusses. [Z. f. 
Metalik. 1921, 15. Marz, S. 152/5.]

U eber K o rro sio n . Ausśprache auf einer Versamm- 
lung der American Electroehcmicsl Society. Verschicder.e 
Arten der Korrosion. Ihre Eir.wirkung auf die ver- 
schiedencn Arten von Stahl vcm reinen Eisen bis zu den 
Sonderstahlcn unter besonderer Beriicksichtigung eines 
Kupferzusatzes, dem ein giłnstiger EinfluB zugeschrieben

wird. Sonstige Moglichkeitcn, die Korrosion einzuschriin- 
ken. [Ir. Ago 1921, 28. April, S. 1119/21.]

3)t:.«3lig. E. Sauer: E in  F a li  von  R ostb iU Iung . 
Besonderer Ilinweis auf die Wirkung der Kóhlensauro 
bei der Rostbildung. [Chem.-Zg. 1921, 3. Mai, S. 421.] 

P. Mcdinger: U eber die K o r ro s io n , von  Gas- 
u n d  W a ss o r le itu n g s ro h re n  in  g ip s h a lt ig e m  Ton.* 
Gesichtspunkte, die das Entstehen vOn ortlichen Stromen 
und damit einc Zerstorung der Rohre begunstigen. .Vor- 
beugungsmittel. [Rev. Techn. Luxemb. 1921, April, 
S. 45/9; Mai, S. 57/61.]

A n fre ssu n g e n  an  A b liitz e -W a rn iw a sse rb e re i-  
te rn .*  Hinweis auf die notwendigc Hohe der E intritts- 
tem peratur des Wassers (35°), um Anfressungen und 
Steinansatz zu vermeiden. [Z. d. V. d. I. 1921, 28. Mai, 
S. 578.]

Kerbzahigkeit. L. Foppl: E influB  vo n  L ochem  
un d  N u te n  au f  d ie  B c a n sp ru c h u n g  v o n  W ellon.* 
Die Spannungsorhohung an Bohrlochern in Wellon. I.ie 
Erhohung der Bruchgefahr in folgę des Bohrloches. [Z. d. 
V. d. I. 1921, 7. Mai, S. 497/8.]

Metalle und Legierungen.
Chrom. J. H ebcrt: D ie in d u s t r ie l le n  C h ro m - 

L eg ie ru n g en . Chromcrzc, metallisches Chrom, Ferro- 
chrom und seine Darstellung; Silikochrom; Clifomstahle, 
Nickel-Chrom-Stahle. Chromsalze. [Techn. M o d .  1921, 
Mai, S. 197/205.]

MetallguB. 2>v.-3t'S- E - H- Schulz: V crsuch 'e m it 
G u B zink leg ie rungen . Erfahrungen aus Versuchcn in 
der Kriegszeit, besor.ders bezuglicli H artę, Zugfestigkeit, 
Driickfestigkeit hochzinklniltiger Legierungen. [Z. f. 
Metalik. 1921, April, S. 177/S.]

Physikalische Priifung.
Allgemeines. H. 0 ’Neill: B c re e h n u n g  der F c s t ig -  

k e itso ig e n sc h a f te n  a u s  d e r ch em isch en  Z u sa m 
m en se tzu n g . FormelmaBige Erniittlung von Festigkeit, 
Dchnung und H iirte^ die isslirscheinlieh an densclben 
Fehlcrn leidet wio die anderen bisherigen Verfahren, da 
der untcrschiedliche EinfluB von Warmebehandlung und 
mcchanischer Durcharbcitung sich zahlenmaBig durch 
Rechnung nieht erfassen laBt. [Ir. Coal Tr. Rev. 1921, 
20. Mai, S. 700.]

Hartepriifung. H a rte p ru fm a so h in e .*  Beschrei- 
bung eines Hiirteprufapparates fur diinne Proben nach 
Art der Brinellprufung, bei der Kugeln m it Durcli- 
messern yón 1, 2 und 5 mm und cine Belastung von 
50 kg angcivandt werden. [Engineerirg 1921, 20. Mai, 
S. 612.]

B rin e l l-H a r te p ru fm a s c h in c  fu r g roB e S chm ie- 
d estucke .*  [Engineering 1921, 3. Juni, S. 680.]

Kdtaró Honda und Sakae Idei: U eber d ie  V er- 
te i lu n g  dcr H iir te  in  a b g e sc h re c k te n  K o h len - 
s to ffs tiih le n  u n d  A b sc h re c k risse . [Sc. Rep. Tóhoku 
imp. Univ. 1920, Dez , S.491/507; nach Cifem. Centralblatt 
1921, 1. Jun i, S. 953/60.]

Kerbschlagversuch. E. Heyn: N eu e re  F o rs c h u n - 
gen u b e r K e rb w irk u n g , in s b e so n d e re  au f  op- 
tisc h e m  W ege.* [St. u. E. 1921, 21. April, S. 541/6; 
5. Mai, S. 611/7.]

Magnetische Prufung. Seizo Saitó: U eb er den 
S a tt ig u n g s iy e r t  der M a g n e tis ie ru n g  vón  Zenicn- 
t i t .  [Sc. Rep. Tóhoku imp. Univ. 1920, Aug., S. 319/22; 
nach Chem. Centralblatt 1921, 1. Juni, S. 959.]

P .Ehrenfest: B cm erk u n g  u b e r  den  P a r a m a g n c -  

tis in u s  vOn f e s te n  K o rp e rn . (Z. f. Phys. 1921, 
10. Mai, S. 35/8.]

W olfram  s tah l.*  Bericht uber eine Arbcit von 
Honda und Murakami. Magnetische Untersuchung. Zu- 
standsdiagramm. Gcfiigeauibau. [Chem. Met. Eng. 1921, 
27. April, S. 745/8.]

Sonderuntersuehungen. K. Schcel: U eber d ie
W iirn ieau sd eh n u n g  e in ig e r  S to ffe . I. Ycrsuchs- 
methode. Bestimmt wurde die linearc Ausdehnung neben 
Quarz, Porzellan und einigen Glassorten von Aluminium,

Zeitschrifteńvcrzeichnis nebst AbTcurzungen s'ehe Seite 12G bis 128.
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Magnesium, Silber, Platin-Rhodium, Inyarstahl, Spicgel- 
metall. Der Tómperaturbereieh ging von — 191° bis 
+  500“. [Z. f. Phys. 1921, 23. Mai, S. 167/72.]

J. Discli: U eber die Wa r m e a u s d e h n u n g  e ini ger  
S toffe . II. Untersucht wurdon Chram, Mangan, Molyb- 
diin, Nickel, Taniał, Wolfram, Elektron zwischen — 190° 
bis +  500°. [Z. f. Phys. 1921, 23. M d, S. 173/5.]

W. Souder ur.d P. H idnert: Wa r me a u s d e h n u n g s -  
koeff i z i e n t e n  von  Ni cke l ,  M o n e lm e ta ll, S to i 1 it 
u n d  S ta in le s s -S ta h l .  [Phys. Rev. 1921, 17, S. 372/3; 
nach Phys. Ber. 1921, 15. Mai, S. 591.]

J. E. H oward: I n n e r e  S p a n n u n g e n  in S tah l. 
Versehicdenc Art en der Spanrungen und ihre Entstelning. 
[Engineoring 1921, 3. Juni, S. 093.]

D ie A n w e n d u n g  von  „ s ta in le s s “ -S tah l. Fol- 
gendc Verwer.dungszwc ckc werden u. a. angegeben: Flug- 
maschineiibau, Turbinenbau, optisehe Instnnnente, ReiB- * 
zenge, Pumpen, Vcrbrennungsmaseliinen, Draht und 
Drahtseile. [Engineer 1921, 3. Juni, S. 598/9.]

M etallographie.
Prufverfahren. J. Wiirschmidt: D ie th e rm isc h e  

An a l y s e  b in iire r  u n d  te r n a re r  L eg ierungen .*  
Vcrsuchsanordi ling. Schmelzdiagrjsmm von Wismut-Zinn. 
Untersuchung einer Reihe von Wismut-Zinn-Blei-Legie- 
rung und Erm ittlung der eutektisehen Legierung 
(B.'2 Sn Pb, Sćhmelzpunkt 96°). [Z. f. Phys. 1921, 10. Mai,
S. 39/53.]

K iycsi Kido: U eber d as  O le ich g ew ich ts-
d i a g r a m m  de r  K oh len sto ff-M an g ar: - L eg ierungen . 
[Sc. Rep. Tóhoku imp: Univ. 1920, Aug., Bd. 9, S. 305/10; 
nach Chem. Centralblatt 1921, 1. Juni, S. 857.]

RóntgenunteiSuchung. M. R. Andrews: Ron t gcn-  
u n t e r s u c h u n g  von d r e i  L e g ie ru n g s re ih e n . [Phys. 
Rev. 1921, 17, S. 201; nach Phys. Ber. 1921, 15. Mai,
S. 569.]

A. Sommerfeld: Bc me r k u n g e n  zur  F e i n s t r u k t u r  
der  R o n t g e n s p e k t r o n  II.* [Z. f. Phys. 1921, 10. Mai,
8. 1/16]

A. Smekal: Z ur F e i n s t r u k t u r  der R o n tg en - 
s p e k t r e n  If. L -S erie .*  [Z. f. Phys. 1921, 10. Mai,
S. 91/106.]

A. Smekal: Z ur F e in s t r u k tu r  der R o n tg cn - 
s p e k tre n  II I . M -S crie  u n d  A u sw ah lp rin z ip . [Z. f. 
Phys. 1921, 23. Mai, S. 121/9.]

Dr. A. Westgren: R o n t g e n u n t c r s u c h u n g e n  von  
E isen  un d  S tah l.*  Bericht folgt. [J. Ir. St. Inst. 1921, 
5./G. Mai.]

M. v. Lauc: In  we l chcm S inne k a n n  ma n  von 
e i n e m M ik ro sk o p ie ren  des F e in b a u e s  der K ri-  
s t a l l o  m i t t e l s  de r  R o n t g e n s t r a h l e n  r e d e n ?  [Dio 
Naturwisscnschaftcn 1920, 8, S. 968/71; nach Phys. Ber. 
192i, 15. Mai, S. 586.]

Aetzmittel. II. S. Rawdor.: A mmo n i u mp e r s u l f a t  
a i s  A e tz m i t te l  fu r  S ta h l u n d  E isen. [Sc. Pap. Bur. 
of Stand. 1920, Bd. 16, S. 715/23; nach Phys. Ber. 1921,
15. Mai, S. 547/8.]

J . H. W hiteley: U eber den N achw cis  von 
P h o sp h o r  u n d  S a u e rs to ff  in E isen  du r ch  Ae t zen 
m i t  Ku p f e r s a l z l o s un gc n . *  Bericht folgt. [J. Ir. St.. 
Inst. 1921, 5./6. Mai.]

H. S. Rawdon und 31. G. Lorentz: M e ta llo g rap h i-  
sehe  Ae t z mi t t e l  fiir Kup f e r .  [Sc. Pap. Bur. of 
Stand. 1920, Bd. 16, S. (Ul, 68; nach Phys. Ber. 1921,
15. Mai, S. 547.]

Aufbau. Zay Jeffrics u rd  R. S. Archer: D er Ge- 
f u g c a u f b a u  der M etallc.*  Bericht folgt. [Chem. Met. 
Eng. 1921, 4. Mai, S. 771/9.]

C h ro m -W o lfram s tah l.*  Neuere japanischc Ar
beiten. Geftigeaufbau. [Chem. Met. Eng. 1921, 4. Mai,
S. 791/3.]

EinfluB der Warmetehandlung. Seizo Saitó: U eber 
d en  Z u s t a n d  des K a r b i d s  in a bg os c h r e c k t e n  und  
g e t e m p e r t e n  K o h le n s to ff  s ta h le n . [Sc. Rep. Tóhoku 
imp. Uniy. 1920, Aug., S. 28l/7; naeh Chem. Centralblatt 
1921, 1. Juni, S. 959.]

XXVI.,,

C h em isch e  Prufung.
Apparate. Dr. G. Bruhns: I l i l f s mi t t e l  fiir genauo  

A b le su n g en  an  B iire tte n . [Chem.-Zg. 1921, 7. April, 
Ś. 337/8 ]

Dr. K. Arr.dt: P la t in e r s a tz .  Platinersatz im 
cliemischen Laboratorium, in der Elektroanalyse, in der 
elektro chem ischen Industrie, in der cliemischen GroC- 
indnstrie u. a. m. [E. T. Z. 1921, 7. April, S. 345/6.] 

Kohlenstoff. Hermann Burkardt: Z ur g asy o lu - 
me t r i s c h e n  K o h le n s to ff  b e s tim m u n g  in S ta h l u n d  
E isen . Anleitung und Arbeitsweise zur Bei utzung des 
Strohleinsehcn Apparates zur yolumctrischen Kohlen- 
stoffbestimmung. [Chem.-Zg. 1921, 9. April, S. 342.] 

Phosphor. Z ur B e s t i mm u n g '  der z i t r a t lo s -  
lie h c n  P h o sp h o rs  a u r ę  in S uperphosphat-en . Bei 
dcm Petermannschen Verfahren fiir Superphosphate is t 
das Stehenlassen des Magnesiumammoniumphosphat- 
Nicderschlagcs uber Nacht unbedingt erfordcrlich. [Chem 
Zg. 1921, 21. Mai, S. 487.]

Brennstoffe. H. Strachc und Dr. Herb. Grau: B e
s t i m mu n g  dcl' E n t g a s u n g s wa r i n e n  yon  K oh len  
im IC alorim ctcr.*  Beschreibung und Ergebnisse der 
Versuche m it der Mahlerschejg Bomb-.-. [Brennsloff-Chemio 
1921, 1. April, S. 97/9.]

Alfred R. Powell: B e s t i mmu n g  der y e rsc h ie d e - 
nen  Ar t e n  von  Sc l i we f e l y e r b i nd un ge n  in der 
K oh le . Bestimmungiyerfahren yon GesamtschwefcL 
Sulfatschwefel, Pyrit und organisch gebundenem Schwefel. 
[Gas- u. Wasserf. 1921, 30. April, S. 28S.]

Gase. P r u f u n g  vOn G c n e ra to rg a sen .*  Ein
richtung zur einwandfreien Eritnahmo einer Durch- 
schnittsprobe. [Chcm.-Zg. 1921, 14. April, S. 365.]

E. Beri, Karl Aiulrcss und Wilhelm Muller: B e 
s t  im m u ng des B en zolko h ie n  w a sse rs to ff  g e h a lt  es 
im L e u c h t -  un d  K o kere igas .*  Unter Anwer.du ig 
von aktiyer Kohle laBt sich d ?r Gehalt an Benzolkohlcn- 
wasserstoffen im Lcucht- und Kokcreigi.s mit einfachstcr 
Apj)aratur in sehr kurzer Zeit auf genauo Weise fest- 
stellcn. Nach andercm Verfahrcn durchgofiłhrtc Vcr- 
glcichsyersuche ergaben wesentlich geringere Gehalte. 
[Z. f. ang. Chem. 1921, 1. April, S. 125/7.]

Wasser. K. W. Winkler: B e itra g e  zu r W a ss e r- 
a na l y s e  VII. Einige Angaben iiber die Bestimmung der 
Gesamtharle, des Kalziums und des .Magncsiurus. [Z. f. 
ang. Chem. 1921, 12. April, S. 143.]

Sonstige MeRgeriite und M e0verfahren.
Masehinemechnische Untersuchungen. Scheringer- 

Zopf: S ch le ifd ru ck m essu n g en .*  Ueber MeByerfahren 
an Schlcifniaschinen. Zuschriftenwechscl. [W.-Techn. 
1921, 15. Mai, S. 295/6.]

Tndikatoren. Augustus Trowbridge: Ei ne  neue
I n d i k a t o r b a u a r t  fiir Ve r b r enn u  ngs mas ch i n  en 
m i t  h o h e r Dr ehzahl .  Die Druckmessung selbst erfolgt 
durch eine Membran, die Anzcige durch einen" 
elektrnmagnetischen Uebertragungsi-.ppsrat auf photo- 
graphischem Wege. [Powtr 1921, 3. Mai, S. 204/8.]

Dampfmesser. Anton Gramberg: U eber Be t r i ebs -  
ko n t r o l l e  u n d  D am pfm esser.*  Betriebsfuhrung b-.-i 
Abdampfausr.utzung. Bedeutung der Energiemessung. 
Neuere Dampftnesser. Formen und Versuchsergebnisse. 
[Z. d. V. d. I. 1921, 9. April, S. 391/3.]

Gasmesser. R obert Nitzschmann: T h eo rie  e in e s  
G asm csse rs  fiir  groBe G asm cngen.*  Es handelt 
sich leeliglich um die Beschreibung yon Uebertragungs- 
yorrichtungcn yon der Druckmessung auf die Mengen- 
angabe, und zwar eine hydraulische unel eine elektrische 
Methodc. [Fcucrur.gstechnik 1921, 1. Mai, S. 137/40.] 

Sonstiges. S t e t h o s k o p  m it  F e rn i ib e r t r a g u n g  
zur U eb erw ach u n g  yon  L agern . Die Schwingungs- 
gerausche werden telephonisch iibertragen. [Engir.ec-ri: g 
1921, 6. Mai, S. 546/7.]

Wilhelm O. Muller: Z c ich n e risch e  Hi l f s mi t t e l  
zur  Ge wi c h t s b e s t i mmu n g  v on  K o n s t r u k t i o n s -  
m a te ria lie n .*  Beispiele fiir die Anwendung yon Flucht-
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liiiientafcln fiir dicsen Zweek. [W.-Techn. 1921, 15. Mai, 
S. 296/9.]

Normung u. LieferungsvorschriFten.
Normen. R. Sonntag und W. Gehler: D er h o u tig e  

S ta n d  d e r E n tw ic k lu n g  der B re itf la n sc h -T ra g e r . 
Zuschriftenwochsel zur Frage der Normalprofile. [Mitt, 
Ges. Bauingemeurwesen 1921, 30. April, S. 29/30.]

D ie  N o rm u n g  des fra n z o s is c h e n  E isen b ah n - 
m a te r ia ls .  Schienen. [Gen. Ciy. 1921, 28. Mai, S. 458/9.]

Allgemeine Betriebsfiihrung.
AUjemeines. Rudolf Reischle: B e tr ie b s s ta tis t ik .*  

Zweek und Wesen 'der B etrbbsstatistik. Grundlagen der 
Betriebsstatistik. Ausfulirung der Betriebsstatistik. [Z. d. 
Bayer. Rov.-V. 1921, 31. Mai, S. Sl/4.]

Friedrich Moyenberg und R. Stuvel: G em ein-
a e h a f t s a r b e i t ,  wo sie h in g e h ó r t!  Zuschriften- 
wechsel zu der Frage oines „Grundplanes der Selbst- 
kostonberechnung" im Siano des Ausscliusses fur wirt- 
schaftlichc Fcrtigung. [W.-Techn. 1921, l.Mai, S. 260/1.] 

A rthur WoriscKek: D as Sam m eln  to c h n isc h e r 
D a te n  m it H ilfo  dor P h o to g ra p h io . Zusammen- 
stellung uber dahin zielende Versuehe und Vorschliige 
fiir einen Ausbau des Vcrfahrcns. [E. T. Z. 1921, 28. April, 
S. 431/3.]

Psychotechnik. Gustav Immig: P sy e h o te o h n ise h e  
E ig n u n g sp r ii fu n g e n  in dor In d u s tr ie .  D ie E ig- 
n u n g sp r iifu n g  fiir  L e h r lin g e  bei der F irm a  ZeiB- 
J c n a . Bosonders beachtonswert ist der Vergleich mit 
<len Beobachtungen der W erkstatt, der gute Ueberein- 
stimmung zeigt. [Praktische Psychologie 1921, Mai, 
&  225/31.]

Schreiber: D as P ru f  la b o ra to r iu m  fiir  B eru fs- 
e ig n u n g  b e i der E is e n b a h n -G e n e ra ld ire k tio n  
D resden .*  [Praktische Psychologie 1921, Mai, S. 232/9.] 

Dr. Erich Stern: Z ur L e lir lin g sfrag e  in  der 
G ro B in d u strie . Die Auswahl und Heranbildung der 
fiir die GroBindustrie unbedingt notwondigen geeigneten 
Arboitskriifte kann nur bei der Auslesc und Einstellung 
der Lehrlinge cinsetzen. Beim Ausleseyorfahren sollen 
psychologischo Gesichtspunkte in'den Yordergrund rucken. 
W irtschaftliche Naehrichten aus dem Ruhrbezirk 1921, 
111. Mai, S. 692/4.]

Taylorsystem. M. Langer: D ie w ir ts c h a f t l ic h e  
B e tr ie b s f i ih ru n g . [St. u. E. 1921, 12. Mai, S. 641/6.]

Gesetz und Recht.
G. Buetz: W ir ts c h a f ts g e s e tz o  des A u slan d es  

gegon  D e u tsc h la n d . Zusammenstellung der haupt- 
sachlichston Bestimmungen der in den einzelnen Landern 
gegon Deutschland erlassonen wirtschaftlichen Gesetze. 
[Deutsche Wirtschaftszeitung 1921, 15. Mai, S. 204/5.] 

Dr. R. Isay: V c rle itu n g  zum  B ruch  der K a r -  
; te l lv e rp f l ic h tu n g e n . W irft die Frage auf, ob die Ab- 
nehmer, die den Versuch machen, Kartelhnitglieder zum 
Bruch ihrer Kartellpilichten zu bestimmen, deswegen zur 
Yerantwortung gczoge.i werden konnen. Ein gerichtlichos 
Vorgohen kann auf eino ganze R ńhe von gesetzlichen 
Bestimmungen gestutzt werden. ; Dies Verfahren ist aber 
7. jitraubend. Das K arteli wird daher bei dringlichen 
Fallon zweckmiiBigerweise zur Selbsthilfe greifen und die 
Sperre uber den Kunden verhiingen. [Kartell-Rundschau 
1921, H eft 5, S. 243/50.]

Soziales.
Max Schippel: D er B e rg a rb e i te r s tr e ik  in  E ng- 

łan d . Schildert das Zustandekommen des Ausstandes 
und seine innere Schwache so.vie die Griinde, wclche die 
Eisenbahner und Verkehrsarbciter vom Streik zuruck- 
gehalten liaben. [Soz. Monatsh. 1921, 9. Mai, S. 390/5.] 

Br. Georg: Zur R efo rm  des E n tlo h n u n g s-  
sy s te m s . Bringt vom „Standpunktc des praktischen 
Gewerkschaftlers“ einige Vorschlage. Die Unterscheidung 
,,Familienlohn“ und „Lcdigenlohn“ wird abgelchnt, sta tt 
■dessen steuerliche Boyorzuguijg der kinderreiehen Fami-

lien, aber nicht auf Koston der AUgemoinheit, sondern 
der Ledigen, und Erleichtcrung der Mietslast. [Soz. Pr. 
1921, 25. Mai, S. 550/4.]

E. Schreiber: D ie G ru n d b e g r if fe  der abgo- 
iin d e r te n  p reu B isch cn  L o l in s ta t i s t ik  fiir don 
B ergbau . E? werden die Grundbegriffe eingeliend er- 
liiutert, der AnsclduB an die R^ichslohnstatistik wird 
klargolcgt und dabsi gezeigt, daB sich eino Ausdehnung 
dieser auf den Bergbau vollig eriibrigt. [Gliickauf 1921 
14. Mai, S. 463/71.]

Wirtschaftliches.
Fritz Runkel: D er d e u ts e h e  w ir ts c h a f t l ic h e , 

N a c h r ic h te n d ie n s t. ILsbersicht iibar die amtlichen, 
halbamtlichon und sonstigon Organisationen nebst Zeit- 
schriften, die sich m it der Verbreitung von Auslands- 
nachrichton bofassen. [W irtschaftliche Naehi'ichton aus 
dem Ruhrbezirk 1921, 11. Mai, S. 698/703.]

®r. Qng. H. Miiller-Bernhardt: N eue  W oge dor 
V e rb a n d sp re isp o lit ik . K  >mmt zur Bejahung der 
schon von anderer Seite aufgostellten Vorschlage betr. 
Einzelmiidestpreise, wenn bostimmte Voraussetzungen 
erfiillt werden wie Innchaltung einerMindestgr^nze durch 
die Vorbandsfirmen und Nachpriifung der Mi.idestpreise 
durch eine neutrale Stelle. [Techn. u. Wirtscli. 1921, 
Mai, S. 294/9.]

Dor Z usam iuensch luB  in  der d cu tsch o n  
M o n ta n in d u s tr io . Bohandelt den Sti mes-Konzern, den 
IConzern Otto Wolff, den Stumm- und den Thyssen- 
Konzern. [Mont. Rund. 1921, 16. Mai, S. 190/3.]

M. Paront: B c s tre b u n g e n  zum  W ied e rau fb au  
des IC ohlenbeckens. Schildert die Versuche zum 
Wiederaufbau und die dabei zutago tretenden Schwierig- 
keiten und zeigt, was bishor geleistet worden ist. [Rjvue 
de 1’industrie minerale 1921, 1. Mai, S. 361/9.]

M. Gaorges: D ie L e is tu n g e n  d e r G ru b en  des 
n ic h t  b o so tz to n  T e ile s  vom  P a s-d o -C a la is . Uebor- 
blick‘ ubor die Tatigkeit der nicht besotztcn Gruben bis 
zurn Noyombor 1918. [R;vuo dąPindustrie minerale 1921,
1. Mai, S. 339/60.]”  ~

Wirtschaftsgeschichte.
®t. gng. Sympher: D ie  A u flo su n g  des prcuB i- 

sohon M in is to riu m s dor o ffe n tl ic h o n  A rb s ito n . 
Geschichtlicher Ueberblick uber dic Aufgabon und Tatig- 
keit des am 1. April 1921 aufgolosten Ministoriums. 
[Teehn. u. Wirtsch. 1921, Mai, S. 261/75.]

Bildung und Unterrichtswesen.
Zur R efo rm  der T e c h n isc h e n  H o ch sch u len . 

[St. u. E. 1921, 26. Mai, S. 713/9.]

Verkehrswesen.
Dr. H. Kirclihof: D or R a m s e h e ta t  der R oichs- 

e isen b ah n en . Der voa PreuBon ubernommene Rimsch- 
e ta t darf vom R?icłio keinesfalls weiter beibehalten 
werden. Es werdon dio Forderungen genannt, die fur 
eiaen klaren, durchsichtigen Rsićiishaushaitsplan erhoben 
werde.i mussen. [DieKonjunktur 1921, 28. April, S. 171/4.] 

Dr. Siegmund Frei: Z e itgem aB e N e u g o s ta ltu n g  
dor G u te r ta r ife .  Schligt eine innige Anpassung der 
Hohe der Versandkosten an don Giiterwert vor. Dor 
fiinfaoh^te und boste Weg hierfiir ist die Berechnutig der 
‘'raelitgobuhren in H undertteilen vom W erte der zu

l efórdernden Guter. [Zg. Eisenb.-Verw. 1921, 19. Mai, 
S. 379/83.]

O. Hoch: D ie W a ss e rs tra B e n v e rb in d u n g e n
zw isehen  N ord - u n d  S u d d e u ts c h la n d . [Zsitschrift 
fiir Binnenschiffahrt 1921, 15. Mai, S. 183/5; 1. Juni, 
S. 201/6.]

L. P latę: D ie A u sg e s ta ltu n g  des n o rd w o st- 
d e u ts c h e n  K a n a lu e tz e s . Besprioht auBor don schon 
yorhandenenoder entstehondenWasserstraBen denKusten- 
kanal, den Bramsche-Stade- und B r a m s c h e - A c l i i m k a n a l  
sowie den Hoya-Kanal. [Zoitschrift fur B i n n e n s c h i f f a h r t  
1921, 1. April, S. 122/7.]

Zeiiscłiriftenrerieichn.s nebst Ahkurzungen s'ehe Seite 13f> bit 12%.
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Statistisches.
AuBenhandel Deutschlands Oktober und Noyember sowie Januar bis Noyember 1920.

Einfuhr 1920 Ausfuhr 1920

Oktober Noyember Januar bis Oktober Noyember Januar bis
Noyember Noyember

t t t t t t

Eisenerze; Manganerze; Gasroinigungsmasse; Schlacken;
5 DO 304 5 352 492 23 092 17880 151 705

Schw efelkiea............................................................................. 47 541 51 341 449 462 172 311 2 472
Steinkohlen, Anthrazit, unbearbeitete Kannelkohle. . . 44 723 41 035 318 719 447 800 481763 6 593 238
B raunkoh len ............................................................................. 88 165 233 550 2 162 890 3 704 12 744 61 709
K o k a ......................................................................................... 276 13 988 63 641 92570 925 239
Steinkohlenbriketts................................................................ — 10 604 11 059 14 599 106 708
Braunkohlenbriketts, auch NaBpreBsteine........................ 3549 4 996 38 159 15 678 33 767 242 121

Eisen und Eisenwaren aller A r t ........................................ 21 828 39 694 387 423 1C2 359 176 505 1 508 505
D arunter:

Eoheisen ................................................................................. 4 636 13 719 91 512
Ferroaluminium, -chrom, -mangan, -nickel, -ailizium und 

andere nicht achmiedbare E scn lcgierungen ................ 55 93 7 371 /-O 510 15 192 115 570

Bruoheiaen, Alteisen (Schrott); E  scnfeilapane usw. . . 3 412 5 144 98 320 J
Rohren und Rohronformstucke aus nicht scluniedbarem

GuB, roh und bearbeitet . . ......................................... 1405 1 260 10 791 1 885 2 485 21 881
Walzen aus nieht schmiedbarem G u B ............................ 30 26 25S 434 1557 8 568
Maschinenteile, roh und bearbeitet, aus nicht schmied

barem G u B ......................................................................... 126 210 2 011 5S3 518 6 037
Sonstige Eisenwaren, roh und bearbeitet, aus nicht

schmiedbarem G u B ................ ............................................ 193 272 3 264 5 970 5 240 62 875
Rohluppen; Rohschienen; Rohbocko; Brammen; yor-

gewalzte Blocke; Piatinen; Knuppel; Ticgelstahl in
B lo c k e n .................................... ............................................ 2 014 2 844 31 616 2 449 2 806 18519

5 815 72 972 29 809 46 380 420 437
Blech: roh, entzundert, gerichtet, dressiert, gefirniBt . . 644 283 15 032 18 109 20 713 210 428
Blech: abgeschliffen, lackicrt, poliert, gebraunt uaw. . . 5 1 57
Verzinnte Bleche (WeiOblech) . . . . . . ... . . . ■ 1)7 194 2 720
Vorzinkte B lech e .................................................................... 9 5 f 181 • 1570 1 720 14 348
Wellblech, Dehn-, R :ffel-, Waffel-, Warzenbloch . . . . 4 — 85

11 53 396
725 1 801 12 398 1 i 337 11813 71560

Schlangenrohren, gewaizt oder gezogen; Rohrenform-
stucke ..................................................................................... 2 o 141 |  7 696 7 190 77 204

Andere Rohren, gewaizt oder g e z o g o n ................ ... 210 190 1 858
Eisenbahnachienen usw.; StraBonbahnschienen; Eisen-

babnschwollen; E ;senbahnlascben, -untcrlagaplatten . 1 920 4 782 10 606 20 420 17 654 122 076
Eisenbahnachsen, -radeisen, -rader, - r a d s ii tz e ................ 1 1 21 4 310 4 698 32 967
Schmiedbarea Eiaen; Schmiedestuckc usw......................... 263 224 2 150
Maschinenteile, bearbeitet, aus schmiedbarem E sen . . 53 63 1 043 : 1 036 10 594 115 919

. Stahlflaschen, Milohkanncn usw.................................... 199 113 1 617 1
39 913Brucken und E :scnbauteile aus schmiedbarem Eisen . . 219 411 2 978 3 877 3 258

Dampfkeaael und Dampffiisser aus schmicdbarcm Eisen
sowie zusammengesctzte Teile von s o l c h e n ................ 15 40 473 3 234 2 488 24 734

Anker, Sehraubstocke, Ambosse, Sporrhorner, Brecheisen;
Hammer; Kloben und Rollen zu Elaschenzugen;

2 2 38 490 494 6 018
40 21 342 2 969 2211 25 100

Werkzeuge ................................................................. ... 31 42 389 2 225 I 990 27 448
Eisenbahnlasehenschrauben, -keile, Schwellenschrauben

106 134 453 — — —
44 69 327 — — —

Schraubon, Nieten, Schraubenmuttern, Hufoiscn usw. . 244 147 1 395 2 059 2 628 20 999
Achsen (ohne Eisenbahnachsen), A c h se n to ilo ................ 2 8 47 218 340 2 330
Eisenbahnwagenfedern, andere W agenfedern.................... — 54 63 ł) 178 *) 235 *) 2 181

1 5 71 1 922 2 318 20 605
Andero D rah tw aren ................................................................. 13 5 95 466 552 5 863
Drahtatifte (auch Huf- und sonstige N age l).................... 6 3 108 2 403 3 759 26 940
Haus- und K u c h e n g e ra te ..................................................... 12 7 173 1 790 2 275 18 232

1 17 88 272 463 3 821
Alle iibrigen E :s e n w a r e n .................................................... 1 735 1 583 13 968 4 106 4 904 45 900

303 337 3 872 40 374 36 628 344 927

') AuBer Eiaenbahnwagcn- und Putferfedern.
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Die Saarkohltnflrderung im Apiil 1921.
Nach (lcr Sfatistik der franzosisehen Bergwerks- 

yerwaltung betrug die I\ o h 1 e n f 6 r  d  o r  u  ii g des 
Saargebiets im A p r i l  1921 insgesamt 692 683 t  gegen 
647 808 t  im .Al ii r  z dieses Jahres. Davon cntfallen auf 
die staatlichen Gruben 673 630 (Marz: 631911) t  und 
auf die Grube F  r  a  n k e n li o l z 19 053 (15 897) t. Die 
dureiiśchnittliche Tageslcistung betrng boi 21,05 (20,04) 
Arbeitstagen 32 906 (32 319) t. Von der Kohlenforderung 
wurden 63 286 (65 932) t, in den eigenen Gruben ver- 
braueht, 11 103 (15 463) t  an die Bergarbeitor geliefcrt, 
17 095 (18 219) t  den Kokereien und 2810 (2211) t  den 
Brikettfabriken zugefiihrt und 460 510 (463 032) t  zuni 
Yerkauf und Versand gebracht. Die I T a l d e n b c -  
s t ii n d e ycrmehrten sieli um 137 849 (83 651) t. Ins
gesamt waren 467 662 (329 813) t  Kolilc und 2102 
(1132) t. Koks auf Halde gestiirzt. In  den eigenen tan- 
gegliederten Betrieben wurden im April d. J. 13 102 
(13 883) t  K o k s  und 1447 (4278) t  B r i k c t t s  her- 
gestcllt, Die B c 1 o g s c h a f t  betrug einschliefllich der 
Beamten 74 211 (74 283) Mann. Die durchsehnittlicho 
Tageslcistung der Arbeiter unter und iiber Tago belief 
sich auf 480 (474) kg.

* *
*

Die ab 1. .luli 1921 giiltigcn n c u e n S a a r k o h - 
l e n p r e i s e  stellen sieli wie folgt:

Fettkohlen 1 lamn kohlen
Kohlensori en __ A___ B___ A B

Fr. Fr. Fr. F r.

StUckkohlen . . .  . 110 103 103 97
Wiirfel J 116 112 J!2 105
KuQ I 118 11 * 114 107
„ n 110 110 110 101

Gewaschene „ III 107 103 103 97
„ Waschgriefl - •— 86 —

FeiugrieB 
lordcrkohlen (best̂

75 72 72 62

melierte) . . . 84 — 81 —
do. (gewbhnliche) . 73 70 70 67
A bgesiebte Fbrder-
kohlen . . ... . 92 — — 82

RofigrieB (grob- ■
kornig) . . . . 62 CO —  ■ —

do (gewbhnlich) 60 53 58
Stnu» kohlen . . . 31 — 31
GroCkoks . . . . 116 Brecłikoks iśr. 1.3f‘/5c 12‘>
Mifclelkoks . . . . 125 ___•» „U. 15/35 110

ln  den obigen Preisen ist die Kohlensteucr mit- 
enthalten. Die in Franken gestellten Preise verstehen 
sich fiir eine Tonne frei Eisenbahnwagen und Gruben- 
bahnhof bei Kaufvertriigen von 300 bis 1000 t. Bei 
Knufvcrtragen von weniger ais 300 t und boi Bestellun- 
gen aufier Yertrag erhohen sich dio Preise um 2 F r. 
je t. Bei Kaufvertriigen iiber mehr ais 1000 t  werden 
Mengenpriimien auf die Listenpreise bowilligr. Fiir die 
beim llafen  Saarbrucken auf dem 'Wassorw-cge abgeseiz- 
ten Kohlen wird zur Dcckung der Kosten fiir die Ab- 
fuhr yon der Grube nach dem Ha fen sowie der Yerlade- 
kosteu eine Nebengebiilir bereehnet, die vorlaufig auf 
6 F r. je t  festgesetzt ist. Fiir die im Łandabsatz yer
kauf ten Brennstoffe erhohen sich die Grundpreise um 
4 F r. je ł  bei Abnahme fbei den Gruben und um 10 Fr. 
je t  bei Abnahme vom Hafen Saarbrucken.

Wirtschaftliche Rundschau.
Die staatlichen I iitten- und Beigwerke in PreuBen 

wahrend des Rechnungsjahres 1919. — Im  Rechnungs-
jahro 1919 ist die Erzeugung in den Betrieben der Preu- 
Bischen Berg-, H utten- und Salincnvcrwaltung wic all- 
gemein im deutsehen Wirtschaftslebcn aus mannigfaltigen 
Ursachen wesentlich zuriickgegangen. Infolge der Ab- 
kiirzung der Arbeitszeit, der Einfiihrung von Urlaubs- 
bewilligungen und der seit Kriegsbcginn eingetrotenen 
Abnutzung aller Betriebseinrichtungoń sowi; infolge der 
in der Arbeitersehaft herrsehenden Unruhe und der noch 
immer bestchenden Erniihrungsschwierigkoiten konnten 
bei gleichcr Personenzahl nicht dicselbcn Mengen wie

friihor erzeugt werden. Die Yerkaufspreisc fiir Giiter 
allcr A rtstiegen im Berichtsjahre infolge der ungesunden 
wirtsehaftliehen Verhaltnissc, der unzurcichcnden Le- 
bensbedingungen und infolge der hierdurch notwendig' 
werdenden Łohnerhohungon fortgcsetzfc. Diese Bewegung 
war im ersteji Ilalbjahrc ycrhaltnismafiig langsam, ent- 
wickclte sich aber im W interhalbjahrc ontsprcchcnd der 
Geldentwertung in oft sturmischer Weise. Erhoht wurden 
dio wirtsehaftliehen Schwierigkeitcn mehrfaeh durch Ar— 
beitsnicderlegungen infolge von Lohnstreitigkeiten und 
durch Mangel des Yerkehrswesens.

Yon den geschilderten wirtsehaftliehen Yerhaltnijscn, 
wurden die staatlichen Borg-, H utten- und Salinen- 
betriebe gleichfalls erheblich betroffen. Dic Ausgaben 
fiir Lohne und Werkstoffe errcichten auficrordentliehe 
Ilohen, die trotz der mehrfaeh gesteigerten Verkaufs- 
preise nicht immer ausgeglichen werden konnten. Dic 
staatlichen Kolilenwcrke liatton Einbufie an Einnahmen 
infolge Riiekganges der Forderung, dio iibrigen staat- 
lichon Botriebe litten teilweiso auficrordcntlich unter 
Kohlcnmangol und den sich hieraus ergebenden Folgc- 
erschcinungen.

Dor gesamte W c r  t  d c r  B e r  g w o r  k s o r z e u g - 
n i s s e  ohne dic Saarbriicker Worke mit 745,4 Mil- 
lionen .M in 1919 gegen 292,6 Millionen Jk  in 1918 ist 
um 154,7 (9,3) o/o gestiegen; der W ert der yerarbeiteten 
Erzeugnisso hat mit 409,4 Millionen „l(i in 1919 gegen 
142,7 Millionen ..U in 1918 um 186,9 (7,4) o/o zuge- 
nommen. Es wurdo cin rechnungsmafiiger Gcsamt ii b e r -  
s c h u f i  von 110,5 Millionen.M  erziolt gegeniiber einem 
vorj:ihrigen Gesanit z u s c li u 15 von 29,7 Millionen JL

Die Bergwerksdirektion S a a r b r u c k e n  ist mit 
ihrem gesamten Bergwerksbesitz m it dem Tago der Bati- 
fikation des Friedensyertragcs von Versaillos ani 10. Ja- 
nuar 1920 in das Eigentum der franzosisehen Republik 
ubergegangen. Die Zalil der staatlichen Stcinkohlenwerke 
ist demgcmiifi von 23 betriebenon Wcrken in 1918 (mit 
Saarbrucken) auf 11 betriebeno Werke (ohne Saar
brucken) zuriickgegangen, dio Zahl der auf don Stein- 
kohlenwerken heschttftigten—Petsonen entsprechcnd von 
S9 576 (mit Saarbrucken) auf 53 700 (ohne Saarbrucken). 
Die Gewinnung an Steinkohle ausschlicOlieh der Berg- 
werksdirektion' Saarbrucken betrug im Rechnungsjahr 
1918 rd. 10,3 Mili. t  im Rcclinungsjahr 1919 id. 8,2 .Miii. t, 
erfuhr also einen Uiickgang von rd. 21 o/o.

Die in O b e r s o h 1 e’s i e n gelegenen staatlichen 
Stcinkolilenbei-gwerke haben oinen rechnungsmiifligen Gc
samt ii b e r s e h u fi von rd. 21 Millionen Jb  erzielt,. 
gegeniiber einem yorjiihrigen rcchnungsmiifiigcn Gesamt- 
z n s c h u  fi von rd. 15,9 Mili. ,M. Trotz der Erhohung’ 
der Bolegschaftszahl von 21 729 in 1918 auf 26 823 Mann 
in 1919 sank dio Forderziffer yon rd. 5,7 Mili. t  auf 
rd. 4,4 Mili. t  Kohle, also um i'd. 23,6 o/o. . Bei Be- 
urtoilung dieses betrieblielien und wirtsehaftliehen Er- 
gebnisses ist zu berucksichtigen, dafi Ohcrschlesięn im 
Rcchnungsjahre 1919 unter besonders hśiufigen Arbeits- 
niederlegungen und politischen Aufstandsbcwegungen zu 
leiden hatto.

Die staatlichen Śteinkohlenwerke in W e s t  f a 1 e n 
haben infolge der Ungunst dor Ycrhiiltnisse keine guten 
wirtsehaftliehen Ergebnisse erzielen konnen. Die For
derung ging von 4,1 MijlL t  in 1918 auf 3,4 Mili. t  im 
Berichtsjahre zuriick. Obwohl der W ert der Erzeug- 
nisse eine Steigerung yon 143,8 o/p erfuhr, haben es die 
Preiserhohungen, insbesondere fiir Steinkolile, nicht yer- 
mooht, die im Bezirk der Bergworksdircktion Reckling- 
hausen erheblich gestiegenon Ausgaben fiir Werkstoffe 
und Lohne auszugleiehen, was zur Folgę hatto, dafi der 
rećhnungsmiifiige Gesanit z u s c h  u fi yon 4,5 MillionenM  
in 1918 auf 16,8 Millionen M  in 1919 stieg. Es gelang 
auch nicht, den Ausfall an Forderung durch ent- 
spreehende Einstellung an Arbeitskraftcn cinigermafien 
wieder einzubringen, obwohl durch den Bau yon Arbeitcr- 
wohnungen und Ledigenheimen allcs geścliah, um fiir die 
zuziehenden Arbeiter Unterkunft zu schafferi.

Die auffallenden G o w i n n e d e r  E r z b e r g -  
w e r k e  u n d  M e t  a  11 h ii 11 e n  sind' aus dem aufier- 
gewohnlich hohen Preisstar.de fiir Metalle hervorgegan-
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.-gen, der einerseits dureh den Meiallńiangel innerhalb 
Deutsclilands, andersoits dureh die Weltmarktpreise fur 
.Metalle in Verbindung mit der stark gesunkenen deut
schen Valuta bedingt war. Die Forderung von Metall- 
•erzen ging zwar von rd. 92 000 t  in 1918 auf rd. 72 000 t  
in 1919 zuriick, ihr Wert. stieg aber von rd. 21,4 Mil
lionen J i  auf rd. 87,7 Millionen Jb, also um rd. 309o/o, 
so dafi ein rechnungsmafiiger GesamtuberschuB von 
.33,9 (2,9) Millionen J i  erzielt wurde. Noeh stiirker 
.stieg der W ert der Erzeugnisse in don Metallhiittcn, 
namlieji von 22 Millionen J i  in 1918 auf 130,4 Mil- 
lionen Jb in 1919, demnaeh um rd. 491 o/o. Der recli- 
nungsmaCige GcsamtubersehuB der 'Metallhutten betragt 
demgomiifi rd. 35 Mili. Jb in 1919 gegeniiber einem vor- 
jahrigen von rd. 2,5 Millionen Jb.

Im  einzelnen gestalteten sieli die Verhiiltnisse wiih- 
rend des Berichtsjahres wie folgt:

Die F o r d e r u n g  der 11 staatlichen S t e i n -  
k  o h l e n b e r  g  w e r k e belief sich im Jahre 1919 auf 
8158053t im Werte von 607955300 Jb gegen 10323024t 
(ohne Saarbrucken) im Werte von 250 131 764 Jb im 
Jalire zuvor. Beschaftigt wurden insgesamt *53 700 (i. V; 
43 004) Personen. Getrennt naeli d tn  einzelnen Bezirken 
betrug die Kohlenforderung:

in 1018 1919
t t

'■ Oberschlesien....................................  5 742 221 4 387 706
Deister und Obernkirehen . . . 518 864 390 999
W estfa len .....................  4 061 939 3 379 348

An Erzeugnissen aus der Stcinkohlenverarbeitung 
wurden gewonnen:

1918 19] 9

t

im Werte 
v rn
JC | t

im Werte 
von 
Ji

Koks . . . . . . .
Briketts . . . . . . 
Ammoniumsulfat . . 
Sonsfge Erzeugnisse .

1 971160 
l£ l 091
zs s ra

67 393 741 
3 630 380 
7 005-^4,r> 

10 449 340

l 378 362 
65 311 
17 355

153 343 234 
5 468*45 

13 966 776 
30 631 6< 5

Insgesamt CO oo OO co -J
L 203 409 920

Die drei staatlichen B r a u n k o h l e n b c r g -  
w e r k o  in der Provinz Saclisen forderten insgesamt 
257 601 (243 065) t  Braunkohlen im Werte von 5 150 396 
(1 988 638) Jb. Bcschaftigt wurden insgesamt 414 (245) 
Beamte und Arbeiter. Die Werke erzielten i:n Berichts- 
jahre trotz erheblich gestiegener Kosten fiir Werkstoffe 
und Lohne infolge der erhohten Yerkaufspreisc einen 
Betriebs u b e r  s c h  u 15 von 567 194 Jb, nachdem noch 
im  Yorjahre ein Z u  s c h  u fi von 117 054 Jb notwendig 
war.

‘Dor Betrieb der beiden E i s e n s t e i n  g r u b e n  
yerlief, abgesehen von den dureh Kohlen- und Wagen- 
mangei bedingten ungiinstigen Beeinflussungen, ohne 
Storung. Gefordert wurden bei einer durclisclinittliehen 
Belegschaft von 350 (357) Personen 50 936 (59 205) t 
Eiscnerze im Werte von 3 226 213 (1 215 737) Jb. Der 
Absatz der Gruben betrug 47 773 (57 479) t. Der 
Durchschnittserlos fiir 1 t  Eisenstein stellte sich auf 
65,33 (21,97) Jb. Der rcchnungsmaGige G e s a m t -  
u b e r s c h u f i  der Eisensteingruben betrug im Beriehts- 
jah re  570 037 (219 770) Jb.

Yon don vier staatlichen H i i t t e n  w e r k e n  war 
das G 1 o i w i t z e r  Werk durehweg gut beschaftigt. Die 
Erzeugung der StahlgieBerei, welche zu Beginn des Be- 
richtsjahrcs bis zu 50 o/o hinter der des Yorjahres zu- 
riickgeblicben war, stieg von Monat zu Monat und war 
in  ihrem Gesamtergebnis etwas hiilicr ais im Jahre 1918. 
Die Eisengiefiera hatte nicht unter Arbeitern angel 
zu leiden, trotzdem blieb die Erzeugung hinter der des 
Yorjahres zuriick. In  der Bearbeitungswerkstatt herrschte 
im allgemeinen Arbeitsmange j. Das yerlustbringendo 
Uetriebsergebnis ist zum groften Teil auf den unge- 
niigenden und veralteten Maschinenpark zuriickzufiihren. 
A'on den BetriebsabteiJungen des M a 1 a p a n e r Werks 
•war die StahlgieBerei im ersten Halbjahr nur unge-

niigend beschaftigt, spater hob sieh die Erzeugung wieder. 
Die Eisen-, H art- und Walzengjefierci legte den Seliwer- 
punkt ihrer Erzeugung auf die Herstellung von H art- 
gufiwalzen, die guten Absatz fanden. Die mcehanischen 
Werkstatten waren gut beschaftigt, dagegen dio H aupt- 
werkstatt im ersten Halbjahr ungenugend. Im  Wagen- 
bau fehlte es zeitweise uberhaupt an Auftragen, im Dc- 
zember 1919 mufiten teilweise sogar Arbciterentlassungcn 
vorgenommen werden. Das geldliche Ergebnis beider 
Eisenhuttenwerke zusammengefafit ergibt einen rcch- 
nungsmafiigen B e t r i e b s i i b e r s c h u f i  von 1 533 676 
(1 362 055) Jb. Im Bezirk der O b e r  li a r z e  r B e r g -  
u n d 11 ii t 1  e n w e r  k e war in R o t  li e h ii 11 e nur ein 
Hochofen in Betrieb. Die im Jahre 1917 infolge Ar- 
beitsmangels stillgelegte GieBerei wurde im Januar 1920 
wieder eroffnet, Das wirtschaftliche Ergebnis war im 
Hinbliek auf die Yermehrung des Wert es der Waren- 
und Rohstoffyorriite gut, wenn auch buchmafiig mit Zu- 
schufi gearbeitet wurde. Die yerhaltnismaBig geringe 
Erzeugung auf der L e r b a e l i e r  I I  ii 11e war in der 
Hauptsache dureh Rolieisenmangel bedingt. Die Be
schaftigung war gut, da reichlieh Auftrage yorlagen. 
Der rcchnungsniafiige Gesanituberschufi des Wcrkes be-; 
lief sieh auf 104 881 (21 875) Jb. Die Erzeugung auf 
siimtlichen Werken stellte sich wie folgt:

* 1918 1919

t t

R oheisen ................................................
E isenguB w aren ...................................
S tah lg u B w aren ..............................
Stabeisen und Fertigerzeugnisse . .

1 558 
7 822 
0 123
2 108

1 783 
8 237 
5 839
2 370

Insgesamt 17 611 18 229

Zahl der durchschnittlicli beschiiftig-
1 789 2 183

Sehiffbaustahl-Kontor, G. m. b. H., Essen-Ruhr. —
Wie das Kontor mitteilt, hat es den Verkauf vo:i Grob- 
blechen und Profilstahl naeh dem In- und Auslande vom
20. Juni 1921 an eingestellt. Die Kundschaft wird ge- 
beten, sich wegen neuer Bestcllungen nunmehr unmittel- 
bar an die Werke zu wenden, Unberiihrt hicrvon blei
ben alle liereingenomnienen Geschafte, deren Abwicklung 
noch nicht erfolgt ist. Auch der Ycrkauf voh Schiffba.il- 
material fiir den deutschen Eisensehiffbau wird weiter 
dureh das Sehiffbaustahl-Kontor gercgelt,

Verlangerung des Kohlensteuergesetzes und Aen- 
derung der Kohlensteuersatz?. — Dem Reichstag i3t dor 
Entwurf eines G e se  tz .e s  ii b c r d i e  V e r 1 ii n g e - 
r u n g  d e r  G ii 1 t  i g k e i t  s d  a u e r d e s  K o h l e n -  
s t e u e r g e s e t z e s  b i s  z u m  31. M a r z  1922 zu- 
gegangen. Die gleichniafiige Preisgestaltung fiir Kohle 
in den deutschen Bergbaubezirken, die infolge der Re
gelung der gesamten deutschen Kohlcnwirtschaft ein- 
getreten ist, hat die Wettbewerbsfahigkeit einzelner Ge
biete naeh dem allgemeinen Sinken der Weltmarktpreise 
ganz bedeutend hcrabgcmindert. Besonders schwierig i ;.t 
dic Lage der Braunkohlenindustrie, nachdem sieh iń- 
folge der Absatzverniinderung grofier kohlcnyerbrauchen- 
der Industricgruppen die Nachfrage nllgemein auf hoch- 
wertige Kohle umzustellen beginnt. Dieser yeranderten 
Lage sucht das yorliegende Gesetz Rechnung zu tragen, 
indem es don Reiclisminister der Finanzen crmachtigt, 
fiir e i n z e l n e  B e r g b a u b e z i r k e  und «inzelne 
B r c m i s t o f  f s o r t e n  die Kohlensteuer zu e r  - 
ni a fi i g e n. Um den angesiehts der gegenwartigen 
geldliclien Lage des Reiches notwer.digen Ausglcich her- 
beizufiihren, soli eine E r h ó h u n g  d e s  a l l g e 
m e i n e n  K o h l e n  8 t e  u e r s a t z e s  eintreten. Der 
bisherige Kohlensteuersatz betragt 20°,o des Wertes der 
Kohle ab Zeche. Die Yerordnung soli am 1. Juli i u 
K raft treten.

Die Riiekerstattung der 26prozentigen Ausfuhr- 
abgi.be. — Die R.eiehsregierung hat bekanntlich die Ver- 
pfliehtung iibernommen und ausdriicklieh anerkannt, dali
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sie dem dcutschen Ausfiihrenden dio 26°/o zuriick- 
erstattet, dio England vom Preise der deutschen Aus- 
fuhr nach England zuriickbehalt. Die Einzelheiten der 
Riiekerstattung stehen noch nicht fest. Es ist noch nicht 
endgiiltig gercgelt, an welche englischen Stellen (vor- 
aussiehtlich englische Zolliimtcr) die englischen Bezieher 
der Ware jeno 26 o/o zu ontrichton habcn und welche Be- 
scheinigungen ihneti dafiir zur Weitergabe an ihren dout- 
schen Licferer ausgehandigt werden. Es wird auf 
Einzelheiten dieser Belege, auf dio Begelung der Untor- 
schrift-en zur Priifung der Echtheit tisw. ankommen. Dio 
deutscho Regierung bemiilit sich, Einzelheiten dariiber 
durch die Garantiekommission zu ermitteln.

Im  Reichsfinanzministerium sind am 15. Juni 1921 
folgcnde Gesichtspunkto fu r die Riiekerstattung der 
Exportwertbcschlagnahmc von 50 bzw. 26 o/o (bisher nur 
durch England und Jugoslavien crhoben) aufgestcllt 
worden.

1. V e r  f  a h r  o n. Die Entsehiidigung soli zu- 
sammengefailt durch die Friedonsroi-traga-Abrcdmungs- 
stelle Berlin gefiihrt werden. Ais oberster Grundsatz 
soli moglicliste Beschleunigung des • Entschiidigungsver- 
fahrens angestrebt werden. Sie wird daher im allge- 
incinen auf eine Vorprttfung der Riiekerstattungsantrago 
durch dio Aufienhandelsstellon und Handelskammorn ver- 
zichtcn und sich mit der Yorloge dor Beschlagnahmc- 
bescheinigung der ausliindischen Źollbohorden bcgniigon. 
Diese sind von den nnspruchsberechtigtcn Ausfuhrfirmen 
an dio „Friedensvertrags-Abreehnungsstelle, Berlin", also 
unmittelbar, einzureiehen. Es empfiehlt sich, besondoro 
Belege fiir dio tatsiichlieh gctatigte Ausfuhr (Doppol- 
frachtbriof, Quittung der Zollstelle) beizufiigen. — Der 
von seitcn des Grofihandels geauBerto Wunsch, die Be- 
schlagnahmobescheinigung iibortragbar auszugestalten, 
wurdo vorliiufig abgelehnt.

2. U m r e o h n u n g s k u r s e .  F iir die in aus- 
liindischer Wahrung getatigten Verkiiufe Boli fiir die 
Umrechnung in Papiermark der Kurs vom Tage der 
Ausstellung der Bcseheinigung giiltig soin. Woilte man 
das Datum des Gesehiiftsabsehlusses wiihlcn, śo wiirde 
durch die umfangroichon Naehpriifungen die Sohnellig- 
kcit der Riiekzahlung zu leiden haben. Bei Mark- 
verkiiufen nach England hat die englische Begierung 
zur Umrechnung in Pfundon ais Umrechnungstag den- 
jenige.il zugrunde golegt, an dem die Ankunft des Schiffes 
der englischen Zollbehorde gemeldet wird.

3. S t i o h t a g .  Ais Stichtag fiir den Beginn 
der Ruckyergutungspflicht soli yorlaufig der 12. Mai 
1921, der Tag der Anerkennung des Uitimatums, an- 
genommon werden. Es wird in England angefragt, ob 
auch die vor diesem Datum erfolgtcn Beschlag-nahmen 
dom Reparationskonto gutgeschrieben sind. Is t dieses 
der Fali, so wird auch hierfiir eine Entsehiidigung in 
der glciclien Form erfolgon.

W arenverkehr m it dem Saargebiet. — Die Handels- 
kammcr Saarbrucken hat ein neues M erkblatt (Nr. 8) 
herausgegeben, in dem die gesamten Z o l l  - u n d  Ve  r -  
s a n d v o r s o h r i f t e n  im Warem-erkehr m it dom 
Saargebiet unter Beriicksiehtigung der durch die Sank- 
tionen bewirkton Aenderungen zusammengestellt sind.

Die wachsenden Yerkehrssdiwierigkeiten haben die 
Wirtschaftsverbfihde des Saargebietes yeranlafit, ein 
T a r i f -  u n d  V e r k e h r s b u r e a u  einzurichten. 
Dasselbe ist zustandig fiir alle in- und auslandischen 
Tarif-, Fracht- und Verkehrsfra'gon sowie fiir die Fraeh- 
tcn- und Zollkontrolle einschl. Einspriiche. Die Handels- 
kammer Saarbrucken bittet, sich dieser Einrichtung in 
vollem Umfange zu bedionen, da diese Stelle von Ver- 
kehrsfachleuten geleitet wird und samtliche in- und aus- 
landischen Bahn- und Zolltarife aufiiegen hat. Ein 
groiior eingearbeiteter Beamtenstab und die Einrichtung 
einer gesonderten auslandisehen Abteilung geben dieser 
Stelle die Mogliclikeit, jede Auskunft zu erteilen. Das 
ITauptbureau befindet sich Saarbrucken 3, Nassaucr Str. 6.

B elgtseh-L uxem burgisches W iitschaltsabkom m en. —
Der Entwurf der belgisch-luxemburgischen Zollunion, der 
am 17. Mai in Brussel endgiiltig unterzeiehnet wurde, er-

strebt ein beido Liinder umfassendes Wirtschaftsgebict 
mit Intercssengomeinschaft und gegenseitiger Ilandels- 
freilieit. Dic Z o l l g r e n z e  zwischen Belgien und dem 
GroKlierzogtum Luxemburg hort auf. Die Ein-, Aus- 
und Durclifuhr der Erzeugnisse zwischen den beiden 
Landem ist frei, vollo Handels- und Gewerbefreiheit 
ist gewahrleistet. Die Staatsangehorigen der beiden Llin- 
der konnen nn ailen offentlichen Yerdingungen tcil- 
nehmen. Jede Einschriinkung oder jede Behinderung wie 
auch alle Bevorzugungen durch Steuorn, Abgabcn und 
Tarife usw. sind ausdriicklich yerboten.

Um die Belangc der E i s e n i n d u s t r i e  im 
Gleichgewicht zu halten, wird cino aus Belgiem und 
Luxomburgern bostehende Kommission gegriindet. 
Etwaige Benachtciligungon sollen durch Gewiihrung von 
Tarifbegiinstigungen, die von einem Schicdsgerichfc fest- 
zusetzen sind, ausgeglichen werden.

In teressengem einschaft in  der tschechischen GroB- 
eisen in d u strie .— Dio Verhandlungen zwischen der Prager 
Eisen-Industrie-Gesellschaft, der Witkowitzer Bergbau- 
und Eisenhuttcn-Gewerksehaft und dor Oesterroichischen 
Berg- und Hiittenwerksgesellschaft haben jotzt zur Bil- 
dung einer losen Intercssengcmeinschaft gefiihrt. Mit 
Riicksicht auf die schwierigo Lago dor Eisenindustrie 
soli durch Spezialisierung und Typisierung der Erzeug
nisse und durch einhcitliche Preisberechnung und Ver- 
kauf die Wettbcwerbsfiihigkeit der inliindischen Eisen
industrie m it dem Auslande hergcstellt werden. Eine 
gomeinsame Verkaufsstello in Prag wird am 1. Septembcr 
ihro Tatigkeit aufnehmen.

Neuregeiung der ungarischen Z ollzuschlSge. — Zwi
schen Deutschhlnd und Ungarn besteht auf Grund des 
Abkommens vom 1. Juni 1920, in K raft seit 31. De- 
zember 1920, die gegenseitige Meistbegiinstigung. Fiir 
dio E infuhr nach Ungarn geltcn die Zoilsatze des altcn 
K. und K. Zolltarifs von 1916, zu donon jedoch dm 
Hinblick auf dio Entwertung der ungajisehen Valuta 
entspreehende Zuschliigo erhoben werden. Letztere sind 
fiir die einzelnen ^Waa-eEgruppen verscliicden hoch be- 
messen. Naeh einer Verordnung vom 23. Mai 1921 gei- 
ton vom 1. Juni 1921 an folgcnde Zollzuschliige:

a) 1 1 0 0  K r o n e n  fiir je 100 Kronen der in Gel- 
tung stehenden Zollsiitze: Roheisen m it Ausnahme 
von Eisenlegierungen, Eisen und Stahl in Stśibcn 
usw. nicht fassoniert, Draht, verzinnt, yerzinkt usw. 
Rohren aus Schmiedeeisen usw,, rohe, auch ge- 
scheuerte, Rohrenverbindungsstucke, F ittings’ usw., 
roh oder gewóhnlich bearbeitet, gesehmiedete Feilen- 
korper, fernor fiir die Positionon: 431 e, 458 b, 467, 
470, 479 a (Anmerkung 2) und b des Zolltarifs.

b) 1 9 0 0  K r o n e n  fiir jo 100 Kronen der in Gel- 
tung stehenden Zoilsatze fiir: Rohliippen und Roh- 
stahl, FluBeisen-Zaggel usw., Brammen, Platinen, 
Bcstandt-eile von Eisenbahnriidern, Radroifen, Ge- 
lenkketten. Fcrner firr die Positionon 436, 460, 461 c 
und 469.

c) 3 4 0 0  K r o n e n  fiir 100 Kronen der in Gci- 
tung stehenden Zoilsatze fiir siimtliehe nicht unter 
a  und b genannten Eisen- und Stahlerzeugnisse.

Der ungarische Finanzministcr ist ermachtigt, ent- 
spreehend den Wertvorhiiltnissen den Prozentsatz des 
Zollaufgeldes fiir dic unter o aufgefiihrten Erzeugnisso 
zu iindern. Eine Erhohung des Zollaufgeldes auf E r
zeugnisse der Eisenindustrie soli neuerdings im ungari
schen Ministcrium erwogen worden. Auch ist m it der 
Mogliclikeit neuer Einfuhrbeschrankungen zu rechnen im 
Hinblick auf die Notlage der ungarischen Industrie. Die 
ungarische Regierung hat jedoch zugesagt, sowohl hier- 
bei wie aueli bei dem zurzoit in  Vorboreitung befindliehen 
Entwurf des neuen autonomen Zolltarifs bosondere 
deutsche Wiinsche nach Moglichkeit zu beriicksichtigen.

Der neue Notstandszolltarif der Vereinigten Staaten. —
Das amerikanischo Notstandszollgesetz ist am 27. Mai 
fiir die Dauer von sochs Monaton, wahrend derer der 
neue endgiiltige Zoiltarif fortiggestelit werden soli, in
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K ra ft getreten. Dor Notzolltarif enthalt zunachst eino 
Reihe neuer Zoile bzw. Zuschlagsziille auf landwirtschaft- 
lichc Erzeugnisse, ferner auf Woli- und Baumwoll- 
crzeugnisse usw.

Von grofier Bedeutung ist, daR auch die Erhebung 
von D u m p i n g z o 11 e n , die allerdings auf besondere ' 
Fii-llc beschriinkt sind, vorgesehen ist. Stellt niimlich 
das amerikaniścbe Schatzamt fest, dali ein amorikauischer 
Industriezweig durch Dumping (d. i. Yerkauf ausliin- 
diseher Waren unter ihrem Auslandsmarktwert bzw. unter 
ihren Ilerstellungskosten) gcschiidigt wird, so kann aufler 
dem gesetzlich yorgesehriebenen Zoll der Unterschied 
zwischen dem Auslandsmarktwert und dem Yerkaufs- 
preis ais sogenannter Dumpingzoll erhoben werden. Ist 
dio ITohe des Unterscliiedcs durch deja Umfang des ab- 
gosehlossenen Gescliiifts mitbedingt, so kann bei der Fest- 
sotzung des Marktwertes ein cntsprechender Zusehlag ■ 
yorgenommen werden. Die Begriffe „Kaufprcis", „Aus- 
fu}irpreis“, „Auslandsmarktwert" und „Ilerstellungs- 
kostcn“ werdon in dem Gesetz neu bestimmt, entsprechcn 
aber im grofien und ganzen den bisherigen Ilandhabun- 
gen der amerikanischen Zollvorwaltung.

Zwecks Veranlagung und Einziehung der Zoile ist 
die auslandischo Wahrung in dic Wahrung der Ver- 
einigten Staaten nach bestimmter Yorsch rift umzu- 
rochnen.

Eine sehr weittragendo Bestimmung des Gesetzes 
botrifft die Moglichkeit des Erlasscs eines besonderen 
Einfuhrverbotes im Falle stilndiger Weigerung der Aus- 
oder Einfuhrenden, auf Anforderung einem heauftragten 
Beamten der Vereinigten Staaten Biichcr und Brief- 
wechsel, die sieli auf den W ert oder die Klassifizierung 
der Einfulirwaren beziehen, zur Prufung yorzulegcn; Die 
zur Einfuhr yorliegenden W7 a ren werden beschlagnahmt 
und konnen spater offentlieh versteigert werden.

Die durch dio Kriegsgesotze eingefuhrte Beschran- 
kung der Farbstoffeinfnhr bleibt bestehen. Fiir die E r- 
teilung der Einfuhrbewilligung ist jedoch nicht mehr 
das Kriegshandelsamt, SQndern das Schatzamt zustiindig.

Die bisherigen Besiim^Jtinget'- Joeziiglich der Aus- 
stellung von Ursprungsbezcichnungen usw. bleiben in 
K raft.

Orenstein & Koppel, Aktiengesellschaft, Berlin. —
Im  Gescliiifts jahre 1920 waren die Fabriken in fast allen 
Abteilungen bis an die Grenze ihrer Leistungsfahigkeit 
beschiiftigt, wenngleich im ersten Ilalbjahre des Berichts- 
jahres Kohlenknappheit, Strommangel und Streiks zu 
Betriebsunterbrechungen fiihrten. . Infolge der starken 
Nachfrage nach bestimmten Erzeugnissen mufiten Be- 
triebserweiterungen yorgenommen werden. Zur Fliissig- 
machung weiterer Geldmittel wurde das A k t i e n -  
k a p i t a ł  um 15 MiU. Jb auf 60 Mili. Jb und laut 
Hauptversammlungsbeschlufi vom 22. Noyember 1920 um 
weitere 8 MiU. Jb auf 68 MiU. Jb  o r h ó h t .  Dio Er- 
tragsrechnung ergibt einschliefilieh 2 476 000 .11 Yortrag,
1 874 088,24 Jb Zinsen und 11 907 709,69 Jb Einnahmcn 
der Toehtergesellsehaften einen Rohgewinn von 
164 964 500,35 Jb. Nach Abzug von 136 230 352,15 Jb 
allgemeinen Unkosten und 3 780 105,65 Jb Abschreibun
gen yerbleibt ein Reingewinn yon 24 954 042,55 Jb. H ier- 
von werden 2 839 811,85 Jb der Benno-Orenstein-Stiftung 
uberwiesen, 1 034 042,55 Jb  Gewinnanteile an den Auf- 
sichtsrat gezahlt, 9600000 J i  Gewinn (16°/o w iei.V .) aus
geteilt, 9 Mili. Jb Sondervergiitung (150 Jb auf je nom. 
1000 Jb Alctienkapital) zur Yerteilung gebracht und
2 480 188,15 Jb  auf neue Rechnung yorgetragen.

Biicherschau.
D ie o b e r s c h l e s i s c h e  F r a g e  und d e r W i e -  

d e r a u f b a u  der e u r o p a i s c h e n  W irtschaft. 
[Denkschrift, hrsg. u. bearb. von der] H a n 
d e l s k a m m e r  B r e s l a u .  B reslau: [Selbst- 
v er lag  der Handelskammer] Anfang .Tuni 1 9 2 1 . 
(26 S .) 8°.

Dor Kampf, den das oberschlesische Volk um sein 
Deutsehtum, um die Zugehorigkeit seiner Heimat zum 
deutschen Roichsvcrbando nun schon seit Wochen gegen 
Willkur und Bcdriickung durch unmafiende polnischo 
Gcwaltmenschen zu fiiliron hat, die bittere Not, unter 
der weite Gebiete Oberschlesiens leiden, haben die Augen 
der ganzen gesitteten Welt auf die wirtschaftlicho und 
politisehe Bedeutung des Landes geriehtet. Leider aber 
wird das Urteil iiber diese Dinge ersehwert durch die 
yoreingenommeno Art, mit der yielfach, namentlieli in, 
der Tagespresso des Auslandes, iiber die Berechtigung- 
jenes Kampfes der Notwehr borichtet wird. Es ist des
halb freudig zu begriifien, dafi die Handelskammer der 
schlesischen Ilauptstadt es unternommen hat, in der \o r- 
liegenden Denkschrift die ganze neuere Entwicklung der 
oberschlesischen Frage sachlich darzustcllen und damit 
die Notwendigkeit ihrer gercchten Losung fiir ganz: 
Europa in das rechte Lieht zu riickon. Mit einer kurzeń 
Sehilderung der wirtschaftlichen Bedeutung Ober- 
schlcsiens im allgemeinen beginnt die Sehrift. Sie unter- 
sucht und bejaht dann die natiirliche, politisehe und wirt- 
schaftlielie Einheit des Landes auf Grund seiner topo- 
graphischen und hydrographischcn Vcrhaltnisso, seiner 
yiclhundertjahrigen deutschen Kultur und Wirtschafts- 
gcsehichto powie der seltenen Voreinigung wortyoller- 
Naturscluitze, die der Boden des Industricgebietes birgt. 
Weiter wird Oberschlesiens wirtschaftlicho Abhiingigkeit 
vom Deutschen Reiche nachgewiesen, einmal aus den 
alten Bedingungen, unter denon allein es seine Erzeug
nisse yorwiegend absetzen kann, also aus den yorhandencn 
Verkehrswcgen, dic nicht nach dem Osten, sondern dem 
Weston fiihren, und zum anderu aus der Tatsache, dafi 
Oberschlesiens Industrie ihren Bedarf an Maschinen usw. 
nur in Deutschland decken und die Kriifte, dio In 
dustrie zu leiten, nur von Deutschland erhalten kann. 
Den iibrigen Inhalt der Denkschrift kennzeichnen die- 
folgenden Stichworte der einzelnen Abschnitte: Bcoin- 
traehtigung des Abstinimungsergebnisses. — Die pol- 
nisclie Propaganda. — Polnischer Terror in Obersehlesien.
— Korfantys Gewaltpolitik und der Mai-Aufstand 1921..
— Die bolschewistische Bewegung ais Folgo des Auf— 
standes. — Stellungnahnie der Besatzungstruppen. —  
Die Entscheiduńg.

Diese Entseheidung naht; dafi sio so ausfallt, wie- 
nach dem Urteil aller ehrlich und billig Denkenden 
Menschlichkcit, Gcreehtigkeit, der Vertrag von Ver- 
sailles und Europas Zukunft es erhoischen, dazu kann. 
die yorliegendo Sehrift yielleicht in letzter Stunde nocli. 
beitragen. Sio ist aufier in deutscher noch in englischer, 
franzosischer, italienischer und spaniselier Sprache er- 
schienen. Abdrucke dieser samtliehen Ausgaben ver- 
yersendet dio Handelskammer Breslau auf Wunsch an 
jedermann, der helfen will, die Gedanken der Sehriftr 
vor allem im Auslande, zu yerbreiten.

Die Schrijlleitung.

D y e s ,  W . A  , D r . : Internationales H a n d b u c b  
der W e l t w i r t s c h a f t s c h e m i e  (Cliem-Oeko- 
nomie) 1 9 1 3 / 1 4 - 1 9 1 9 / 2 0 .  S elbstyerlag  des- 
H erausgebers u .V erfassers. A uslieferung durch: 
Hopfsche Verlagsbuchdruckerei, Gebr. Jen n er 
G. m. b. H ., W itten berg  (B ez. H alle). 8°-  

Ed. 1 Seite 1 - 7 5 2 .  A usgabeD . Januar 1 9 2 1 -  
(X L IV , 752  S.) Geb. 125  J l .

Von den drei Titeln de3 Buches: W eltwirtschafts- 
chemie (Chem-Oekonomie), The Worlds Chemical-Indu- 
stry and Trade und Les industries chimiques mondialcs 
besagt eigentlich jeder etwas anderes, aber keinor kenn- 
zeichnet den Inhalt des Buches. Der deutsche Titel ist 
eine sprachliche Ungebouorliehkeit, eine Weltwirtschafts- 
chemie gibt es nicht; und was soli man sich unter Chem- 
Oekonomie denken P Was der Verfasser mit dem Buehe- 
eigentlich beabsichtigt, kann man nur miihsam aus dem. 
Wortschwall und der Zitatensammlung de3 Yorworta 
erkennen. Es soli „Wissensehaftlern, Chemikern, Kauf- 
leuten, denen kein Archiy- oder neuestes B ibliothek-
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materiał zur Verfiigung stoht, . . . o'u Ueberblick iiber 
mannigfaltigo andere Gebiete" gegeben werden, und es 
sollon „die wirtschaftlichen Bcziehungen und die 'wirt
schaftlichen Bedifrfnisse der yerschiedenen Liinder der 
W elt vor Augen geTiilirt werden". Soweit ist der Plan 
ganz sohon, aber wie siclifc dio Auafiihrung aus? Aus 
den Vcroffentlichungen des Verfas3ers, die seit Mitte 
des Krieges crscheinen, weifi man, daB er ausliindischc 
Zeitungsausschnitte sammelt und diese mit etwas ver- 
bindendem Toxt in yerschiedenen Zeitschriften erscheinen 
liiBt'. Auch das vorliegende Buch is t eine Zusammen- 
stellung des Inhalts gcine3 „Archivs“. Das Buch soli 
der Anfang eines Snmmelwerkes scin, welches sieli in 
weiteren Biinden fortsetzt. Unter rund 550 Stichwortcn 
bringt der Verfasser in dem yorliegenden Bandę No- 
tizen aus auslandischen Zeitschriften iiber die yerschie- 
denstcn chemischen Stoffe, wobei „ausdrucklieh beraerkt 
wird, daB er alloin sein Archiv uud Zeitschriften, nicht 
aber Handbiicher und andero L iteratur benutzt babo". 
Die Numcricrung, dio bis 1497 gcht, stimmt nicht mit 
der Zalil der behandelten Dinge. Das „Internationale" 
des Handbuches be3teht darin, daB Zitate in franzosisclier 
und englischer Spraehe aufgenommen sind. Irgend- 
welche Systematik ist nicht zu erkonnen; weder sind 
grofio Industriezweige zusatnmcngefaBt, noch sind alle 
groBeren Gebiete iiborhaupt yorhanden; so fehlt z. B. ein 
Absehnitt „Eisen" und „Stahl“ ganzbch, nur einige Ein- 
zclnotizon finden sich, dasselbe gilt von „Gcneratoren", 
„Gipsindustrie" usw,; auch yermiBt man dio oigent- 
lichcn groSen chemisolieii Industriezweige: Salz-, Sal- 
peter-, Schwcfclsaurc, Soda, ‘ Chlorkalk fast yollstandig. 
Es sind ebon nur Dinge bohandelt, iiber dio zufiillig in 
den Jahren 1914 bis 1920 Noiizen in Zeitschriften. er- 
scliienen sind.

Trotzdem soli nicht yerkannt werden, daB eine Un- 
mengo Stoff żusammengetragen ist, dabei auch statistisclie 
Angaben, die in einzelnen Fallen von W ert sein konnen. 
Sehr yerwaśsert wird der Nutzen des Buches durch dic 
yerbindenden Textteile des Yerfassers, in denen er Stcl- 
lung zu don GegensUinden nimnit. F u r ihn ist „die Riick- 
stiindigkeit der deutschcn Industrie" feststehende Tat- 
eache, dagegen entschleiert ilini jede auslandische Zei- 
tungsente die hochste Weishcit und yollc Wahrheit. Diese 
falsclie Beurteilung der Dinge griindet sich darauf, daB 
er ais „unbekannter Auslandsdeutscher“ eine ganz unzu- 
reichende und unrichtige Yorstellung von den Leistungen 
unserer chemischen Industrie hat. Beispicle hierfiir sind 
unter anderen seine Ansieht yon der Ucberlegeiiheit 
anierikanischcr Koksofen iibor die europiiisehen Systeme 
(S. 415), iiber den Wasserstoffgelialt amerikanisclier 
Koksofengase, aus dencn sich nach Claude sehr ein- 
facli (!? ) Wasserstoff gewinnen lassen soli (S. GOI), iiber 
dic GewLnnung yon Alkohol ans Kobie (S. 26) und iiber 
das Claudesche Amnioniak-Ycrfalircn (S. 598): „Claude 
ist es gelungen, flii«ige; Ammoniak in groBen Mengen 
billiger (!?) ais naiji dem deutschen Habcr-Verfahreri zu 
erzcugen. Claude bat nachgewiosea, daB es auBerordent- 
lich leicht ist (!?), Drucke von 1000 Atmospharen und 
mehr fiir industrielle Zweeke dienstbar zu machen, dar- 
unter auch zur Herstellung vo.ń Atnmoniak“. Diese Bei
spicle lassen sich leicht vcrmehren.

Boi r i c h t i g e r  k r i t i s e h e r  Bewertung dieser 
Auslands-AeuBerungen konnte das Buch in yielen Fallen 
zweifellos rcelit niitzlich wirken, wenn die deutsche Tech
nik dadurch wirklich Fingerzeige erhielte, wo das Aus- 
land uns zu iiberfliigeln droht und wo unsere An-- 
strengungen einsotzen miifiten. B y eumann_

=  K a t a l o g f  u n d  F  i r ni e n s e h r i f t  e n. ==
B ii 11 n e r -  W o r  k e, A.-G., Abteilung, Kesselanlagen 

und W anierro -te, Ucrdingen: Der B ii t  6 n e r-G r o fi- 
w a s s e r r a u  m-S t e i 1 r  o h r-K  e s s e 1. (.Mit Abb.)
o. O. [1920], (4 B I) 4°.

B ii 11 n e r -W  e r  k e, A.-G., Abteilung, Kesselanlagen 
und Wanderrostc, LTerdingen: B i i t t n e r - S o h n e l l -  
u m l a u f k e s s e l .  (Mit Abb.) o. O. [1920], (6 BI.) 4°. 

D o  u t s e h e  M a s c l i  i n  e n f  a b r i k ,  A.-G., Duisburg:
I I  i i t t e n k r a  n e. [Katalog.] o. O. u. J. (80 S.) 4°. 

D i 11 ni a r, Emil, & V i o r  t  li, Hamburg 15: S p e z i a 1- 
P r e i  s l i s t ę  Nr. 38 iiber A p, p a r  a t e  zur dauem- 
den H  e i z g  a s p r ii f u n g nach don Angaben des 
Vęreins fiir Feuerungsbetrieb und Rauchbekiimpfung 
in Hamburg, sowio iiber technische Thermoineter usw. 
(M it Abb.) Ausgabe Fe.bruar 1921. Hamburg: (Druck 
von l i .  O. Persiehl). (32 S.) 8°.

Vereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.
K a iser -W ilh e lm -In stitu t  fiir E isenforschung.

Dem ersten Bandę der „51 i t t o i l u n g e n  a u s  
d o ni K a i s e r - W i l h e l m - I n s t i t u t  f ii r 
E i s e n f o r s c h u n g  z u D i i s s e l d o r  f“, dessen Her- 
ausgabc liier im Februar 1921 angezeigt werden konnte1), 
isfc schon jetzfc der z w e i t  e B a n d gefolgt, der wiederum 
im Verlag Stahleisen in. b. H. zu Dusseldorf (PostschlieB- 
facli 658) erscheint. E r onthalt in glcicher Ausstattung 
wie seine Yorgiinger auf 105 Seitcn in der Grofie von 
„Stalli und Eisen" folgende Abhandlungen:

1. Der EinfluB yerschiedenor Legierungsmetalle nebst 
Kohlenstoff auf einige physikalische Eigenschaften 
des Eisejis. Yon Eduard M a u r e r  und Walter 
S c h m i d t .

2. Uebcr eine Stickstoffbcstimmungsmethode in Stiilil 
■\md Rolieisen und iiber den Stickstoff bei den Hiit- 
tenprozessen, Yon F ritz  W ii s t  und Josef D u h r ,

3. Ueber Blaubriichigkeit und Altem des Eisens. Yon 
Friedrich K o r b c  r  und A rtur D r e y e r .

4. Ueber dio Wannebehandlung der Spczialstahle im 
allgeir.cineu und der Chromstahle im besonderen. 
Yon Eduard M a u r  e r  uiid, Richard I I  o h a g c.
Zn den Arbeite;^eWir<?! iitsgesamt 143 Abbildungen,

die gi-iiBtenteils auf zahlroichon Tafolbeilagcn abge- 
druekt sind.

Dor Band kostet 45 M , in Halbleinon gebunden 
55 J i.

FQr die V erelnsbiicherei sind  eingegangen:
(Die Einsender von Geschcnken sind mit einem * yersehen.)

D i c k ni a n n , Herbert, und ® r> ^u g . Martin W. N e u -  
f e 1 d : B i b 1 i o g r  a p  h i e  iiber dio Y o r w e n d u n g  
des F 1 u fi e i s e n s im D a m p f k o s s e l b a u .  Bc- 
arbeitot im Auftrage de3 V e r e i n ' s  d e u t s c h e r  
E i s e n h i i t t e n l e u t e .  [Umdruckańsg.] Dussel
dorf 1920. (39 S.) 4°.

E r n s t b e r g e r ,  K., (Obormeister); und W e b e r ,  
Hartem eister: Das I I  ii r  t  e v o r  f a h r o n und seine 
Anwendung in der Praxis. Miinchen o. J .: Georg 
Kiisbohrer. (63 S.) 8°. Geb. 4 J i.

F e h l r a a n n ,  II., Ingeniour: 1 s t die Erzeugung von 
groBeren Mengen R o h o i s e n  in der S c h w o i z 
moglich? Dio F r i c k t a l e r  E i s e n e r z e .  Mit
2 Abb. und 4 Taf. Bern: Geographischer Kartcn- 
Verlag, Kiimmerly & Frey, [1920], (18 S.) 8°. 

G e s a m t y e r z e i c h n i s  der A u s l a n d i s c h e n  
Z e i t s c h r i f t e n .  Ilrsg . vom A u s k u n f t  s‘b U r ó 
der deutschen Bibliotbeken. Nach dem Stande vom 
 ̂1. Dczember 1920. Berlin 1921. (V III, 58 S.) 4°. 9 M. 

K e p p e l e r ,  Gustav, Hannoyer, und Oskar N o u B ,  
Charlottenburg: Die B e d e u t l i n g  der f e u e r -  
f e s t e n  I n d u s t r i e  im Wirtschaftsleben. Vom 
B u n d o *  d e u t s c h e r  F a b r i k e n  f e u c r -  
f  e s t  c r  E  r  z e u g n i s s o prcisgekronte Aufklarungs- 
schrift. Berlin 1920. (20 S.) 4».

i )  Ygl. St, u. E. 1921, 3. Febr., S. 179.

I
I  Das I n h a l t s  - V e r z e i c h n i s  zum ersten Halbjahres-Band wird v o r -  1  9  

a u s s i c h t l i c h  einem der Julihefte beigegeben werden.




