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Louis Rochling f .

Y Y /  ehmiitige, iiberaus schmerzliche Empfindungen 

loste die unerwartete Nachricht vom Heimgang 

des Kommerzienrats Louis Rochling nicht nur in den 

Kreisen der deutschen Eisen- und Stahlindustrie, 

sondern ebenso bei den Angehórigen der ganzen 

deutschen Wirtschaft aus.

Mit ihm ist ein GroBer 

im Eeiche der vaterlan- 

dischen wirtschaftlichen 

Arbeit von uns gegangen.

Sein auBerer Lebens- 

gang ist bald erzahlt, 

spielte er sich doch ganz 

im Bannkreise des Volk- 

linger Eisenwerks ab, das 

sein Vater, der spatere 

Geheime Kommerzienrat 

Karl Rochling, im Jabre

1881 erworben hatte. In 

Saarbrucken am 21. De

zember 1863 geboren, 

wollte sich LouisRochling 

nach bestandener Reife- 

priif ung urspriinglich dem 

Studium der Chemie wid- 

men, bezog auch fiir kurze 

Zeit die Universitat Hei

delberg, trat aber schon

1882 i u dieYerwaltung der

YólklingerHutte ein. Seit 

1892 zur Zeichnung und 

Vertratung des Werkes 

beret htigt, wurde er 1896 

bei der Umwandlung des 

Unlernehmens aus einer 

of fe ne n Handelsgesell -

schaft in eine G.m.b. H.

Geschaftsfiihrer, zunachst allein, bis 1898 sodann mit 

seinem Bruder Richard und spiiter gemeinsam mit 

seinen Brudern Hermann und Robert. Mehr ais 44 

Jahre hat er seine ganze Kraft den Róchlingschen Eisen- 

und Stahlwerken gewidmet, die unter seinem tatigen 

Anteil in der dem Ausbruch des Weltkrieges voraus- 

gehenden Entwicklungsgeschichte der deutschen Indu

strie einen ungeahnten Aufschwung genommen haben.

Neben der starken Beanspruchung mit den Fragen, 

die mit dem Aufschwung und der Entfaltung des 

Rochlingschen Familienunternehmens verbunden 

waren, fand aber „unser Louis“ , wie er im Freundes-
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kreise allgemein liieB, immer noch Zeit, sich in einer 

vorbildlichen Weise fiir die Yertretung der allge

meinen Bediirfnisse sowohl der deutschen Wirtschaft 

ais auch der Saarwirtschaft im besonderen zur Ver- 

fiigung zu stellen. Er fiillte die Liicke aus, die durch

den Tod des groBen 

Freiherrn von Stumm in 

die wirtschaftspolitischen 

Korperschaften des Saar- 

gebiets gerissen wurde. 

Die S(idwestliche Gruppe 

des Vereins Deutscher 

Eisen- und Stahl-Indu

strieller, dereń iiberra- 

gende Bedeutung uns 

gegenwartig wird, wenn 

wir uns daran erinnern, 

daB sie vor dem Kriege 

nicht nur die durch 

deutsche Tatkraft be- 

wunderungswurdig ent- 

wickelte lothringische, 

sondern ebenso auch die 

luxemburgische Eisen- 

und Stahlindustrie um- 

faBte, sah in Louis Roch

ling verschiedene Jahr- 

zehnte hindurch ihren 

anerkannten, iiberaus ge- 

schatzten Fiihrer. Auch 

im Verein zur Wahrung 

der gemeinsamen wirt

schaftlichen Interessen 

der Saarindustrie, dessen 

Vorsitz in der Yorkriegs- 

zeit Kommerzienrat Ed

mund Weisdorff beklei- 
dete, spielte Louis Rochling, der spater an die Stelle 

von Weisdorff trat, eine maBgebende und entschei- 

dende Rolle. Der Arbeitgeberverband der Saarindu

strie sowie verschiedene andere wirtschaftliche Kor

perschaften konnten sichgleichzeitig gliicklich preisen, 

neben der lebendigen Forderung durch Louis Rochling 

auch in vielen kritischen Lagen sich auf seinen weit- 

blickenden, klug abgewogenen Rat stiitzen zu diirfen.

In der Handelskammer zu Saarbrucken, die vor 

dem Kriege bei der maBgebenden Bedeutung der 

freien wirtschaftlichen Vereine nicht die heutige 

beherrschende Rolle im Wirtschaftsleben des Saar-
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gebiets spielte, ruhten die Ziigel nach dem Tode des 

Freiherrn von Stumm in den entschlossenen Handen 

des Kommerzienrats Louis Vopelius, eines Onkels 

von Louis Róchling. Erst nach dem wahrend des 

Krieges erfolgten Ableben sowohl von Louis Vopelius 

ais auch des spateren Vorsitzenden, des Kommerzien

rats Paul Róchling, Saarbrucken, stellte sich Louis 

Róchling in Wiirdigung der Bedeutung, die die 

Handelskammer zu Saarbrucken im Abwehrkampf 

der Saarbevólkerung erlangte, auch der Handels

kammer zur Verfiigung. Gerade im Hinblick auf 

seine starkę Beanspruchung und auch auf seinen in 

den letzten Jahren erschiitterten Gesundheitszustand 

muB riihmlich hervorgehoben werden, daB er wohl 

in keiner Sitzung dieser Kórperschaft gefehlt hat, und 

daB gerade die Betatigung in dieser Kórperschaft 

einen zwingenden Beweis fiir sein stark ausgepragtes 

Pflichtgefiihl darstellt. Kennzeichnend fiir seine 

ganze Art neben seiner giitigen, zugleich ritterlichen 

Denkweise war iiberhaupt, daB ihn stets ein starkes 

lebendiges PflichtbewuBtsein trieb, fur die Allge- 

meinheit und fiir seine Familie im weiteren Sinne in 

ehrlichstem, von untadeliger Gesinnung geleiteten 

Streben seine ganze Kraft einzusetzen. In Erfiillung 

dessen, was er ais seine Pflicht erkannt hatte, gab 

es fiir ihn kein Ermatten und keine Schonung.

Aber auch die Gemeindeverwaltungvon Vólklingen, 

der Kreistag des Landkreises Saarbrucken, derBezirks- 

ausschuB des Regierungsbezirks Trier ebenso wie der 

Rheinische Provinziallandtag und der Provinzialaus- 

schuB fanden in den Jahren vor dem Kriege bei der Er

ie digung ihrer Aufgaben das warmherzige Interesse, das 

bei diesem seltenenMann ganzselbstverstandlich war, 

wenn er sich einmal einer Aufgabe angenommen hatte.

Ein abgeschlossenes und vollstandiges Bild von 

der Tatigkeit und dem Wirken von Louis Róchling 

erhalten wir erst, wenn wir die unverganglichen 

Dienste betrachten, die der Heimgegangene ais lang- 

jahriger Vorsitzender des Stahlwerks-Verbandes der 

deutschen Eisen- und Stahlindustrie iiberhaupt er

wiesen hat. Wir brauchen uns nicht zu sehr in Einzel

heiten der Entwicklungsgeschichte des Stahlwerks- 

Verbandes zu vertiefen. Sein Wirken in dieser be- 

deutungsvollen und maBgebenden Kórperschaft ist 

in uns allen noch so lebendig, daB es sich eriibrigt, 

einzelne Ziige festzuhalten. Gerade in seiner Eigen- 

schaft ais Vorsitzender des Stahlwerks-Yerbandes 

tritt uns die geradezu geniale Befahigung von Louis 

Róchling, das Wesentliche jeder Frage sofort zu er- 

fassen und die springenden Punkte knapp und treffend 

zur Darstellung zu bringen, in eindringlicher Weise 

entgegen. Er war kein Freund langer und ermiidender 

Sitzungen. Mit nicht zu iibertreffender Gewandtheit 

wuBte er ihm nicht notwendig erscheinende Aus- 

einandersetzungen abzukiirzen und den zu fassenden 

Beschliissen die Wege zu ebnen. Wie begliickt und 

gleichzeitig humorvoll leuchteten seine Augen hinter 

den scharfen Brillenglasern auf, wenn er von der 

nach schwerem Kampf schlieBlich zustande gekom- 

menen Erneuerung des Stahlwerks-Verbandes im 

Jahre 1912 und davon sprach, daB ihm eine „Ehren- 

tonne“ zugebilligt worden war. Welche Freude 

wiederum bereitete es ihm, wenn er mit seinen

Freunden edle Saarweine, an denen sein Keller so 

reich war, aus dem Goldpokal trinken konnte, den 

ihm der Stahlwerks-Verband ais „dem Mannę, der 

den Stahlring neu geschmiedet" im Herbste 1912 

zur Erinnerung gewidmet hatte.

Neben Ehrentonne und Goldpokal wurde ihm 

aber noch eine dritte Ehrung zuteil, die erkennen 

laBt, welche tiefen Gefiihle des Dankes die im Stahl- 

werks-Verband vereinigten Werke fiir ihren lang- 

jahrigen Vorsitzenden unyerandert hegten. Ais in

folge der veranderten Lage im Saargebiet die Róch- 

lingschen Werke Ende des Jahres 1919 aus dem 

Stahlwerks-Yerband ausscheiden muBten und er 

den Yorsitz niederlegte, da iiberreichten die Mit- 

glieder ihm in Anerkennung seiner zielbewuBten 

und tatkraftigen Leitung ein von Professor Hoseus 

entworfenes bronzenes Herkulesbild, eine Ehrengabe, 

dereń tieferen Sinn die den Sockel schmuckende, 

von Dr. 6. fy. W. Beumer verfaBte Inschrift

trefflich erlautert:

„In herkulischer Arbeit bezwangst Du, nimmer

ermudend,

Was in den Weg sich Dir stellt’, kampfend und

schlichtend zugleich.

Nennt man in kiinftigen Zeiten den Namen unsres

Yerbandes,

Wird stets mit herzlichem Dank, Róchling, der

Deine genannt.“

Das Bild von Louis Róchling ware nicht voll- 

standig, wenn nicht auch seines Herzensbediirfnisses 

gedacht wiirde, von Zeit zu Zeit in seinem gastlichen 

Hause gleichgesinnte Freunde bei einem Glase Wein 

zu versammeln. Die Gastfreundschaft, die er so gerne 

iibte, begliickte ihn wie auch den von ihm ausgezeich- 

neten Kreis, weil gerade bei solchen Anlassen der 

Zauber seiner Persónlichkeit, die geistvolle und 

natiirliche Art, mit der er zu schwierigen Fragen 

Stellung nahm, sich so recht auswirken konnte. 

Leiderfehlteihm diegleichgestimmte Lebensgefahrtin, 

der er sein reiches Innenleben sicherlich noch mehr 

erschlossen hatte ais dem Freundeskreise, den er in 

frohen Stunden um sich zu versammeln pfl gte.

Aber auch einer weiteren Eigenschaft muB noch 

gedacht werden, einer Eigenschaft, die ihm nicht hoch 

genug angerechnet werden kann, und die gerade in 

Zeiten gróBter wirtschaftliclier und seelischer Nóte 

unseres Volkes bei ihm in Erscheinung trat und von 

ihm aus auf seine Umgebung ausstrahlte. Es braucht 

nur an die Monate erinnert zu werden, die er nach dem 

Zusammenbruch ais Fliichtling in Dusseldorf in der 

Verbannung verbrachte. Neben den ungewissen Ge- 

schicken, die auf Grund der damaligen Auffassungen 

auf der Saarindustrie lasteten, bedriickte ihn noch 

in ganz besonderem MaBe der Gedanke an seinen 

Bruder Robert, der in Amiens im Gefangnis saB, 

wahrend sein Bruder Hermann, ebenfalls ais Fliicht- 

ling, fern von den Werken, denen die Lebensarbeit 

der Familie Róchling geweiht war, sich in Heidelberg 

aufhielt. Zu diesen seelischen Nóten und Bedriickun- 

gen gesellte sich bei dem Heimgegangenen noch die 

Erkenntnis, daB sein Augenleiden gerade in jenen 

Monaten beangstigende Fortschritte machte. TroU- 

dem lieB sich Louis, Róchling in seinen Dusseldorfer
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Monaten, in denen auch noch die Spartakisten- 

unruhen ihre Wellen schlugen, vom Glauben an die 

Zukunft unseres Yaterlandes nicht abdrangen. Immer 

und immer wieder wuBte er der Ueberzeugung Aus- 

druck zu geben. daB wir an der Zukunft des deutschen 

Volkes, an der Zukunft unseres Vaterlandes, an dem 

er mit heiBer Liebe hing, nicht verzweifeln diirften; 

yerfiigten wir doch iiber die Fahigkeiten, uns, wenn 

auch durch Not und Entbehrungen, langsam wieder 

emporarbeiten zu konnen. Gerade dieser starkę 

Glaube bei einem Mannę, der sonst seiner ganzen Art 

nach sicherlich nicht ais Optimist gelten konnte, lóst 

noch bei riickschauender Erinnerung bewegte Emp
findungen aus.

Und nun ist der bedeutende und doch so bescheidene 

Mann am 6. September stillundruhigvonunsgegangen. 
Allen aber, die ihm im Leben naherstehen durften, 

hinterlaBt sein Tod einen RiB im Herzen. Die deutsche 

Eisen- und Stahlindustrie, die sein Andenken nicht 

nur in hohen Ehren halten wird, die auch die Ueber

zeugung haben kann, daB ihr sein Andenken zum 

Segen gercicht, trennt sich bewegten Herzens von 

einem Mannę, der Jahrzehnte hindurch der ihrige war.

Selten ist in dem von wuchtiger Arbeit erfiillten 

Saargebiet, in einem Industriebezirk, in dem fiir ge- 

fuhlsreiche Stimmungen nicht so breiter Raum ist wie 

anderswo, die Trauer um einen Mann so aufrichtig 

und so allgemein gewesen. Packend und zugleich er- 

schutternd war der Eindruck, ais bei der Trauerfeier 

in das einfache, inmitten des Werkes gelegene Heim 

von Louis Rochling die Werkssirenen heulten, der 

gesamten Belegschaft den Anfang und das Ende 

einer halbstiindigen Ruhepause ankiindigend, die 

dem Gedachtnis an den schlichten, milden und 
ritterlichen Mann gewidmet war.

So ist denn alles in allem das Leben unseres Louis 

Rochling reich und sein Schaffen gesegnet gewesen. 

Er hat das BewuBtsein mit sich hiniibernehmen 

diirfen, daB er den Besten seiner Zeit genug getan.

D r. M . Schłenker.

Ueber den EinfluB der Feuchtigkeit bei Verbrennungsvorgangen, insbesondere
bei der Verbrennung von Koks.

\on P. Oberhoffer und E. P iwowarsky in Aachen. 

fM itte ilu ng  aus dem  E isenhu ttenm ann ischen  In s t i t u t  der Technischen Hochschule A achen ]

hdUnisse. Versuchsergebnisse und ihre Deutunn Gas- und Temperaturver-

z  r jz z z z T * - * Be-

FcuchtiSkeit »»f intemiediare WasserstoftsuperosydbiMung ein mit
die Entzundungsfahigkeit gewisser explosiver dem Erfolg erhohter Explo ionsgeschwinLkeit der

Gasgemische ist seit mehr ais 40 Jahren bekannt. Reaktionen- oMonsgescnwmdiglceit der

Bereits D ixon1) hatte beobachtet, daB ein voll 

kommen trockenes Kohlenoxydknallgas erst nach 

Zusatz kleiner Mengen von Wasserdampf oder 

Wasserstoff fuhrenden Gasen oder Dampfen (H2S, 

C2H4, H2C03, NH3, C’5H12, HC1 usw.) leicht explo- 

sibel wurde, wahrend es in absolut trockenem Zustand 

oder nach Beimischung wasserstofffreier Gase oder 

Dampfe (S02-CS2-C02-N20-N20 2-CC1, usw.) nur 

schwer oder gar nicht zum Yerpuffen gebracht werden 

konnte. Dixon und L. Meyer2) waren der Ansicht, 

daB die Yerbrennung des Kohlenoxyds auf dem 

ege iiber die Reduktion des Wasserdampfes gemaB:

H 20 2 +  CO  =  C 0 2 +  h 20 . 6)

Nach H. W ie land4) karne sogar die Bildung von 
Ameisensaure

H 20  +  C 0  =  H C 0 0 H  7)

ais Zwischenprodukt in Frage, die sich alsdann wieder 
spalten wurde gemaB:

H C O O H  =  C 0 2 +  H 2 8)

Auf Verbrennungsvorgange unter Teilnahme von 
festem Kohlenstoff (Koks) iibertragen laBt ein 

maBiger Wasserdampfgehalt nach:

2 CO +  2 H 20  =  2 C 0 2 +  2 H 2 
2 H 2 + 0 2 =  2 H , 0

1)

2)

2 H 20  +  C , =  2 CO  +  2 H .

2 H 2 +  0 2 =  2 H 20

bereits bei viel niederer Temperatur mit liinreichender 

Geschwindigkeit vor sich gehe ais die Entzundung 

des Kohlenoxydgases gemaB:

2 CO + 02 =  2 C02 3)

Das Reaktionsprodukt ist in beiden Fallen dasselbe, 

denn eine Addition von Gleichung 1 und 2 fiihrt 

e enfalls zu Gleichung 3. Móglicherweise3) tritt bei 

hóheren Temperaturen aber auch gemaB;

oder nach :

oder:
0 2 — 2 C O  (A d d it io n )

4 H 20  +  C 2 =  2 C 0 2

4 H 2 +  2 0 2 =  4 H , 0

- 4 H »

9)

10)

2 H 20  +  0 2 =  2 H 20 2
2 H 2 + 0 2 =  2 H 20 ,

4)

____  5)

1]AT? ,DS- R °y- Soc. 175 (1884) S. 617; Jo u rn . chem . 
soc. 40, 94 und  384 (1886).

D - Ohem . Ges. 19 (1884) S. 1099.

10 A ^ e r n s t : Theoretische Chem ie, 8. bis
• (S tu ttg a rt: F e rd in a nd  E nke  1921) S. 771/2.

° 2 "t" 2^ 2 — 2 C 0 2 (Addition) 

ebenfalls eine katalytische Einwirkung auf die Ge- 

schwindigkeit der Kohlenstoffvergasung erwarten 

Freilich widerspricht die Ansicht, man konne durch 

W asser oder Wasserdampfregelung bei Yerbrennungs- 

vorgangen bemerkenswerte reaktionsfórdernde ver- 

brennungstechnisch giinstige Wirkungen erzielen 

noch sehr dem Empfinden eines groBen Teils von 

Fachleuten, da diese nur die endotherme Wasser- 
zersetzung, etwa nach:

4) Ber. D. Chem. Ges. 45 (1912) S. 697.
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C +  H 20  =  CO +  H 2 -  1788 kca l 

(je kg reagierender Sauerstoff)

in  Betracht ziehen, ohne die Riickwirkung der 

Feuchtigkeit auf die durch Katalyse mogliche

-Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit zu beachten. 

Allerdings diirfte die Bemessung des Katalysators 

iiber ein bestimmtes Ma8 hinaus die giinstigen Aus

wirkungen wieder beeintrachtigen. Ob es ferner 

unter wesentlich veranderten Reaktionsbedingungen, 

z. B. Verbrennung unter hohem 

Druck, oder unter weitgehender 

Vorwarmung der reagierenden

Stoffe (Gas- bzw. Luftvorwar-

mung) noch der katalytischen 

Einwirkung der Feuchtigkeit

zwecks Steigerung der Reaktions

geschwindigkeit bedarf, steht 

noch dahin, mindestens aber ist 

von Fali zu Fali mit einer Ver- 

schiebung des Feuehtigkeitsbest- 

wertes zu rechnen. Manwird ferner 

unterscheiden miissen zwischen 

reinen Verbrennungsvorgangen 

undsolchen gemischten Verbren- 

nungs-Reaktionsvorgangen, bei 

denen nebender V erbrennung no ch 

eine bestimmte metallurgische 

Riickwirkungangestrebtwird. Es 

ware dann leicht der Fali denkbar, 

daBeinegleichgerichteteBeeinflus- 

sung des primaren Verbrennungs- 

vorganges einmal eine erwiinschte, 

unter veranderten metallurgi- 

schen Bedingungen aber eine uner- 

wiinschte Riickwirkung auf die technischen Betriebs- 

yerhaltnisse auszuiiben vermag. Aus diesen Gesichts- 

punkten heraus darf es nicht iiberraschen, wenn einer - 

seits z. B. beim Hochofenbetrieb eine Feuchtigkeits- 

minderung der Geblaseluft giinstige Warme- und 

betriebstechnische Yorteile auszulosen vermag, die 

der GroBenordnung nach in keinem Verhaltnis zu 

der eingesparten endothermen Warmemenge der 

Wasserdampfzersetzung und -yerdampfung zu stehen 

brauchen6), anderseits beim Kuppelofenschmelzen 

umgekehrt eine Anreicherung des Wasserdampf- 

gehaltes6) oder eine maBige Wasserzufuhr in die 

Verbrennungszone7) die Temperatur- und Schmelz- 

bedingungen giinstiger gestalten soli.

Wesentlich anders diirften wiederum die Vorgange 

zu beurteilen sein, bei denen die Entziehung der 

Feuchtigkeit sich offenbar vorwiegend in metallur- 

gischer Beziehung auswirkt, wie z. B. beim Konverter- 

betrieb8).

5) Vgl. den Y ortrag  von Jam es G a y l a y : S t. u . E . 24 

(1904) S. 1372, sowie h ierzu O. S im m e r s b a c h :  Neuere 

M itte ilu ngen  uber das Gaylaysche W indtrocknungsver- 

fahren , S t. u . E . 29 (1909) S. 283. M . D re e s :  N achstud ie  

zur G aylayschen W ind tro cknung , S t. u . E . 29 (1909)

S. 1431. F . W i i s t :  Ueber d ie U rsachen der Brennstoff- 

ersparnis beim  H ochofenbetrieb , S t. u. E . 30 (1910) S. 1715.

“) Vgl. N e u f a n g :  S t. u . E . 29 (1909) S. 70.

7) V gl. D . R . P . N r. 354 469 u nd  Zusatzpatente  (im

Besitz  der Vulkan-Feuerung, A .-G ., K61n.)

e) S t. u . E . 29 (1909) S. 921 sowie 36 (1916) S. 827.

Das bereits oben erwahnte Verfahren der Wasser- 

einspritzung in die Diisenzone von Kuppelofen 

stutzt sich angeblich auf die Feststellung, daB sich 

eine maBige direkte Wasserzufuhr in den Reaktions- 

raum hinsichtlich der Temperaturentfaltung weit 

gunstiger auswirke ais bereits dampffórmig im 

Geblasewind vorhandene Feuchtigkeit. Tatsachlich 

konnte der erstgenannte Verfasser bei vergleichenden 

Yersuchsreihen an den Kuppelofen zweier rheinischer

EisengieBereien vor einigen Jahren9) die Beobachtung 

machen, daB sich durch eine Wasserzufuhr von rd. 

2,5 cm3 je m3 Luft:

1. eine hohere Eisentemperatur (durchschnittlich 

um etwa 50 °),

2. ein besserer thermischer Wirkungsgrad des 

Ofens bei bemerkenswerter Satzkoksersparnis 

(um etwa 10 bis 25 %) und etwas vergroBerter 

Schmelzeistung,

3. ein geringerer Schwefelzubrand

einstellte, wahrend die Gichtgase kohlensaurereicher 

entwichen. Leider konnten damals mu- unzureichende 

entsprechende Dampfzusatzversuche durchgefiihrt 

werden, aus denen eine verschiedenartige Auswirkung 

der Art des Feuchtigkeitszusatzes (fliissig oder dampf- 

fórmig) hatte hergeleitet werden kónnen. Um der 

Frage naherzukommen, wurde spater in der Schmelz- 

halle des Eisenhuttenmannischen Instituts zu Aachen 

eine kleine Yersuchsanlage aufgestellt, um den Ein

fluB der Feuchtigkeit auf die Verbrennungsvorgange 

von Hiittenkoks durch Versuche zu erfassen.

Ein nach oben hin ganz schwach konisch zu- 

laufender Schachtofen von 220 mm innerem Durch- 

messer in der Diisenzone (vgl. Abb. 1 und 2) und 

1500 mm Schachthohe wurde mit neun Temperatur- 

meB- (Thermoelemente) und (zu diesen um 900 ver- 

setzt) neun Gasentnahmestellen versehen. Sechs

9) Vgl. a. GieB. 11 (1924) S. 413.

A b b ild un g  1. A n s ich t der Yersuchseinriehtung  (m it  e ingebautem  

W inderh itze r h).

a =  Yersuchsofen. b =  WindzufUhrungsleitung. c =  Rota-Windmengenmesser. d =  Hy- 
grometer. e =  Manometer fiir Geblasewind. f =  Sammelanschlufi der Thermoelemente. 
g =  Galvanometer fiir Temperaturmessung. h =  W inderhitzer. i =  Einfuhrungen der 
Thermoelemente in  den Ofen. k =  Einfuhrungen der Gasentnahmestutzen in  den Ofen. 
m =  Biirette fiir Wasserzufuhrung in die Diisenebene. o =  Dusenstócke. (Forts. s. Abb. 2.)
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Schaulócher von je 20 mm 0 ,  nach auBen durch 

Schraubenkappen mit eingelegten Glasscheiben ab- 

geschlossen, dienten zur optischen Beobachtung der

Abbildung 2. Ansicht der Versuehseinrichtung 

(m it W indtrocknungsappa at u und Sattiger v).

p =  sandgefiillter Beguliertopf. r =  Isolierte W indumfiihrungs- 
leitung. s =  Gaspipetten. u =  Trockenapparat. v =  Verdampfer. 
w =  Gasbeiieizung fiir Verdampfer. x =  Thermometer fiir Ver- 

dampfer. y =  Stutzen fiir optische Temperaturmessung.

Temperaturen im Ofeninnern. Der Ofen besaB sechs 

Winddusen mit insgesamt 45 cm2 freiem Querschnitt. 

Der Ofen wurde mit einem gebrochenen trockenen 

Hiittenkoks von stets etwa 30 mm Durchmesser be- 

schickt (Sortierung durch Siebe von 26 bzw. 34 mm 

Maschenweite). Die Messung der einem Kompressor 

entnommenen Windmengen erfolgte durch einen in 

die Windleitung (c in Abb. 1) eingebauten Rota- 

messer10). Die Windfeuchtigkeit wurde durch 

ein eingebautes Polymeter (Haarhygrometer) er- 

mittelt. Die Feuchtigkeit des Windes konnte durch 

Zwischenschaltung eines mit Chlorkalzium be- 

schickten Trockenapparates (u in Abb. 2) in die 

Windzufiihrungsleitung bis auf etwa 3 g/m3 ver- 

mindert oder durch Ueberleiten iiber ein gasbe- 

heiztes, wassergefiilltes Sattigungsrohr (v in Abb. 2) 

beliebig gesteigert werden. Durch Vertauschen des 

Trockenapparates mit einem beheizbaren, gut iso- 

lierten Winderhitzer besonderer Bauart (h in Abb. 1) 

konnte die Windtemperatur schlieBlich bis etwa 400 0 

erhóht werden. Es bestand endlich die Moglichkeit, 

durch drei der bestehenden Winddusen ganz nahe 

ihrer Einfiihrungsstelle in den Ofen aus drei Glas- 

buretten (m) bestimmte Wassermengen in den Ofen 

einlaufen zu lassen.

Zur Yermeidung von Stórungen der Betriebs- 

verhaltnisse durch groBere Aschenansammlungen im

10) Von den Rotawerken, A.-G., in  Aachen uns 

freundlichst iiberlassen.

Ofengestell wurde unter dem eigentlichen Ofen- 

schacht mittels einer leicht losbarenFlanschverbindung 

ein unten konisch zulaufender und mit einem Sperr- 

hahn versehener Zylinder (p) angebracht. Der Zylin- 

der war mit Sand gefiillt, der je nach Bedarf durch 

Oeffnen des Hahnes auslaufen konnte. Um zu ver- 

hindern, daB durch die beim Sandablassen auftretende 

Strudelwirkung groBere Schlackenteile den Hahn 

versperren, wurde ein freier beweglicher Blechtrichter 

auf die Sandsaule gelegt und dadurch ein gleich- 

maBiges Sinken der Schicht iiber dem Trichter 
erreicht.

Jedem Yersuch ging eine sorgfaltige Vorbereitung 

der gesamten Eimichtung voraus. Nach Beseitigung 

etwaiger Schaden des Mantelfutters wurden die 

Thermoelemente genau ausgerichtet sowie dereń 

Einfiihrungsstellen abgedichtet. Alsdann wurden 

die mit Gaswasser gefullten Glaspipetten (s), die zum 

Absaugen des Gases dienten, auf die Dichtigkeit ihrer 

eingeschliffenen Hahne gepruft. Der Ofen wurde 

nunmehr in der Weise angeheizt, daB zunachst der 

untere Teil vom Sandzylinder bis zur Diisenebene 

mit Fullkoks angefiillt wurde. Dariiber kam eine 

geniigende Menge Kleinholz und schlieBlich eine 

nicht zu starkę Schicht des zum Yersuch in der 

erlauterten Weise ausgesiebten Kokses. Durch eine 

Diise wurde das Holz angezundet und sofort langsam 

zunehmend der Wind angestellt. War der Fullkoks 

rotgluhend geworden, so wurde der Schacht bis oben 

mit dem Versuchskoks gefiillt und der Rotamesser 

genau auf die verlangte Windmenge eingestellt. Die 

Windtemperatur wurde gemessen und im Luftzu- 

fuhrungsrohr der Feuchtigkeitsgehalt der Luft be- 

stimmt. Es dauerte nunmehr etwa eine Stunde, bis 

das Anheizen beendet war und sich im Ofen das 

Warmegleichgewicht eingestellt hatte. Sobald das 

auf die Thermoelemente geschaltete Millivoltmeter (g 

in Abb. 1) Temperaturen iiber 1000 0 anzeigte, wurden 

alle fiinf Minuten die Temperaturen an allen neun 

MeBstellen (i in Abb. 1) gemessen und aufgezeichnet. 

Ergab die Beobachtung, daB die Temperatur etwa 

15 bis 20 min lang gleichartig geblieben war, so 

konnte angenommen werden, daB der Ofen in dem 

Gleichgewichtszustand war, der den betreffenden 

Versuchsbedingungen zukam, so daB nunmehr Gas 

abgezapft werden konnte. Die Entnahmestellen 

(k in Abb. 1), die sonst mit Holzstópseln verschlossen 

waren, wurden geóffnet; nach Aufsetzen der Gummi- 

schlauche, die zur Yerbindung der Entnahmestutzen 

mit den Gaspipetten dienten, lieB man das Gas noch 

kurze Zeit ausstromen, um die etwa in der Leitung 

und den Schlauchen befindliche Luft zu verdrangen. 

Sodann wurden die Pipetten angeschlossen und móg

lichst gleichzeitig die Hahne der etwas schragliegenden 

Pipetten geóffnet. Die ganze Gasentnahme, das An- 

schlieBen und Abnehmen der Pipetten dauerte stets 

etwa 5 bis 10 min. Wahrend dieser Zeit muBte 

sorgfaltig darauf geachtet werden, daB keine Stó

rungen des Gleichgewichtszustandes im Ofen ein- 
traten.

Es war naturlich erwiinscht, die Versuche mit 

Wassereinspritzung, die mit den Yersuchen ohne 

Wassereinspritzung verglichen werden sollten, móg-
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lichst unter den gleichen Voraussetzungen auszu- 

fiihren. Daher war es am zweckmaBigsten, diese Yer

suche sofort anschlieBend auszufiiłiren.

Zeigte nach Beendigung des ersten Versuches 

demnach die Beobachtung des Millivoltmeters, daB 

das Ofengleichgewicht noch unverandert war, so 

wurde sofort mit dem Einspritzen des Wassers in die 

Diisen begonnen. Wurde jedoch eine Yerschiebung 

des Gleichgewichtes festgestellt, etwa in der Weise, 

daB sich durch Ansammlung von Koksasche unterhalb 

der Diisenebene die Reaktionszone langsam nach 

oben verschoben hatte, so muBte durch Ablassen 

einer geniigenden Sandmenge die Kokssaule herunter- 

gezogen werden. Der Wind wurde wahrend dieser 

Zeit abgestellt. Es wurde alsdann gewartet, bis die 

Koksschichten, die etwa 10 bis 15 cm oberhalb der 

Diisenebene in diesen Fallen eine bedeutend hohere 

Temperatur gegenuber der untersten MeBstelle be- 

saBen und nun in die Diisenebene heruntergezogen 

wurden, ihre Temperatur ausgeglichen hatten.

Nach 5 bis 10 min war der Ausgleich der 

Temperaturen meistens beendet, so daB der Wind von 

neuem angestellt und gewartet werden konnte, bis 

das Ofengleichgewicht wieder erreicht war. Als

dann konnte der zweite Versuch mit Wasserein- 

spritzung beginnen.

Die Hahne der drei Biiretten fiir die Wasser- 

einfiihrung wurden geoffnet und so eingestellt, daB 

an jeder Biirette die Skala in der Minutę das Sinken 

des Meniskus um den gewiinschten Betrag anzeigte. 

Bei der geringen Wassermenge war es notig, jede 

einzelne Biirette durch eine Person bedienen zu lassen, 

zumal da sich infolge der Strahlung des Ofens die 

Oeffriung der Hahne leicht veranderte, so daB 

dauerndes Regeln erforderlich war. War mit der 

Wassereinspritzung begonnen, so wurde das Milli- 

voltmeter besonders aufmerksam beobachtet, um 

eine Temperaturyerschiebung sofort erkennen zu 

konnen. Der Versuch wurde nun in dieser Weise 

weiter fortgefiihrt, bis sich wieder Gleichgewichts- 

zustand eingestellt hatte, der dann ais vorhanden 

angesehen wurde, wenn sich die Temperatur etwa

15 min lang nicht wesentlich veranderte, allenfalls sich 

nur in geringen Pendelungen um eine mittlere Lage 

bewegte. Jetzt wurden wieder in oben beschriebener 

Weise die Gasproben entnommen, und der Versuch 

konnte, wenn die Beobachtung nach der Gasent- 

nahme keine Storung des Ofengleichgewichts ergab, 

ais beendet angesehen werden. In derselben Weise 

wurde nun noch meist ein dritter Yersuch ange- 

schlossen, und zwar wurde beim dritten Versuch 

immer die doppelte Wassermenge des zweiten ein- 

gefiihrt.

Aehnlich dem oben beschriebenen Hergang ver- 

liefen die Versuche, bei denen mit Windtrocknung, 

mit Sattigung des Windes auf einen bestimmten 

hoheren Feuchtigkeitsgrad bzw. mit Winderhitzung 

gearbeitet wurde, nur daB jeweils die entsprechenden 

Gerate in eingangs erlauterter Weise in die Wind- 

leitung eingeschaltet wurden.

Es kamen insgesamt 24 Versuche zur Auswertung, 

von denen 15 mit je 25 m3 Wind/st sowie die 

andern neun mit je 45 m3/st ge- 

blasen wurden. Ueber die gewahlten 

Gesamtfeuchtigkeitsgehalte, die Be

handlung des Windes und die Art 

der Feuchtigkeitszuteilung gibt Zah

lentafel 1 naheren AufschluB. Aus 

der Darstellung der Zahlentafel 1 

heben sich die Versuche I I I  Y  25 (2) 

und I I I  Z 25 (2) heraus, welche mit 

iibersattigtem bzw. naturfeuchtem, 

aber erhitztem Wind betrieben 

wurden. Die Zusatzzahlen 25 bzw. 

45 bezeichnen stets die Luftmenge 

in m3/st. Wahrend die Versuche der 

Bezeichnung A, B und C mit ein 

und demselben Koks durchgefuhrt 

worden waren, wurde fiir dieVersuche 

X. Y  und Z ein Koks anderer Herkunft 

benutzt. Die eingespritzten Wasser- 

mengen sind bei den Yersuchen mit 

nur je 25 m3/st Windmenge prozentual sehr groB, 

konnten aber mit Riicksicht auf die Genauigkeit der 

Biirettenablesung nicht vermindert werden. Bei den 

Versuchen mit 45 m3/st eingeblasener Windmenge ver- 

minderte sich demgemaB bei ungefahr gleichem 

Wasserzusatz je min die eingespritzte Wassermenge 

je m3 auf einen den praktischen Verhaltnissen besser 

angepaBten Wert. Die dem jeweiligen Gleich- 

gewichtszustand der einzelnen Versuche zukommenden 

Temperaturen sind in Zahlentafel 2 zusammengestellt. 

Die zugehórigen Gasanalysen gibt Zahlentafel 3 in 

Prozenten der Abgasmenge wieder. Fiir die schau- 

bildliche Darstellung der Gasverhaltnisse (Abb. 3) 

wurde der auf 21 % Luftsauerstoff bezogene Anteil 

der sauerstoffuhrenden Gase ermittelt. Dies ergab 

eine klare Gestaltung der Verbrennungsvorgange 

bei gleichzeitiger Priifung der Zuverlassigkeit be- 

zuglich der Gasentnahme und Gasanalyse selbst. 

GróBere Fehlbetrage der Sauerstoffsummen, bezogen 

auf die bei 21 % (der Abszisse) ausgehende Kennlinie 

parallel zur Ordinate, sind dann fast immer auf 

Fehler bei der Gasanalyse zuruckzufiihren (unter

Z ah len ta fe l 1. Y e r s u c h s p l a n .

Hauptyersuch

Nr.

Eingespritztes

G-esamtfeuchtigkeit in  g/m3 (g je min). 

TJnterreihe:

Wasser 

g/m3 W ind

1 2 3

m it vorgetrock- 
netem W ind

m it naturf euch- 
tem  W ind

m it  naturfeucli- 
tem  W ind

I  A  25 0,0 3,5 (1,46) 11,6 ( 4,6) 12,5 ( 5,2)

I  B  25 7,2 10,7 (4,46) 18,8 ( 9,6) 19,7 ( 7,97)

I  C 25 14,4 17,9 (7,46) 26,0 ( 10,6) 26,9 (10,97)

I I  A  45 0,0 4,5 (3,37) 7,86 ( 5,88) 9,67 ( 7,25)

I I  B  45 4,0 8,5 (6,37) 11,86 (10,25) 13,67 (11,27)

I I  C 45 8,0 12,5 (9,37) 15,86 (12,47) 17,67 (14,25)

I I I  X  25 0,0 3,07 (1,28) 5,13 ( 2,14)

I I I Y  25 7,2 10,27 (4,28) 10,05 ( 4,38) 
nur in  Yorlage 
gesattigt, keine 
Einspritzung

I I I  Z  25 14,4 17,47 (7,28) 5,13 ( 2,14)
m it HeiOwind, 
naturfeueht, 

keine 
Einspritzung
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Zahlentafel 2. T em peraturzusam m enste llung .

Yersuch

&

"3
TJuterreihe:

Versuch

O)
"S

Unterreihe:
a>

"o;
Unterreihe:

ca
o>
a

1

“ O

2

“ O

3

«0

m
C3<U 1

°C

2

«C

3

»C

Versuch 111 
caO)
a

1

»0

2 

° 0

T A 25

i

2

3

4

5

6

7

8 

9

1175

1200

1310

1240

1100

1110

880

590

230

1110

1325

1275

1200

1120

1000

800

535

280

1285

1320

1270

1175

1120

995

785

560

295

I I  A  45

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

1260

1455

1540

1510

1435

1310

1170

850

550

1440

1525

1485

1450

1375

1200

1110

895

565

1400

1520

1495

1470

1390

1295

1120

890

570

I I I  X  25

i

2

3

4

5

6

7

8 

9

1190

1250

1290

1230

1110

1020

700

520

345

1190

1340

1380

1250

1085

960

690

460

225

1 1295 1280 1290 1 1335 1390 1405 1 1230 1200
O

1390 1385 1350 2 1590
/1505

(1540
1520 2 1390 1290

I  B  25

3

4

5

6

7

8 

9

1300

1200

1090

940

745

540

300

1320

1250

1150

1010

815

580

340

1350

1260

1155

1015

840

660

350

I I  B  45

3

4

5

6

7

8 

9

1580

1470

1385

1300

1175

890

560

1515

1490

1420

1335

1180

990

665

1505

1485

1390

1265

1135

1030

735

I I I  Y  25

3

4

5

6

7

8 

9

1350

1300

1165

1060

850

590

305

1330

1260

1115

960

750

510

215

1 1250 1140 1 1100 1135 1400 1 1250 1290

2 1365 1330 2 1590 1490 1520 2
/1325

(1360
1425

I  C 25

3

4

5

6

7

8 

9

1340

1300

1190

1035

845

625

350

1275

1210

1115

990

775

530

340

I I  C 45

3

4

5

6

7

8 

9

1580

1510

1410

1300

1140

860

570

1520

1510

1420

1380

1150

920

695

1490

1460

1390

1275

1150

940

715

I I I  Z  25

3

4

5

6

7

8 

9

1315

1245

1160

990

835

540

300

1400

1320

1215

1065

800

620

375
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1 4 0 0 ° 1300  1200°

Temperatu  r

Vernachlassigung der etwaigen Bildung maBiger 

Mengen Schwefel oder zyanhaltiger Gasanteile aus 

der Koksverbrennung). Sauerstoffiiberschusse iiber 

21 % hinaus hingegen lieBen auf merkbare Reduktion 

des Wasserdampfes schlieBen und wurden tatsachlich 

nur bei den Versuchen mit hóchster Windfeuchtigkeit 

beobachtet. Die Temperaturangaben der MeBstellen 

I bis V sind in Abb. 4 wiedergegeben; der weitere 

Temperaturverlauf von MeBstelle V I bis IX  brachte 

kaum noch auswertbare Ergebnisse, so daB zwecks 

Raumersparnis von 

dessen schaubild- 

licher Wiedergabe 

abgesehen wurde.

Grundsatzlich ha- 

ben die Schaubilder 

Abb. 3 a bis 3 z z alle 

das gleiche Geprage.

Mit zunehmendem 

Auftreten von Koh

lensaure tritt eine 

entsprechende Ab

nahme des freien 

Sauerstoffs ein. Hat 

die Kohlensaure- 

kurve einen Hochst- 

wert erreicht und ist 

der freie Sauerstoff 

verschwunden oder 

nur noch in geringen 

Mengen vorhanden, 

so setzt das Auftre

ten von Kohlenoxyd 

ein, und zwar anteil- 

maBig annahernd 

nach der Beziehung: 
c o

C 0 2 -f ^ =  21 % ,

wenn Kohlensaure 

und Kohlenoxyd in

Raumteil Luft

gemessen sind. In 

einigen Fallen ist 

bereits vor Errei- 

chen des Kohlen- 

oxydhochstwertes 

das Auftreten von 

Kohlenoxyd zu beobachten

Beziiglich des Auftretens von Kohlenoxyd vor 

Erreichen des Kohlensaurehochstwertes sehen wir, 

daB in einzelnen Fallen hier das Kohlenoxyd in 

verhaltnismaBig groBen Mengen auftritt und dadurch 

den Kohlensaurehochstwert abflacht. Hierbei ist meist 

ein Ueberschreiten der Kennlinie bei 21 Raumteilen

Abszissenabstand durch die Summę C02 + ~  + 05

zu beobachten (ygl. Abb. 3 g,,3 t und 3 u.)
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Durch den Kohlen

saurehochstwert ist eine Teilung des Schaubildes 

gegeben, und man konnte den unteren Ast der 

Kohlensaurekurye ais Oxydations-, den oberen 

ais Reduktionskurve ansprechen. Die Begrenzungs- 

linie des schwarzen Flachenanteils in Abb. 3 ist ais 

Strichkurve zu denken. Man kann nun feststellen, daB 

der Kohlensaurehochstwert der Lage nacheinmal hoher 

und das andere Mai tiefer sich befindet. Ist der 

Winkel der Oxydationskurve gegen die Abszisse groB, 

so wird die Kurve ais steil, umgekehrt ais flach be- 

zeichnet. Der Abfall der

Hochstwert aus 

verschieden. 

X X X I X ...

ist

Kohlensaurekurye vom 

wiederum yon Fali zu Fali

Betrachtet man zunachst die Versuche der 

Reihen A und B, so ist in Uebereinstimmung mit 

Zahlentafel 1 zu ersehen, daB auch die Schaubilder 

in Abb. 3 fiir jede zusammengehorige Versuchsreihe 

sowohl in wagerechter ais auch in senkrechter Rich

tung nach steigenden zugefiihrten Feuchtigkeits- 

mengen angeordnet sind. Beziiglich der obersten 

wagerechten Reihen laBt sich nun erkennen, daB mit 

zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt zunachst:

1. das Abgas die Neigung zeigt (Reduktionskurve), 

kohlenoxydreicher auszufallen (ygl. Abb. 3 a, b, c, 
sowie 31, m, o);

2. der Kohlensaurehochstwert in diesen Fallen 

zunehmend etwas tiefer zu liegen kommt;

167
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3. in Uebereinstimmung mit Punkt 2 auch der 

Temperaturhochstwert der Hohenlage nach sich 

nach unten yerschiebt (vgl. Abb. 3 a, b, c mit Abb.

4 a sowie Abb. 31, m, o mit Abb. 4 d);
4. bis zu einem gewissen zunehmenden Feuchtig- 

keitsgehalt sich auch der Temperaturhochstwert zu 

hoheren Warmegraden yerschiebt, jedoch nur bei 

(Versuchsreihe IA  25) der kleineren Windmenge 

(ygl. Abb. 4 a und Zahlentafel 2), und um so mehr, 

je geringer die absoluten Feuchtigkeitsgehalte des 

Windes sind (ygl. hierzu Abb. 4 g, bei der allerdings 

in Ermangelung einer zwischen I I  und I I I  gelegenen 

TemperaturmeBstelle die Erniedrigung in der Hóhen- 

lage des Temperaturhochstwertes von Yersuch 

111X25(2) nicht zum Ausdruck kommt).

Die mittlere wagerechte Reihe der Abb. 3 zeigt 

nun (mit Ausnahme von 3 d) ebenfalls noch die unter 

Punkt 1 und 2 fur die oberste (feuchtigkeitsarmste) 

Reihe giiltigen Beobachtungen, allerdings weniger 

ausgepragt. Dagegen zeigt sich hier schon eine mit 

zunehmender Feuchtigkeit wachsende Beeintrachti- 

gung der Ofentemperaturen sowie keine eindeutige 

Verschiebung der Hohenlage des Temperaturhóchst- 

wertes mehr.

Es ist im iibrigen jmoglich, die Versuche IA  25 

(1 bis 3) mit I B 25 (1 bis 3) und I I  A 45 (1 bis 3) 

mit I I B 45(1 bis 3) auch senkre ch t miteinander zu 

yergleichen, wobei man beziiglich des Einflusses der 

Feuchtigkeit ebenfalls zu den bereits vorher geschil- 

derten Beobachtungen kommt. Durch Yergleich der 

Versuchsergebnisse von Reihe I I  mit Reihe I  ergibt 

sich ferner, daB trotz des durchweg niedrigerenFeuch- 

tigkeitsgehaltes in g/m3 in Reihe I I  die Kohlen- 

saure-Hóchstwerte durchwegraumlichtief er liegen bei 

groBeren Hochstwerten fiir die Yerbrennungstempera- 

turen. Man sieht hieraus, daB eine Erhóhung der in 

der Zeiteinheit reagierenden Sauerstoffmenge in dem- 

selben Sinne auf die Gas- und Temperaturyerhalt- 

nisse wirkt wie die Erhóhung einer wirksamen (bis 

zur kritischen) Feuchtigkeitsmenge.

Es war noch zu yersuchen, die Ursache fiir die 

Erhóhung der Sauerstoffanreicherung zu ermitteln, 

die bei den scheinbar ganz aus dem Rahmen fallenden 

Versuchen I I  C 45 (2), I IC  45 (3) und I I  B 45 (3) zur 

Ueberschreitung der Kennlinie (vgl. Abb. 3 r, t, u) 

fiilirte und offenbar durch weitgehende Wasser- 

dampfreduktion veranlaBt ist. Es lieB sich ableiten, 

daB die Beziehung des Feuchtigkeitsgehaltes je m3 

Wind hierfiir nicht ausschlaggebend sein konnte, 

yielmehr die Feuchtigkeitsmenge bestimmend sein 

muBte, die sich in der Zeite inheit an der Reaktion 

im Ofen beteiligte. Die in Zahlentafel 1 in Klammern 

gesetzten Zahlen geben nun die zugefiihrten Feuchtig- 

keitsmengen je min wieder. Es zeigt sich sofort, daB die 

oben erwahnten drei Versuche mit 11,27, 12,47 und 

14,25 g/min der groBten in der Zeiteinheit reagierenden 

Feuchtigkeitsmenge zugehórig sind. (Es sei in diesem 

Zusammenhang auf die Versuche von P. Farup11) 

yerwiesen, der ebenfalls den Zusammenhangen zwi

schen der Reaktionsgeschwindigkeit von Sauerstoff, 

Kohlensaure und Wasserdampf mit Kohle und der

u ) Z. anorg. Chem. 50 (1906) S. 276.

Sauerstoffkonzentration nachging.) Das hier zu beob- 

achtende Auftreten von Kohlensaure vor Erreichen 

des Kohlensaure-Hochstwertes diirfte demnach auf 

die gesteigerte Wassergasreaktion infolge zu groBer 

Feuchtigkeitszufiihrung in der Zeiteinheit zuriick- 

zufiihren sein. Da in diesen Fallen die Kohlensaure- 

(Oxydations-)Kurve wieder zunehmend flacher (gegen- 

iiber der O rd in a te ) yerlauft (vgl. besonders Abb. 3 

s, t, u) und in ihrem Verlauf den Kohlensaurekurven 

bei feuchtigkeitsarmen Versuchen ahnelt, so scheint 

der Feuchtigkeitsbestwert merkbar iiberschritten 

zu sein und diese schon der bloBen Ueberlegung ent- 

springende Erwartung damit ihre Bestatigung ge- 

funden zu haben. Unter diesem Gesichtspunkt 

betrachtet scheinen auch die Versuche der Reihe 

I C (Abb. 3 g, h, i) einer Auswertung zuganglich. 

Bei diesen ist offenbar der Feuchtigkeitsbestwert 

(Feuchtigkeit je Zeiteinheit) ebenfalls bereits iiber- 

schritten; da jedoch die erreichten Verbrennungs- 

temperaturen infolge der geringeren in der Zeit

einheit zugefiihrten Windmengen hier hinter denen 

der Reihe I I  C zuriickbleiben (vgl. Abb. 4 c mit 4 f), 

so ist die Kohlensaurezersetzung dem AusmaB nach 

geringer, und die Abgase konnen mit hoherem Kohlen- 

sauregehalt entweichen. Diese Betrachtungsweise 

der Feuchtigkeit unter dem Zeitfaktor steht mit der 

friiheren Auswertungsweise der Versuche der Reihe 

I B und I I  B nicht in Widerspruch, da in den Fallen, 

in denen die Gase die Gicht kohlenoxydreicher 

verlieBen, auch stets eine gróBere Feuchtigkeits

menge je Zeiteinheit (vgl. die eingeklammerten Werte 

der Zahlentafel 1) aufzunehmen war.

Um nun die besondere Auswirkung einer Wasser- 

einspritzung in den Verbrennungsraum einwandfreier 

nachzupriifen, wurden in Zahlentafel 4 solche Yer

suche mit ihren kennzeichnenden Ergebnissen gegen- 

iibergestellt, bei denen unter denselben Bedingungen 

(gleiche Windmengen je st) moglichst gleiche Feuchtig- 

keitsmengen je Zeiteinheit zugefiihrt wurden, die 

sich jedoch durch die A rt der Feuchtigkeitszufiihrung 

(eingespritzt oder windgesattigt) unterschieden. Eine 

genaue Betrachtung der Zahlen zeigt, daB durch die 

W  assereinspritzung:

1. stets ein um 50 bis 65 0 groBerer Temperatur

hochstwert erzielt wurde;

2. der Temperaturhochstwert Neigung erhalt, 

der Hohenlage nach naher an die Diisen heranzu- 

riicken;

3. desgl. der Kohlensaure-Hóchstwert raumlich 

im allgemeinen tiefer zu liegen kommt;

4. der Sauerstoff in den kohlenstoffiihrenden 

Gichtgasanteilen etwas gróBer ausfallt (Wassergas

reaktion);

5. die Verbrennungsgeschwindigkeit des Kokses 

um 1,5 bis 14,5 % gesteigert wird.

Was den Versuch mit HeiBwind, I I I  Z 25 (2), 

betrifft, so zeigt sich bei Gegenuberstellung mit dem 

hinsichtlich Feuchtigkeit und Windmenge vergleich- 

baren Versuch I I I  X  25 (2), daB eine Windvorwar- 

mung durch Erhóhung der Reaktionsgeschwindigkeit 

artlich in demselben Sinne wirkt wie eine Wasser- 

einspritzung in die Diisen oder eine Erhóhung der
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Z ah le n ta fe l 4. Y e r g l e i c h  v o n  W a s s

Versuch I  B  25 ( 1) I  A  25 (2 )

Zugefiih rte  Gesamt-

feuch tig ke it . g /m in 4,46 4,60

D avon in  die D iisen  ein-

gesp r itz t . . g /m in 3,00 _
Lage des Tem peratur- 1390 0 1325 0

hóchstw ertes . . . M . S t. I I M . S t. I I

Lage des 'Kohlensaure-

H óchstgehaltes . . M . S t. I I I M . S t. IV

H óchster K ohlensaure-

w e r t ........................ % 19,4 19,2

A uftre ten  von  K ohlen- kurz
o x y d ............................. vor dem

K ohlensaure-

H o ch s tw e rt

Abgas in  %  ] 

der emgebla- J 2 

senen L u f t  J
11,3

18,6
14,4

11,7

Sauerstoff im  Abgas

c o
aus C 0 2 +  —  % 20,6 20,3

K oksyerbrauch  g /m in 66,6 58,2

e r e i n s p r i t z u n g  u n d  n a t i i r l i c h e r  F e u c h t i g k e i t .

[ I B  45 (1 ) I I  A  45 (2)

6,37 

3,00

1590 0 1525 0

M . S t. I I  M . S t. I I  

zw ischen 

M. S t. I V  u n d  V

20,6 19,9

kurz

nach  

d em  Kohlensaure- 

H o ch s tw e rt

11,7

18,4

20,9

121,2

11.3

18.4

20,5

119,4

I I  C 45 (1)

9,37

6,00 

1590 0 

M. S t. I I

I I  B  45 (2)

10,25

1540 »

M. S t . I I- I I]

zw ischen 

M. S t. I I I  u n d  IV

18, g 20,2
geringe M engen 

w e it vor in  

dem  K oh lensaure-  

H óch s tw e rt

9,4

22,6

20,7

128,4

10,1

20,7

20,45

124,2

I I I Y  25(1) I I I  Y  25(2)

4,28 4,38

in  V orlage

3,00 g e sa tt ig t

1390 0 1330 0
M. S t. I I M. S t. I I I

M . S t. IV

18,8 19,8

vor in

dem  K oh lensaure-  

H óch s tw e rt

12,2
17,2

20,8

66,0

13.8

13.8

20.7

61.8

Windfeuchtigkeit (unterhalb des Bestwertes naturlich). 
Denn es wurde:

1. der Kohlensaure-Hóchstgehalt erniedrigt (vgl. 
Abb. 3 w und 3 z z);

2. desgleichen die Zone hóchster Temperatur 

gesenkt, vgl.Abb. 4g (111X25 [2]) mit 4i ( I I I  Z 25[2]);

3. der Hóchstwert der Verbrennungstemperatur 
gesteigert (1425 gegen 1380 °);

4. die in der Zeiteinheit vergaste Koksmenge 
erhóht (von 60 g/min auf 64,8 g/min).

Unter dem Eindruck der Yersuchsergebnisse er

scheint demnach die Annahme berechtigt, daB ein 

gewisser Feuchtigkeitsgehalt diesseits eines Best

wertes auch bei der Yerbrennung von festem Kohlen

stoff eine gunstige Wirkung im Sinne einer Steigerung 

der Reaktionsgeschwindigkeit auszulósen vermag. 

Ueber die Reaktionsvorgange laBt sich freilich noch 
nichts Bestimmtes aussagen.

Eine gunstige Einwirkung der Feuchtigkeit durch 

Beeinflussung des Ziindpunktes scheint jedenfalls 

nicht in Frage zu kommen, nachdem durch besondere 

Versuche ein hemmender EinfluB der Luftfeuchtigkeit 

auf dessen Lage festgestellt werden konnte, wie 

Zahlentafel 5 zeigt. Diese Yersuche waren mit einer 

dem Yerfahren von Bunte und Kóhmel nachge- 

bildeten Einrichtung durchgefiihrt worden bei 3 mm 

KorngróBe und 15 bis 601/st Strómungsgeschwindig- 
keit.

Auch bei einer andern Versuchsreihe zur Kenn- 

zeichnung der Verbrennlichkeit einer Anzahl von 

rennstoffen aus dem Grad der Kohlensaurereduktion 

'onnte beobachtet werden, daB im angewandten 

Temperaturgebiet von 400 bis 9000 die trockene 

Kohlensaure etwas starker zerlegt wurde, der Wasser- 

dampf also auch hier einen hemmenden EinfluB auf 

ie Reaktionsfahigkeit des Kokses ausiibte. Aller- 

mgs glichen sich die Unterschiede mit steigender 

emperatur immer mehr aus. Die Yerfasserglauben

hingegen die gunstige Einwirkung maBiger Wasser- 

dampfmengen bei den vorliegenden Verbrennungs- 

versuchen wenigstens teilweise auch rein physikalisch 

durch die hierdurch erhóhte Strahlungsfahigkeit der 

Gasphase zuruckfuhren zu diirfen, wodurch infolge des 

erhóhten Warmeuberganges die Ziindung benachbarter 

Koksteilchenrascher erfolgt und der Verbrennungsvor- 

gang auf einen kleineren Raum beschrankt wird mit dem 

Erfolg einer Zusammenziehung der Yerbrennungs- 

zone bei erhóhter Flammentemperatur. Auf diese 

Weise wiirde sich auch die Beobachtung erklaren, 

daB sich der gunstige EinfluB des Wasserdampfes 

erstin Temperaturen auswirkt, bei denen dessen Strah- 

lungsstarke mit der Temperatur rasch zunimmt 

(oberhalb 800 bis 900 °). Wahrend trockene Luft 

praktisch diatherm ist, strahlt z. B. bei 1400 0 und 

einer Schichtstarke c der strahlenden Gaswand von

(s in m, p =  Teildruck)
kcal m2/st

das K oh le nox yd  m it  einer S tarkę von 8.5 x  103
d ie  K ohlensaure ,, ,, t> ; 27 6 X 103
der W asserdam pf „  „  ’ ’ 39’6 x  1Q3

bezogen auf einen schwarzen Kórper von 0 °.

Der Grenzwert giinstig wirkenden Wasserdampf- 

anteils wiirde dann erreicht sein, wenn sich die Vor- 

teile erhóhter Strahlung mit den Nachteilen zu- 

nehmender (endothermer) Wasserdampfreduktion 
thermisch ausgleichen.

Z ah le n ta fe l 5. Z i i n d p u n k t e  v e r s c h i e d e n e r  

B r e n n s t o f f e .

a) trockene L u lt  
H 20  -- 3 g/m®

b) feuchte Lu ft 
H 20 =  12 g/m*

601/st 30 1/st 15 1/st 601/st 30 1/st 15 1/st

H a lb k o ks

H iitten-

koks

P e tro lkoks

G ra p h it

311

461

481

625

350

482

505

637

378

501

537

642

342

486

508

643

373

502

532

650

397

518

550

656
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Diese Auffassung soli natiirlich die Móglichkeit 

zusatzlich katalytischer Auswirkung eines Wasser- 

dampfzusatzes etwa gemaB Gleichung 9 und 10 
nicht ausschlieBen. In welchem AusmaB ferner noch 
veranderte Gasadsorptionsverhaltnisse eine Riick
wirkung auf die Verbrennungsvorgange ausiiben, 

ist nicht zu sagen, nachdem die Adsorptionsvorgange 
bisher leider nur fiir niedrigere Temperaturen durch- 

forscht sind. Immerhin lassen z. B. gerade die 
Arbeiten von A. Magnus und H. Roth12) iiber 
die Adsorption von Kohlendioxyd-Wasserstoff- 

Gemischen an Kohle (bis -f-169°) eine BeeinfluB- 
barkeit der Oberfliichenreaktion durch wechselnde 
Adsorptionsverhaltnisse auch bei hoheren Tempera- 

turen erwarten.

Zusammenfassung.

Aus 24 Verbrennungsversuchen von Koks m einem 

offenen Schachtofen konnte abgeleitet werden, daB 
unter den gewahlten Versuchsbedingungen ein zu- 

nehmender Feuchtigkeitsgehalt des Windes:
A) in den untersten Feuchtigkeitsbereichen

1. eine Erhohung der Hochstwerte der Ver- 
brennungstemperaturen,

2. eine tiefere Lage der Temperatur- und Kohlen- 

saure-Hóchstwerte,
3. einen hoheren Anteil der abziehenden Gichtgase 

an Kohlenoxyd verursacht;

B) in den mittleren Feuchtigkeitsbereichen nur noch 
die unter A 3 aufgefiihrte Beobachtung zutrifft, 
wahrend die Temperatur- und Kohlensaure- 

hóchstwerte der Lage nach kaum beeinfluBt, die 
hochst erreichte Ofentemperatur jedoch merklich 

beeintrachtigt wird;

C) bei hoheren Feuchtigkeitsgehalten
1. die Ofentemperaturen stark sinken,
2. die Temperatur- und vor allem die Kohlen- 

saure-Hóchstwerte der Lage nach wieder an- 

steigen,
3. die Gichtgase Hkohlensaurereicher fallen, 

wahrend

D) bei hóchsten Feuchtigkeitsgehalten die unter C l 
und C 2 aufgefiihrten Beobachtungen in noch ver- 
starkterem MaBe auftreten, wobei ferner rnoch

12) Z. anorg. Chem . 150 (1926) S. 311.

1. der Kohlensaurehóchstgehalt prozentual stark 

zuriickgeht,

2. gróBere Mengen von Kohlenoxyd bereits auf
treten, bevor der Luftsauerstoff vóllig auf- 

gebraucht ist,
3. in der Zone hóchster Temperatur die bei 21 

Raumteilen (bezogen auf den zugefiihrten 

Windsauerstoff) liegende Kennlinie iiber- 

schritten wird,
4. die Gichtgase wiederum kohlenoxydreicher aus- 

fallen;
E) fiir die Beurteilung des Feuchtigkeitseinflusses 

die Beziehung zugefiihrte Feuchtigkeit je Zeit- 
einheit zutreffender ist ais die Beriicksichtigung 

der Feuchtigkeit in g/m3 Wind;
F) sich die in Form von Wasser in die Diisen ein- 

gefiihrte Nasse giinstiger auswirkte ais eine ur- 

spriinglich im Wind yorhandene Feuchtigkeit, 

indem u. a.
1. die Yerbrennungstemperatur um 50 bis 650 

erhoht wurde,
2. die Geschwindigkeit der Kohlenstoffvergasung 

(Koks) um 1,5 bis 14,5 % sich steigerte.

Eine Erhohung der dem Yersuchsofen zugefiihrten 

Windmenge von 25 auf 45 m3/st sowie eine Wind- 
vorwarmung auf etwa 4000 beeinfluBte die \ er- 
brennungsverhaltnisse zwar ausgepragter, aber in 
gleichem Sinne wie eine Feuchtigkeitserhóhung 

gemaB A l  bis A 3 (diesseits des Feuchtigkeits- 
bestwertes) oder die Wassereinspritzung. Einen 
wesentlichen Grund fiir den bemerkenswerten Ein

fluB kleiner Wasserdampfmengen bei der Koks- 
verbrennung glauben die Yerfasser unbeschadet der 
Móglichkeit chemisch-katalytischer Einwirkung oder 
oberflachenreaktiver Gasadsorptionsvorgange in der 

erhóhten Strahlungsfahigkeit der Wasserdampf 
fiihrenden Gasphase zu sehen mit ihrer Riickwirkung 
auf den Warmeubergang und somit auf die schnellere 

Ausbreitung der Ziindung.

Den Herren Paul Zimmermann und Franz 
Kraemer,in dereń Handen die experimentelle Durch- 

fiihrung der Schachtofenversuche lag, sei auch an 
dieser Stelle fiir ihren groBen FleiB und ihr groBes 
experimentelles Geschick Anerkennung und Dank 

ausgesprochen.

Garschaumgraphit im GuBeisen.

Von Professor ®r.»Sng. \ Bernhard Osann in Clausthal.

[M itte ilung  aus dem  In s t itu t  fu r“ Eisenhiitten- u nd  GieBereiwesen an  der Bergakadem ie C lausthal.]

(Garschaumgraphilbildung bei verschiedznen Schmelzverfahren. Erseheinungen bei -besonderen Roheisen• 

versuchssehmelzen. E influfi von Temperatur und Zeit. Verhiltung der Garschaumbildung.)

U
nter Garschaum versteht man Graphit, der sich 
aus dem flussigen Eisen abscheidet,imGegensatz 

zu dem Mischkristallgraphit, der sich durch Zerfall 
von Eisenkarbiden im festen Zustande ausscheidet.

Garschaumgraphitbildung wurde bei Koksroheisen 

friiher yerneint und nur bei Holzkohlenroheisen ais 

moglich erklart. Dieser Irrtum konnte sich nur 
deshalb so lange behaupten, weil wir gewohnt waren,

nur die reinen Eisen-Kohlenstoff-Legierungen zu be- 

trachten. Sobald man auch Silizium in die Be- 
trachtung einbezog, erweiterte sich das Gesichtsfeld. 

allein im Hinblick auf die Verlegung des eutektischen 

Punktes, und es sind in jiingster Zeit dadurch ganz 
bedeutende Fortschritte zu verzeichnen. Das ist 

aber erst ein Anfang, da auBer Silizium auch andere 

Eisenbegleiter in Frage kommen.
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Die Form des Graphits steht heute im Mittelpunkt 

■der Betrachtung. Grobblattriger Graphit schwacht 

angeblich das GuBgefiige. Abgesehen davon werden 

immer mehr Storungen bekannt, die auf grobblattrigen 

Graphit zuriickgefuhrt werden. Dieser grobblattri°-e 
Graphit ist Garschaumgraphit.

Es verlohnt sich, einmal einen Ueberblick uber 

l̂les bisher dariiber Yorliegende zu tun, wie es hier 

folgend ges che hen ist. Es liegt in der Natur der Sache, 

daB man bei Laboratoriumsversuchen mit kleinen 

Tiegelinhalten nicht viel erreichen wird; denn die 

Art der Abkiihlung und die Unterkuhlung spielen 
eine groBe Rolle.

Von Beobachtungen aus der Praxis sei zunachst 

•erwahnt, daB man yielfach allerlei Schwierigkeiten 

hat, wenn man Roheisen aus dem Hochofen 

unm ittelbar vergieBen w ill. Es scheidet sich 

schon in der GieBpfanne Garschaumgraphit 

massenhaft aus, und dies geschieht auch noch, 

wenn sich das fliissige Eisen in Eingussen und 

Steigern befindet, derart, daB es nicht nachflieBen 

kann und lunkert. Man hat das Verfahren auf- 

geben miissen und fiihrt das fliissige Eisen durch 

einen geheizten Mischer oder Flammofen hindurch, 

so daB sich wahrend des Abstehens der Garschaum

graphit vollstandig abscheiden und nunmehr das 

VeigieBen glatt vonstatten gehen kann. Ob in diesem 

Flammofen die Temperatur sehr hoch ist, mochte ich 

bezweifeln, aber es wird die nótige Zeit und Ruhe zu 

genugender Graphitausscheidung gegeben.

Die Garschaumgraphitausscheidung bei Holz- 

kohlenroheisen, unmittelbar aus dem Hochofen 

vergossen, kenne ich noch aus eigener Anschauung. 

Das Eisen war dickfliissig und hinterlieB dicht mit 

samtschwarzen kleinen Kristallen besetzte Lunker- 

hohlraume. Es ergab dann immer FehlguB, wie 

es auch K oh lsch iitte r1) in seinen Erinnerungen 

schreibt. Das GieBen muBte unterbrochen werden 

bis der Hochofen wieder kalter ging, was vielfacli 

durch sogenanntes ,,Futtern“ , d. h. Einschieben von 

Eisenerzstiicken durch die Formen, beschleunigt 

wurde. Hier fand man also Abhilfe durch Herab- 

setzung der Temperatur. Leider vermag ich nicht 

anzugeben, wie groB der Kohlenstoffgehalt des Eisens 

war. Aber es besteht aus weiter unten folgenden 

Beobachtungen die Wahrscheinlichkeit, daB er sehr 

hoch war, und daB der UeberschuB in Gestalt von 

Garschaumgraphit abgestoBen wurde.

Hierher gehort auch die Beobachtung, die beim 

Siemens-Martin-Betrieb mit fliissigem, silizium- 

reichem Roheiseneinsatz bei starker Graphitab- 

scheidung in der Pfanne gemacht ist. Wird ein 

solches Eisen in den S.-M.-Ofen eingefuhrt, so verzo- 

gert sich die Schmelzung, weil der Graphit erst wieder 

aufgelost werden muB, was allerdings durch die 

Herabsetzung des Kohlenstoffgehaltes infolge des 

Frischvorganges kraftig unterstiitzt wird. Naske2) 

hat Mengen von 140 kg bei einem Pfanneninhalt von

0 t im Sinne der Yerminderung des Kohlenstoff - 

gehaltes von 4,54 % auf 3,14 % in der Roheisen-

j) St. u. E. 30 (1910) S. 1983/6.
) St. u. E. 27 (1907) S. 230.

pfanne beobachtet, die man mit Schaufeln fassen 
konnte.

Beim M ischerbetrieb hat man ebenfalls derartige 

Graphitausscheidungen beobachtet, und zwar bereits 

bei 1 % Si3). Der ausgeschiedene Graphit bildete 

mit der Mischerschlacke eine schmierige Masse.

Beim Ueberfiihren von schwefelreichem Kuppel- 

ofeneisenin einen Elektroofen behufs Entschwefelung 

schied sich Garschaum in groBer Menge aus und 

fiihrte zu ernstlichen Storungen. Neuerdings wurden 

auch in einer sachsischen GieBerei Klagen bekannt 

iiber Graphitausscheidungen bei GuBstiicken aus 

d e m K u p p e 1 o f e n , die von denEmpf angern zur Ver- 

fiigung gestellt wurden. Die Erscheinung blieb dann 

in der Folgę aus, aber man wuBte nicht, wie sie 

zustande gekommen war. Der Fali war sehr unan- 

genehm, weil man nicht wuBte, wieviel und welche 

Abnehmer in Mitleidenschaft gezogen waren. Das 

Fehlergebnis stellte sich erst beim Bearbeiten heraus.

Es ist bekannt, daB bei dem fliissigen Kuppel- 

ofeneisen aus dem Schiirm annofen ein hóherer 

Kohlenstoffgehalt auftritt und zu einer unliebsamen 

Graphitausscheidung fiihrt —  sicher im Zusammen- 
hang mit der hóheren Temperatur

Es soli auch noch einer Erscheinung gedacht 

werden, die bei hohem Schwefelgehalt des GuB- 

eisens beobachtet ist4). Es handeltesich bei HartguB- 

walzen um das Ausseigern einer schwefelreichen 

Legierung, in der groBe Graphitnester eingeschlossen 

waren, ais Ergebnis des Umstandes, daB Schwefel 

die Aufnahmefahigkeit des GuBeisens fiir Kohlenstoff 

unter Abscheidung von Garschaumgraphit herabsetzt.

Um die eben genannten Erscheinungen zu deuten, 

muB man annehmen, daB sich der Garschaumgraphit 

im fliissigen Eisen bei der Abkiihlung ausscheidet. 

Je hoher der Kohlenstoffgehalt, um so starker die 

Ausscheidung. Diese Ausscheidung findet im Sinne 

der rechten Seite des Erstarrungsschaubildes statt, 

allerdings unter der MaBgabe, daB der Siliziumgehalt 

und wahrscheinlich auch die Gehalte an anderen Eisen- 

begleitern den eutektischen Punkt (Ledeburitpunkt) 

stark nach links verschieben, so daB Garschaum

graphit bei hoherem Siliziumgehalt bereits bei 3,0 bis 

3,4 % C auftreten kann. Die Ausscheidung des Gar- 

schaumgraphits kann auBerhalb und innerhalb des 

GuBstuckes erfolgen. Im ersteren Falle bleibt das 

GuBstuck gesund. Der letztere Fali fiihrt zu den 

oben genannten Lunkererscheinungen, die ein Ver- 

gieBen unmoglich machen, oder auch zu auBerlich 

einwandfreien, aber doch fehlerhaften GuBstiicken, 

wie sie der genannten sachsischen GieBerei zur Yer- 
fiigung gestellt wurden.

Des weiteren sei noch auf Schmelzversuche 

hingewiesen, die der Verfasser im Jahre 1907 im 

Eisenhiittenmannischen Institut der Bergakademie 

Clausthal ausgefuhrt hat, um die Entstehung der 

Graphitausscheidungen im Hochofen aufzuklaren.

3) B . O s a n n :  L ehrbuch  d e rE is e n h u t te n k u n d e .B d .i l ,
2. A u fl. (L e ipz ig : W ilh e lm  E ng e lm ann  1926) S. 78.

*) O s a n n  u n d  M e r  z :  Fehlergebnisse im  Hart-

guB info lge zu  hohen Schwefelgehalts. G ieB -Ze 11
(1924) S. 686. 6'
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Da die Ergebnisse seinerzeit in einem anderen Zu

sammenhang in dieser Zeitschrift veroffentlicht5) 

sind, so diirften sie sich der Kenntnis in Giefierei- 

kreisen entziehen, so daB ein kurzer Bericht hier 

eingeschoben werden soli.
Es handelt sich zunachst um Spiegeleisen mit 

10 bis 12 % Mn, das bei gewohnlicher Erstarrung 

infolge der Unterkiihlung so spróde ist, daB es von 

selbst in der Masselform zerspringt oder ein leichter 

Schlag geniigt, um es zu zertrummern. Die RiB- 

flachen tragen die bekannten violetten Anlauffarben, 

ein Beweis dafiir (die Anlauffarben entsprechen etwa 

einer Temperatur von 300 °), daB das ReiBen wahrend 

der Abkiihlung geschehen ist. Etwa 20 kg dieses 

Eisens wurden im Tiegel geschmolzen. Der Tiegel 

wurde aber nicht nach vollendeter Schmelze aus- 

gehoben, sondern mit Braunkohlenbriketts umlagert, 

und auf diese Weise die Abkiihlung derartig ver- 

schleppt, daB der Ofenpanzer nach etwa einer Woche 

noch fiihlbar warm war. Dann wurde der Tiegel aus- 

gehoben und der Roheisenkónig ausgestiirzt. Er 

zeigte eine solche Festigkeit, daB er erst nach mehreren 

Schlagen unter einem sehr schweren Fallwerk und 

noch dazu unter Zertrummerung der Unterlage zer- 

schlagen werden konnte.
Auf Veranlassung des Verfassers hat man in einer 

hollandischen GieBerei aus gleichem Roheisen einen 

Fallbaren gieBen und in gleicher Weise behandeln 

lassen, mit denselben guten Ergebnissen in bezug 

auf die Festigkeitseigenschaften.

Die Bruchflache des im Tiegel hergestellten 

Roheisenkonigs zeigte im oberen Teil am Rande 

eingebetteten grobblattrigen Graphit (vgleiche 

die Abbildungen der genannten Veroffentlichung), 

auBerdem hatte sich eine Menge Garschaum 

graphit auf der Oberflache zwischen der Schlacke 

und dem Roheisenkonig abgeschieden, eine solche 

Menge, daB man ein mittleres Becherglas damit 

fiillen konnte.

Die abgebiirstete Graphitmenge wog . . . .  32,5 g

in der Schlacke w a re n .........................10,3 g

zusammen 42,8 g

oder 0,21 % des Eisengewichtes.

Die Analyse ergab in dem urspriinglichen Eisen 

4,60 % C bei 0,12 % Graphit, in dem oberen Teil des 

Roheisenkonigs 5,51 % C bei 1,8 % Graphit, in dem 

unteren Teil nur 3,90 % C und keinen Graphit. Bei 

Erhóhung des Gewichtes auf 50 kg betrug die Menge 

des ausgeschiedenen Graphits, ohne denjenigen, der 

in der Schlacke eingeschlossen war, sogar 243 g =  

etwa 0,5 %.
Ehe SchluBfolgerungen daran gekniipft werden, 

seien auch Versuche mit Thomasroheisen und 

GieBereiroheisen erwahnt. Das Gewicht des 

Thomasroheisenkónigs betrug 25 kg. Auch hier hatte 

sich Garschaumgraphit abgeschieden, aber viel 

weniger, namlich nur 0,45 g. Die einzelnen Zahlen 

sind folgende:

Im oberen Teile des Roheisenkonigs 4,21 % C bei 

3,33 % Graphit, im unteren Teile 3,64 % C bei 2,81 % 

Graphit.

6) St. u. E. 27 (1907) S. 1495; 30 (1910) S. 1919.

Die Schmelzen bei GieBereiroheisen ergaben 

bei einem Roheisenkonig von 25 kg Gewicht 

18,5 g abgeschiedenen Graphit und 

28.0 g Graphit in der Schlacke, 

zusammen 46,5 g oder 0,19 % des Eisengewichtes.

Das urspriingliche Eisen enthielt 4,28 % C, der 

obere Teil des Roheisenkonigs 4,80 % C und der 

untere Teil 3,97 % C.
Kennzeichnend sind iiberall die im Eisen ein- 

geschlossenen groBen Garschaumgraphitkristalle, bei 

dem GieBereieisen deutlich neben den anderen 

Graphitkristallen erkennbar, und weiterhin ist kenn

zeichnend. daB der Kohlenstoffgehalt oben hoher 

ais unten ist — ein Beweis dafiir, daB es sich 

um Garschaumgraphit handelt. Bei dem Thomasroh

eisen ist der untere Teil des Eisenkónigs hellgrau. 

aber feinkórnig, etwa wie bei siliziumarmen dick- 

wandigen GuBstiicken. Beim Spiegeleisen liegen die 

groben Graphitkristalle im weiBen Bruchgefiige, das 

allerdings neben diesen noch mit grauen Punkten 

bedeckt ist, die Mischkristallgraphit darstellen.

Bemerkenswert sind Eisenspritzkugeln und 

Schlackenkorper, die zusammen mit dem Garschaum

graphit abgebtirstet werden. Sie lassen darauf 

schlieBen, daB die Abscheidung des Graphits nach oben 

mit groBer Gewalt stattgefunden hat, oder daB durch 

die Graphitausscheidung Gasausbriiche eingeleitet 

sind, die Teile des fliissigen Eisens abgeschleudert 

haben. Die Graphitblatter waren mit diesen Eisen- 

und Schlackenkorpern so innig verwachsen, daB man 

sie z. T. gar nicht oder nur sehr schwierig trennen 

konnte.
Die Zertrummerung der Eisenkonige aus Thomas- 

eisen und GieBereiroheisen war einfach unmoglich. 

Man muBte Lócher bohren, wie es die Abbildungen 

der genannten Aufsatze zeigen, und mit Hilfe eines 

Rundkeils sprengen.
Die Garschaumgraphitausscheidung vollzog sich 

bei allen diesen Schmelzen vollstandig. Die Reaktion 

konnte bis zum Ende auslaufen, ohne daB die Er

starrung des Eisens sie hinderte, uńd es wurde bei 

diesen Yersuchen jede U nterk iih lung  ausge- 

schlossen. Es muB ganz besonders betont werden, 

daB in diesem Sinne das ZeitmaB den maBgebenden 

EinfluB gehabt hat. Eine Temperatursteigerung iiber 

das gewohnliche MaB hinaus hat jedenfalls nicht 

stattgefunden.

Es fragt sich nun: Was geschieht, wenn diese Ver- 

haltnisse nicht gegeben sind? Es gibt dann zwei 

Móglichkeiten — entweder unterbleibt die Gar

schaumgraphitausscheidung iiberhaupt, und es ent- 

steht weiBeś Eisen oder es entsteht graues GuBeisen, 

aber es findet im letzteren Falle die Garschaum

graphitausscheidung nicht im vollen Umfange statt. 

Zu dem ausgeschiedenen Garschaumgraphit gesellt 

sich dann hernach der im festen Zustande ausge- 

schiedene Mischkristallgraphit.

In beiden Fallen besteht Spannung, die sich in 

Sprodigkeit auBert, bei dem weiBen GuBeisen nattir- 

lich viel mehr ais bei dem grauen. Diese Sprodigkeit 

wird im letzten Falle dann immer auf die grobe 

Graphitausscheidung zuriickgefuhrt, indem man die
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gro Ben Garschaumkristalle ais unberechtigte Fremd- 

kórper anspricht, was m. E. falsch ist; denn nicht die 

Graphitblatter bedingen die Sprodigkeit, sondern die 

Spannung infolge der Unterkiihlung, wie die eben 

mitgeteilten Schmelzversuche deutlich be\veisen.

Die mit groben Garschaumgraphitkristallen be- 

ladenen Roheisenkonige der Versuchsschmelze zeigen, 

daB Graphiteinschlusse keine verminderte Festigkeit 

bedingen. In bezug auf den soeben erwahnten EinfluB 

von sogenannten Fremdkorpern im Eisen muB man 

uberhaupt vorsichtig sein. SchweiBstalil enthalt 

Schlackeneinschliisse ais Fremdkorper, die ihm aber 

gerade die zahe, sehnige Struktur verleihen. Temper- 

guB enthalt Temperkohle, die sich in das Gefiige ein- 

lagert; er ist jedoch viel fester ais ungetempertes GuB

eisen. Man muB auch an Beton denken, bei dem die 

eingemengten Steinkorper nicht ais schadliche Fremd

korper aufzufassen sind, welche die Festigkeit herab- 
setzen.

Fur die GieBereipraxis sind hieraus folgende 

Schliisse zu ziehen: Den EinfluB vorgewarmter GuB- 

formen kann man ohne Schwierigkeit dahin deuten, 

daB sie die Nachteile der Unterkiihlung beseitigen 

oder mildern, indem sie in gleicher Weise, wie bei den 

erwahnten Schmelzversuchen, die Erstarrung ver- 

schleppen. Die Molekule konnen sich dann bei der 

Erstarrung und Abkiihlung in der Gleichgewichtslage 

anordnen, und auf diese Weise entsteht ein spannungs- 

freies, ungemein festes GuBeisen6).

Man kann sich auf diese Weise erklaren, daB man 

in China, wahrscheinlich schon seit Jahrtausenden, 

papierdunne Kochkessel7) aus einem kahlenstoff- 

und siliziumarmen Roheisen gieBt, das sonst nur 

fiir WalzenguB tauglich ware.

Ebenso kann man die Erfolge der alten Feuer- 

werker erklaren, die das flussige Eisen, das dazu noch 

durch Wismut und Zinnzusatz spróde gemacht war, 

in gluhend heiBe Lehmformen fiir Geschiitzkugeln 

vergossen8). Es handelte sich dabei jedenfalls um 

manganreiches Eisen; denn die Hochofentechnik 

damaliger Zeit kannte nicht die Erzeugung anderer 

Roheisengattungen und fuBte auf der Verhiittung 

manganreicher Erze im Siegerland, in Schmalkalden 
und in Steiermark.

Weiterhin folgt fiir die Praxis, daB ein UeberschuB 

an Kohlenstoff schadlich ist. Man soli ihn vermeiden 

oder driicken, damit er nicht iiber ein bestimmtes 

MaB, das durch den eutektischen Punkt gekennzeich- 

net wird, hinausreicht. Da gibt es yerschiedene Wege:

Man wahlt kohlenstoffarmere Roheisengattungen 

ais Kuppelofeneinsatz. Aber welche Umstande den 

Kohlenstoffgehalt des Roheisens im Hochofen be- 

einflussen, ist nicht einwandfrei und im vollen Um- 

fange festgestellt. Zweifellos spielen Schlacken- 

beschaffenheit und Schlackenmenge dabei eine groBe 

Rolle. Auch miissen unsere Hochofenwerke und 

GieBereien dem Kohlenstoffgehalt mehr Beachtung 

schenken und ihn fortlaufend einwandfrei feststellen, 

"ie es mit den anderen Eisenbegleitern geschieht.

*) Vgl. St. u. E. 33 (1913) S. 2136/41.

’) St. u. E. 32 (1912) S. 1404/7; 36 (1916) S. 417.
) St. u. E. 30 (1910) S. 1373/6.

Gelingt die Yerminderung des Kohlenstoffgehaltes 

auf diesem Wege nicht, so muB man im Umschmelz- 

betriebe die Mittel suchen. Im Kuppelofen erzielt 

man unter gewohnlichen Verhaltnissen keine oder nur 

eine geringe Kohlenstoffabnahme. Nur bisweilen 

stellt sich eine solche in geringem MaBe ais Folgę 

einer frischenden Wirkung durch Rost ein (Spane- 
briketts).

Anders ist es im Flammófen, dessen Vorzug auch 

in dieser Hinsicht zur Geltung kommt. Hier wird 

beim Umschmelzen der Kohlenstoffgehalt erheblich 

vermindert. Setzt man GuBbruchstiicke, die aus dem 

Flammófen stammen, in den Kuppelofen ein, so wird 

dasselbe erreicht. Beim Fehlen eines Flammofens bleibt 
nichts weiter iibrig, ais im Kuppelofen einen geringen 

Stahlzusatz zu geben, auch dann, wenn es sich um 

dunnwandigen GrauguB handelt. Dieses Hilfsmittel 

mag man auch beim Schiirmannofen gebrauchen.

Wenn man die Stahlabfalle mit 2,6 bis 2,7 % C in 

die Gattierungsberechnung unter Beriicksichtigung 

des Umstandes einfuhrt, daB sie sich in Beriihrung 

mit dem Koks bis zu diesem Gehalt aufkohlen, so 

wird man die Wirkung rechnerisch erfassen konnen. 

Durch rostigen GuBschrott konnte man auch eine 

solche Wirkung erzielen, aber dieses Hilfsmittel an- 

zuwenden ist nicht iiberall ratsam, im Hinblick auf 

den Riickgang der Beschaffenheit der GuBwaren.

Bei Gegeniiberstellung der obigen Ausfuhrungen 

mit den neueren Erfolgen und Forschungsarbeiten auf 

dem Gebiete des GuBgefiiges laBt sich vermuten, 

daB der PerlitguB wahrscheinlich nur deshalb seine 

guten Festigkeitseigenschaften hat, weil seine chemi

sche Zusammensetzung die Entstehung von Gar- 

schaumgraphit verhindert und zudem die Anwendung 

vorgewarmter GuBformen in oben beschriebenem 

Sinne auf den spannungslosen Gleichgewichtszustand 

wirkt. Kennzeichnenderweise hat man beim Perlit

guB keinen grobblattrigen Graphit.

Neuerdings ist durch Laboratoriumsversuche von 

Piwo w ars ky9) festgestellt, daB ein Ueberhitzen des 

fliissigen Eisens auf 1500° ais Bestwert, bevor man es 

dann bei gewohnlicher GieBtemperatur vergieBt, die 

Menge des Graphits zugunsten der Menge des ge- 

bundenen Kohlenstoffs verkleinert. Die Deutung, 

die Piwowarsky gegeben hat, ist, wie er selbst angibt, 

etwas gesucht; sie ist nicht befriedigend. Dagegen 

paBt die von H anem ann herangezogene Keimtheorie 

meiner Ansicht nach sehr gut in diesen Rahmen, nur 

ware hinzuzufugen, daB die Garschaumausscheidungen 

diese Keime darstellen. Die Graphitkristalle werden 

durch Ueberhitzung des Eisens im Sinne des Zemen- 

tiervorganges zum groBen Teil aufgesogen und ver- 

kleinert. Ob nun im Sinne von Hanemann die Yer- 

ringerung der Keimzellen oder die Yerkleinerung der 

Kristallkorper oder beides zusammen von ent- 

scheidender Wirkung ist, ist schwer zu sagen10). Es 

wird auch schwer zu entscheiden sein, ob dabei mehr 

die Zeitdauer ais die Temperatur oder beide zugleich 

einwirken.

9) Ber. W erkstoffaussch. V . d. E isenh . N r . 63 (1925); 

yg l. St. u . E . 45 (1925> S. 1455/61.

10) VgL M o na tsb la tte r des Berliner Bezirksyąreins 

deutscher Ingen ieure  (1926) S. 31/6.
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Man muB sich einmal die Auskristallisation des 

Graphits in Anlehnung an die Beobachtungen bei 

erstarrenden Stahlblócken oder StahlguBstiicken klar- 

machen. Wenn die Vorbedingungen fiir die Kristalli- 

sation sehr gunstig sind, wird es immer geschehen, 

daB einige wenige Kristalle auf Kosten der anderen 

wachsen. So sind auch die groBen Graphitkristalle bei 

den Eisenkónigen der oben erwahnten Schmelzver- 

suche zu deuten. Ebenso ist das grobkornige Block- 

und GuBgefuge das Ergebnis dieses Yorganges.

Bleibt man bei dieser Betrachtung und denkt an 

die Wirkung des Ausgliihens, des Yergutens und der 

mechanischen Bearbeitung zwecks Verfeinerung des 

Gefuges, so wird es auch ein leichtes sein, zu ver- 

stehen, daB die Garschaumgraphitkristalle ais groBe 

Kórper ausgeschieden, aber nachher in kleinere Kórper 

zerlegt oder auch ganz aufgesogen werden. Dieser 

Gedankengang ist auch gerade im Ausblick auf 

das kiirzlich bekannt gewordene Riittelverfahren von 

Dechesne11) anzuwenden. Man wird die Wirkung des 

Ruttelns im Sinne des oben Gesagten ohne weiteres 

verstehen. Es handelt sich hier lediglich um Gar- 

schaumgraphitkórper, die naturgemaB hernach die 

Keimzellen fiir die im festen Zustande ausgeschiedenen 

Mischkristallkorper darstellen.
Die von Wedemeyer12) veroffentlichten Schmelz- 

versuche im Flammofen fugen sich ohne weiteres in

i i)  St. u. E . 46 (1926) S. 869/72.

12j St. u. E . 46 (1926) S. 557/60.

46. Jahrg. Nr. 39.

das oben gegebene Bild ein. Durch das Ueberhitzen 

wird der Garschaumgraphit zum Teil gelost und auf

gesogen ; es ist fraglich, ob die Zeit oder die Temperatur 

dabei ausschlaggebend sind. Sie wirken beide in 

gleicher Richtung gemeinsam.

Das von Schiiz13) gefundene Graphiteutektikum 

fehlt noch in dieser Betrachtung. Bei einer eutek- 

tischen Losung sind keine in der Mutterlauge aus

geschiedenen Kristalle vorhanden, so daB beim 

eutektischen GuBeisen auch kein Garschaumgraphit 

auftreten kann. Es gibt dabei auch keine Keim

zellen, sondern nur fein verteilten Mischkristall- 

graphit.

Zusammenfassung.

Nach einem Ueberblick iiber die Abscheidung und 

Wirkung von Garschaumgraphit bei den verschiedenen 

Schmelzverfahren wird die Erscheinung bei beson

deren Yersuchsschmelzen eingehend behandelt, wobei 

besonders der EinfluB der Abkiihlungsgeschwindig- 

keit berucksichtigt wird. Zur Vermeidung der Gar- 

schaumgraphitbildung wird das Einhalten eines 

mógliehst niedrigen Gesamtkohlenstoffgehaltes emp- 

fohlen und Mittel dazu vorgeschlagen. Zum 

SchluB wird versucht, die praktischen Erfahrungen 

durch die neueren wissenschaftlichen Forschungs- 

ergebnisse zu erklaren.

la) St. u . E . 45 (1925) S. 144/7.

Umschau.

n ich t gestórt. . . .  ■ Abbildung 1, Begichtungsanlage m it Zwischenschaltung einer E inrichtung
E ine  K uppe lo fenbeg ich tung fur zentrale Besohickung.

nach diesen G esich tspunkten h a t

die F irm a  Henschel & Sohn, G . m . b. H ., Kassel, beg ichtung m it  Zw ischenschaltung einer Beschickungs-

fiir  ih r  W e rk  in  M itte lfe lde gebaut. U rsprung lich  vorrich tung  zur E rm og lichung  der zentralen Begichtung,

-------------  die aber etwas kostspielig u n d  betriebsunsicher ist und

*) Ygl. St. u. E. 34 (1914) S. 1286/91. den wertvollen Platz auf der Gichtbuhne fortnimmt; die

sollte eine F iihrers tands lau fkatze  m it  K lappk iib e l allein 

die R ohs to ffzu fuh r zu den K uppe lo fen  bewerkstelligen, 

so daB die K a tze  das Schm elzgut in  die seitlich am 

K uppe lo fen angebrachten E inw urftr ich te r fiillte . Man 

yerzichtete anfangs auf die Vorteile der zentralen Be

g ich tung ; im  Betriebe ste llte sich jedoch heraus, daB 

diese A r t  wunschenswert war. Es wurde daher eine voll- 

stand ig  se lbstta tig  w irkende Beg ichtungsvorrichtung 

nachtrag lich aufgeste llt. A bb . 1 ze igt die Kuppelofen-

Umschau.

Neuzeitliche Begichtungsanlagen fiir Kuppelofen mittels 
Elektrohangebahn.

D ie hohen Anforderungen, die an  die Schmelz- 

leistung der K uppe lo fen gestellt werden, yerlangen von 

den Begichtungsanlagen im m er erheblichere Leistungen 

und  erheischen gebieterisch die mechanische B egichtung 

der K uppelofen . V iel verbre itet ist 

der SteilaufzUg, dem  die Vorder- 

k ippw agen auf der H iittensoh le  

von H and  zugefiihrt, auf der G ich t

buhne  in  gleicher Weise wieder 

«n tnom m en  u n d  zum  K uppe lo fen 

gebracht werden miissen.

E rs t durch die E in fiih rung  des 

se lbstta tigen Schragaufzuges gelang 

es, Begichtungsanlagen zu schaffen, 

welche die A rbe iterzah l auf ein 

M indestm aB  beschranken u nd  die 

G ich tbuhne  entbehrlich machen.

A n  Stelle der sonst sich g u t bewah- 

renden, verbesserten Schragaufziige 

m it  Zen tra lbeg ich tung1) sind neuer- 

d ings bei groBeren Kuppelofenbe- 

g ich tungsan lagen E le k t ro -  H ange-  

b a h n e n  bevorzugt worden, w om it 

auch  sam tliche anderen Rohstoff- 

zu fuhren  ausgefiihrt werden kon- 

nen. D u rch  H ochlegen der Fahr- 

bahn  b le ib t der FuB raum  frei, und  

der GieBereiverkehr w ird  daher
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guten Betriebsergebnisse entsprachen jedoch den Er- 

wartungen.

E ine neuzeitliche Anlage is t die in  A bb . 2 u nd  3 dar- 

gestellte B eg ich tung  von zwei K uppe lo fen  in  dem  Eisen- 

werk W ulfe l, W iilfe l (H annover). D en Oefen is t eine H alle  

vorgelagert, in  der in  zwei B e ihen  vertie fter Vorratsraum e 

die E insatzstoffe aufgestapelt sind. D ie Schmalspurgleise 

des Werkes lau fen  iiber die V orratsraum e, wodurch sich 

die Zufuhr sehr e infach volIzieht. D urch  das Lager selbst 

lauft ein Schienenstrang, au f dem  sich eine fahrbare 

Gattierungswage bewegt, die zwei G ich tkube l aufnehm en 

kann. W ahrend  der eine K ube l zur B e ladung  kom m t, 

wird der andere bereits dem  K uppe lo fen  zugeftihrt.

Oberhalb der Gattierungsw age , an  den B indern des 

Daches au fgehangt, liegt die F ah rb ah n  der Elektro-

Bei einer m ittle ren  

Fah  rstrecke von 10 m , 

einer H ubhohe  von 

12 m  und  einem  Satz- 

gew icht von 1000 kg 

n im m t der Begich- 

tungsvorgang etwa 

3 m in  in  Anspruch. 

D ie Beg ich tung w ahrt 

jeden Tag etwa 4 st, 

und  es w ird  dabei 

m it  vier A rbeitern 

eine D urchschn itts 

le istung von 40 000 kg 

erzielt, w ahrend frii-

Abbildung 4.

Abbildung 2. Elektro-HSngebahn-Laufkatze ftir zentrale Beschickung.
Kuppelofenbeschickungsanlage 

De Schelde, Ylissingen.

Abbildung 3. Kuppelofenbegichtungsanlage Eisenwerk Wulfel

Hangebahn-Laufkatze, die sich gegen die F iilló ffnungen  

der beiden Oefen h in  verzweigt. D urch  eine Schiebe- 

weiche w ird nach Belieben der eine oder andere Fahr- 

bahnstrang m it  dem  H aup ts tran g  verbunden .

Auf dem U nterflansch der F ah rb ah n  fa h r t eine Elektro- 

hiingebahnkatze m it  Ausleger. D ie Steuerung w ird  vom

Fuhrerstande der G ich tb iihne aus yorgenom m en. Der

Bedienungsmann k ann  von da  aus alle Vorgange 

Bereiche der E lek trohangebahn  g u t beobachten.

x x x t x .1b

her zu derselben A rbe it v ierzehn A r 

beiter m ehr Ze it benotigten.

Y o r einiger Z e it wurde eine Kuppel- 

ofenbegichtungsanlage fiir  die Kónig- 

liche M asch inenfabrik  ,,D e  Sche lde" in  

V lissingen (H o lland ) in  B etrieb ge

nom m en, die gegeniiber den vorer-

w ahnten  noch  dadu rch  beachtenswert 

ist, daB sich der Beschickungskubel, 

im  Ofen angekom m en , s e l b s t t a t i g  

en tleert. D ie G ich tb iih ne  is t au f das 

M indestm aB  beschrankt u n d  d ien t

eigentlich n u r  ais Beste igungsm oglichkeit, u m  zu  den 

F iilló ffnungen  der K uppe lo fen  zu  gelangen1).

A bb . 4 ste llt die Gesam tanlage dar; die B eg ich tung  

von zwei K uppe lo fen  erfo lgt auch  h ie r m itte ls  einer 

U nterflansch-E lektrohangebahnkatze , die abwechselnd 

den Oefen Begichtungsstoffe  zu f iih r t. D ie A usb ild ung

E n tw u r f u n d  A us fiih rung  von der F irm a  Zobel,

N eubert & Co., S chm a lka lde n  i. Thiir.

168
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der den K uppe lo fen  yorgelagerten W eiche nach A bb . 4 

is t eine neue B aua rt von gedrangten Abmessungen. 

Sowohl die Verstellung der W eiche ais auch die Steue- 

rung  der Begichtungskatze erfolgt vom  G iefiereiflur 

aus. Y o r der E ndste llung  des Auslegers der K a tze  im  

Ofen w ird  durch ein Entriegelungslineal, das an  der 

F ah rb ah n  angebracht is t, die Verriegelung des Kubel- 

yerschlusses gelóst, so daB sich der K u be l gerade in  der 

Endste llung  entleert. Das SchlieBen des K ube ls erfolgt 

selbsttatig durch Zur iick fahren der L au fka tze  in  die 

Entleerstellung u nd  Aufsetzen des K ube ls au f den Be- 

gichtungswagen. D ie G attie rung  w ird  in  diesem Falle  

yor den K uppe lo fen yorgenom m en; zu  diesem Zweck ist 

eine ortsfest e ingebaute Gattierungswage yorgesehen, auf 

dereń P la ttfo rm  sich der Begichtungswagen befindet. 

D urch  Yerfahren dieses Begichtungswagens kann  der 

beladene, gewogene K u be l un ter das Gehange der K a tze  

gefahren werden.
AuBer den schon erwahnten, A rbe it u n d  Ze it er- 

sparenden Vorzugen ware noch die Sauberkeit der ganzen 

Anlage zu  erwahnen u n d  auf den U m stand  hinzuweisen, 

daB der R a u m  u m  die Oefen in  keiner Weise durchkreuzt 

oder gesperrt w ird , wie dieses bei anderen Fórderanlagen 

der F a li ist. Obering. G . A . G e ip e l .

Anwendung des Elektroofens in der Eisen- und Stahl- 
gieBerei in Ameiika.

(Fortsetzung von Seite 1161.)

N ach A nsich t Bartons ist die H erste llung  von  gutem  

saurem  S tah l ebenso schwierig wie die von  basischem 

S tah l, wenn es sich n ich t nu r um  U m schm elzen u nd  

E rh itzen  au f G ieB tem peratur hande lt. D as saure Schm el

zen geht jedoch schneller, is t b illiger u nd  eignet sich 

besonders fiir  k le ine , in  griine Fo rm en zu  yergieBende 

Stiicke.
Der Schrott so li m og lichst rostfrei sein, da der saure 

H e rd  im  Gegensatz zum  basischen h ierdurch  stark  an- 

gegriffen w ird  und  das E isenbad sich schneller iiber- 

frischt. Frischen des E insatzes is t zwecklos, so daB in  

bezug au f den K oh lensto ffgehalt r ich tig  zusammen- 

gesetzter, stets gleichmaBiger E insa tz gew ah lt werden 

soli. D ie  besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der 

E in sa tz  aus 25 bis 30 %  schwerem Schrott u nd  der Rest 

aus Schaufelschrott besteht m it  durchschn ittlich  0,30 %  C 

u n d  0,50 %  M n. Der S iliz ium geha lt darf n ich t zu  hoch 

steigen u n d  muB notigenfalls durch  E rzzuschlag  gedriickt 

werden; dieses is t be im  E inschm elzen eigener Schrott- 

abfa lle  (Aufgtisse und  W rackstiicke) n ó t ig ; B a r to n  

rechnet m it  nu r 12 kg  E rz au f 4 t  E in sa tz , bei 40 %  

eigenem Schrott im  E insa tz u nd  wenn 0,26 %  C im  

fertigen GuB verlangt werden. Bei rostigem  Schrott werden 

drei Schaufeln A ltsand  zugesetzt, um  die W irk u n g  des 

Rostes au f den H erd  zu  neutralis ieren und  die B ild ung  

einer „wasserigen" Schlacke zu  verhindern. D ie  K oh lung  

erfolgt durch  E insetzen von  Roheisen u nd  Koks. W ahrend  

des E inschm elzens h a lt  m a n  die T iiren verschlossen, 

ohne sie zu  verschmieren, da geringe O xyda tion  zur 

E rn iedrigung  des Kohlenstoff- u nd  S iliz ium gehaltes 

erwunscht ist. Z u  groBe Schlackenmenge, die elektrisch 

schlecht le ite t, m uB yerm ieden werden, ebenso die 

B ruckenb ildung . E nts tandene Briicken werden zu- 

sammengebrochen und  die Schlacke entweder entfernt 

oder durch  Zusatz geringer E rzm engen yerd iinn t, dam it 

zu  gleicher Ze it ein leichtes K ochen entsteht. A uch  Nach- 

setzen yon  Schrott k ann  helfen. Bei r ich tigem  Schmel- 

zungsyerlauf is t die F lam m e a n  den E lektrodenóffnungen 

b la u  bis hellgelb, anfangs unter Beg le itung  von Schwarzem 

R auch .

Soba ld  ein geniigender Teil des E insatzes einge- 

schm olzen is t, w ird  eine Kohlenstoffprobe genommen 

(B ruchprobe oder Analyse). W enn  gleichmaBiger E insatz 

f iir  alle  Schm elzungen yerwendet w ird , steht der K oh le n 

s toffgehalt in  einem  bestim m ten Verhaltn is zum  Mangan- 

u n d  S iliz ium geha lt. D ie  E rm itt lu n g  dieses Verhaltnisses 

in  K urven fo rm  von  F a li  zu F a l i  em pfieh lt sich, da m an  

durch  sie den Schm elzungsverlauf auch a n  Analysen 

yerfolgen kann . A bb . 5 zeigt eine derartige K urye  fiir 

e inen 3-t-Pittsburgh-0fen, die au f G rund  mehrerer

hunde rt Schm elzungen aufgeste llt wurde. F iir  weichen 

Stah lguB  m it  0,22 bis 26 %  C , 0,60 bis 70 %  M n  und

0,25 bis 30 %  S i ist folgende Zusam m ensetzung des 

fliissigen Bades nach  dem  E inschm elzen ais giinstigste 

anzustreben: 0,11 bis 15 %  C , 0,08 bis 1 0 %  M n und

0,05 bis 0 ,0 7 %  S ; der feste E insa tz  so li durchschn itt

lich  0,25 %  C , 0,50 %  M n  u n d  0,15 %  Si enthalten, 

da  d an n  kein Ueberfrischen e in tr itt . Bei niedrigem  

Kohlenstoff-, Mangan- u nd  S iliz ium geha lt ist das Eisen 

iiberfrisch t; die fliissige G ieBprobe zeigt Ozydfleckc 

und  starkes Spriihen ; be im  E rstarren steigt sie so stark, 

daB nu r eine hohle Schale zur iickb le ib t u n d  der Bruch 

stark  b las ig  ist. D ie  zugehórige Schlacke ist schwarz, 

g lasartig  und  spróde (wasserige Schlacke). E s ist manch- 

m a l unm óg lich , den gelósten Sauerstoff aus dem  Bade 

herauszubringen. U eberfrischung w ird  yerm ieden durch 

SchlieBen der T iiren w ahrend  des E inschm elzens und 

auch  durch  Zugabe geringer Mengen a n  K oh lensto ff und 

Ferrom angan (0,10 % ).
D e r  Sauerstoff w ird  durch  Aufgabe yon  K oh len 

stoff au f das B ad  entfernt. D er M angangeha lt w ird  durch 

Zusatze au f 0,20 %  gebracht, weiter werden Sehlacken- 

b ildner zugegeben u nd  erh itzt. D ie  schwarze, ,,wasserige“ 

Schlacke so li a llm ah lic h  dunke lgriine  Farbę  bekommen, 

dicker werden u n d  ruh ig  sein. Is t  die Sauerstoffbindung 

aus dem  E isen zu  schwach, so kocht die Schlacke m it

“ i
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Abbildung 5. Mangan- und  S iliziumgehalt bei 
yerschiedenen Kohlenstoffgehalten.

steigender T em peratur le icht. Derartige  Schlacken er- 

setzt m an  zweckmaBigerweise durch  frische. Bei hohem 

K oh lensto ffgehalt is t das E isen im  Probelóffe l ruh ig  und 

der B ruch  gesund; die Schlacke is t d ick  u n d  h a t griine 

F arbę ; die leuchtende F lam m e  m it  le ich ten weiBen oder 

he llb lauen  D am p fe n  u m  die E lek troden  herum  laB t den 

Y erlau f der R e d u k tio n  erkennen; bei starker R eduk tion  

entsteht v ie l R a u c h  m it  weiBer F lockenb ildung . Die 

G riinde  h ierfiir kónnen  sein:

1. Z u  hoher K oh lensto ffgeha lt des E insatzes m it viel 

[Sand, ohne E rzzusch lag , zu r V erm inderung  des 

reduzierenden E influsses des K oh lensto ffs auf die 

Kieselsaure.

2. Abgebrochene, n ich t bem erkte E lektrodenstiicke.

3. Tiefes E ing raben  der E lek troden  m it  Ueberhitzung 

fdes Herdes, wodurch gróBere Schlackenmenge und 

starkere S iliz ium reduk tio n  entsteht.

4. H ochkom m en  yon  F licksto ffen .

D u rch  die starkę S iliz ium au fn ahm e  des Bades, die 

diese Fehler hervorrufen, w ird  der fertige S tah l unbrauch- 

bar; die Schlacke m uB d an n  gezogen u nd  durch  Erzen 

der N o rm a lzu s tand  des gefrischten Eisens wieder herge

ste llt werden.

D as K ochen ais Fo lgę  endotherm ischer Umsetzungen 

tr i t t  erst e in , wenn eine gen iigend hohe Temperatur 

erreicht ist.

H a lt  das E isen v ie l E isenoxydu l in  Lósung , so bildet 

sich durch  U m setzung  m it  dem  S iliz iu m  aus dem  Eisen 

selbst K ieselsaure, so daB die Schlackenm enge stark 

yerm ehrt w ird ; auch  b inde t das E isenosydu l Kieselsaure 

aus der Zuste llung . D as E isen is t unter der groflen 

Schlackenm enge bei n iedrigem  Kohlenstoff- , Mangan- 

u n d  S iliz ium geha lt noch k a lt  u nd  un ruh ig , die Schlacke 

schwarz, beides ais Fo lgę eines iiberschiissigen Metali-
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oxydgehaltes; d ie GuBstiicke werden in  diesem Fa lle  

blasig. L ie  E n tgasung  muB v o r  der T em peraturerhóhung 

durchgefuhrt werden, da der heiBe S tah l den Sauerstoff 

fester in  Losung  h a lt . D ie  Sauersto ffb indung  erreicht 

man zunachst durch  Aufs treuen frischer, eisenoxydfreier 

Schlackenbildner (70 kg  a lte r  S and  oder S te inbrocken 

auf 4 t fliissiges M ateria ł), die nach 5 m in  verfliissigt 

sind. D ie F lam m e  an  den E lek trodenóffnungen  verschwin- 

det und m acht zunachst e inem  d ich ten  weiBen, dann  

einem weiB lich gelben R au ch  m it  leuchtender F lam m e 

Platz, ein Zeichen der beg innenden R eduk tio n . A uch  

jetzt ist das B ad  noch m it  Sauerstoff iiberladen und  

nicht geniigend heifl; die Schlacke ist dunke lg riin , aber 

nicht mehr so dunn . A ndern fa lls  m iissen zur Verstiirkung 

der R eduk tionsw irkung  Sch lackenb ildner, 5 bis 7 kg 

Ferromangan und  einige Schaufe ln  K okspu lve r auf- 

gegeben werden. Metali- u n d  Schlackenproben werden 

alle 5 m in  en tnom m en . M it fortschreitender E rw arm ung  

und Entgasung w ird  die Schlackenfarbe he llg riin  und  

schlieBlich g riinge lb ; die m ehr dicke, zahe Fertigschlacke 

zieht beim  H erausnehm en des Probelóffe ls Faden. 

Auf dem Spiegel der ■ m it  he llb liiu licher Farbę  ohne 

Spruhen aus dem  L ó ffe l flieBenden E isenproben sind 

keine Oxydfleeke m ehr vo rhanden ; der B ruch  ist 

blasenfrei. D ie  Tem peraturste igerung des Stahlbades 

kann ohne Bedenken erfolgen. W urde  das noch sauerstoff- 

haltige B ad stark  e rh itz t, so b lieb  die Schlacke schwarz 

und dunnfluss ig  u n d  die E isenprobe w ild . I n  diesem 

Falle werden Ferrom angan  u n d  K oks , u n d  fa lls nach 

einigen M inu ten  keine Besserung e in tr itt , weitere Sehlak- 

kenbildner zugesetzt. H i l f t  auch  das n ich t, so w ird  

die Schlacke nach vorhergehender Zugabe von Ferro 

mangan durch eine neue ersetzt. Bei k lum p iger Schlacke 

wird das E isen n ich t w arm , da  der L ich tbogen infolge 

ihrer schlechten Le itfah igke it n ich t iiberspringen kann . 

Es entw ickelt sich w ieder weiBer R au ch  u m  die Elek- 

troden herum . E in  geringer K a lk zu sa tz  yerbessert 

diesen Zustand . Z u  groBe Schlackenm engen m iissen 

abgezogen werden, da  andern fa lls  der S iliz ium geha lt 

des Eisens au f 1 %  steigt.

Is t bei richtiger Sch lackenfiih rung  das E isen noch 

wild, so ist die W echse lw irkung zw ischen Schlacke und  

Metali zur Zerlegung der gelosten M eta lloxyde noch 

nicht beendet. D as oxydha ltige  E isen zeigt im  Probe- 

lóffel au f dem  Spiegel k le ine ro tbraune  F lecken ; beim  

Ausgiefien spruhen die P roben . N ach  einiger Ze it ist 

die Entgasung jedoch vo llende t, u n d  der Spiegel des 

Eisens im  Probelóffel ist b lank  u n d  ze igt b lau liche  Farbę.

Is t der S tah l g u t, so m uB die E rh itzu ng  au f GieB- 

temperatur u nd  die E in s te llu ng  des Kohlenstoffgehaltes 

zur Vermeidung zu  hoher S iliz ium au fn ahm e  so sehnell 

wie moglich erfolgen. B a r to n  em p fieh lt die K oh lung  

m it Roheisen, wobei a llerd ings der N ach te il der Bad- 

abkiihlung m it entsprechender Verlangerung der Schmel- 

zungsdauer und  erhóhter G efahr der S iliz ium au fnahm e  

entsteht. Bei zu  hohem  S iliz ium geha lt ist der Spiegel 

des Eisens im  Probelóffe l s ilb r ig ; in  der P robeform  tr it t  

die E rstarrung tro tz  hoher T em peratur sehnell ein. Es 

empfiehlt sich daher, be im  Zusatz  groBer Roheisenm engen 

vorher Schlacke abzuziehen. O b  u n d  w iev ie l S iliz ium  

von F a li zu  F a li  zugesetzt werden m uB , ist Erfahrungs- 

sache. Bei r ich tigem  Schm e lzungsverlau f ohne iiber- 

maBige S iliz ium reduk tion  s ind  noch  0,20 %  no tw end ig ; 

geht die Schm elzung 5 m in  langer, so nu r noch die H a lfte , 

und nach 10 m in  is t ke in  Zusatz  m ehr erforderlich. 

Barton rechnet bei heiBem E isen u n d  120 V  L ich tbogen

spannung m it einer Z unahm e  des S iliz ium geha ltes von
0,02 %  je m in . 6

MuB der S iliz ium geha lt e rn iedrig t werden, so w ird  

ie Schlacke teilweise en tfern t u n d  E rz  aufgegeben; ein 

geringer K a lkzusa tz  h a lt  die Schlacke d iin n  und  ver- 

ndert S iliz ium reduktion . D u rch  Aufs treuen von  K oks 

Schlacke w ird  die E n tg asung  eingeleitet. E in  

eberschuB an K oks verursacht bei schwerer Schlacke

i iz ium reduktion , w odurch gesunder S tah l w ieder un- 

ru j g  w ird, wie B arton  durch  Versuche feststellte: Bei 

nc tig  gefiihrter, gu t fliissiger Schlacke un ter Zusatz 

geringer K alkm enge n im m t der S iliz ium g eha lt im  weichen

S tah l tro tz  langer u nd  starker E rh itz u n g  u n d  tro tz  auf- 

gestreuten K okspu lyers n ich t zu ; derartige M e ta llp roben  

steigen n ich t, der B ruch  ist blasenfrei u n d  die Schlacke 

ha t die richtige , ge lbgriine F a rbung . D ie  m it  Silizium - 

zusatz in  die P fanne  yergossenen Stiicke s ind  gesund. 

Je tz t  w ird  der S trom  einige Z e it ausgeschaltet, d a m it  

keine weitere Tem peraturste igerung u n d  d a m it  S iliz iu m 

reduk tion  e in tr it t , u n d  sehnell so v ie l S and  aufgeworfen, 

daB die Schlacke schwerer w ird , ohne sich dabe i in  den 

ausgesprochen d icken, un r ich tigen  Z u s tan d  zu  ver- 

w ande ln ; die Schlackenfarbe andert sich n ich t. N ach  

E inscha lten  des Stromes ste igt der S iliz ium geha lt im  

E isen ba ld , die G ieBproben tre iben  u n d  der B rueh  is t 

b las ig ; nach  einem  Zusatz v o n  M angan  w ird  die Probe 

jedoch w ieder gesund. E ine  E rk la ru ng  is t n u r  m og lich  

durch  die augenb lick liche  A u fn ahm e  des Sauerstoffes, 

der bei der R edu k tio n  der K ieselsaure fre i w ird .

Zusam m engefaB t w ird  S iliz ium reduk tio n  durch  

folgende U m stande  verursacht:

1. R edu k tio n  der K ieselsaure aus dem  H e rd  u n d  aus 

der Schlacke durch  die W irk u n g  des K o h le n 

stoffes im  Eisenbade.

2 . R edu k tio n  bei hohem  K ieselsauregehalt der 

Schlacke; K a lk zu sa tz  w irk t dem  entgegen.

3. R edu k tio n  durch  E in w irk u n g  yon  K oh le ns to ff 

(K oks u n d  E lek troden) au f d ie Schlacke.

4. R e d u k tio n  durch  zu  hohe Sch laekentem peratur.

Das Aussehen der P roben  is t aus A bb . 6 e rkenn tlich : 

D ie  m it  a  bezeichnete Probe s tam m t v o n  e inem  iiber- 

oxydierten E isen m it  e inem  Kohlenstoff- , Mangan- u nd  

S iliz ium geha lt un ter 0,070 % . D ie  U eberfrischung is t 

a n  den H o h lraum en  erkenn tlich . D er B ruch  is t n ich t 

deu tlich  k r is ta llin , sondern m ehr sehnig. L ie  Schlacke 

ist d iin n  u n d  wasserig, ah n lic h  wie schwarzes G las.

Probe b ste llt d ie F o rm  einer g u t e n  S c h m e lz u n g  

m it 0,11 bis 0,17 %  C , 0,08 bis 0,20 %  M n  und  0,05 bis

0,10 %  Si dar. D er auBere, durch  die K o k ille n  abge- 

schreckte R a n d  is t gesund m it  m ehr oder weniger groBen 

K rista llen . B e im  B ruch  durch  Sch lag  is t die Probe m ehr 

zah. L ie  Schlacke is t z iem lich  d iin n  und  dunke lg rau  bis 

dunke lg riin  gefarbt. Is t  d ie Schlacke noch  schwarz, 

so ist sie lavaartig , m ehr m a tt  u nd  n ich t stark  g lanzend . 

Sie ist n ich t so b riich ig  w ie die Schlacke be im  Ueber- 
frischen, sondern m ehr zah.

Probe c s ta m m t vo n  einem  z u  h e iB e n  S t a h l  m it 

iiber 0,30 %  C, 0,20 bis 0,35 %  M n  u n d  m indestens

0,15 %  Si, je nach  dem  K oh lensto ffgeha lt. D er B ruch

Abbildung 6. Aussehen der Proben bei yerschiedenen 
Schmelzungen.

ist vo llkom m en  k ris ta llin . D as Zerbrechen erfo lgt bei 

le ichtem  Schlag. D ie  Schlacke ist m ehr oder weniger 

g r iin  u nd  briich ig  oder zah , je  nach  der R e d u k t io n  u nd  

der Schlackenmenge.

Im  Gegensatz zu m  basischen H e rd  is t der E in fluB  

des sauren Herdes au f den Schm e lzungsyerlau f v o n  B e 

deutung. Diese W irk u n g  beg inn t schon, w enn sich wenig 

fliissiges E isen be im  E inschm elzen gebildet h a t ;  die durch  

den Sauerstoffgehalt des E insatzes en tstandenen Metall- 

oxyde b inden entsprechende Mengen K ieselsaure. K o h le n 

stoff u n d  geringe Schwefelm engen werden durch  die 

E in w irk u n g  des Sauerstoffes en tfe rn t, w ahrend  Phosphor 

zwar oxyd iert w ird , aber durch  standige R iickphospho- 

rung  w ieder ins B ad  zur iiekw andert.

Bei UeberschuB an  M eta lloxyden  w irk t  d ie Schlacke 

oxydierend, nach  V erbrauch derselben u n d  bei U eber

schuB an  K ieselsaure reduzierend. I n  der reduzierenden 

Schlacke werden die M eta lloxyde du rch  das S iliz iu m  in
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sta tu  nascendi zerlegt, wobei die Farbę  der Schlacke von 

dunke l zu  he llg run  iibergeht. Is t  die richtige T em peratur 

zu  gleicher Ze it erreicht, so k ann  die Schm elzung ver-

gossen werden.
E in  unerw iinschter UeberschuB an  K ieselsaure w ird  

durch  K a lk  unschad lich  gem acht ( S i 0 2 +  Ca O =  

Ca O * S i0 2). Ueber der stark  reduzierenden schaum enden 

Schlacke b ilden  sich scharfe, leuchtende F lam m chen . 

Die dicke Schlacke liegt jedoch to t, ha t schwarze Farbę

Sc/nvefte/geha/7:
7 /m £7nsatz 
Z n a ch  dem  f/n sch m e/zen  
3 n a ch  T fo /fszu sa fz 
¥ u  5  n a c h  M a n g a n zu sa fz 
$  d e r  ferfrg p ro b e

°/o Si02 
50

VO

30

20

70

w

W

Sch/achenzusammensetzung: 
7 n ach  dem £7nschme/zen 
Z b e i Seg/n n  der ffedu/rfion 
3 nach beendeter •• \
V nach dem rerfrgmachen 
S der £hdsch/ache

CaO

m ischen B ehand lung  ha t dieser folgende E igenschaften: 

Bruchgrenze 70 bis 77 k g /m m 2, F .lastizitatsgrenze 35 bis 

38 k g /m m 2, 30 bis 35 %  D ehnung  au f 50 m m , 35 bis 

40 %  E inschnurung , B rine llharte  180 bis 200 u n d  Sklero- 

skopharte  40 bis 50.
A bb . 9 zeigt d ie W e rte  von  Bruchgrenze und 

D ehnung  in  A bhang igke it v o n  dem  M angangehalt. Im  

Gegensatz zu m  fruher iib lichen  B irnens tah l liefert der 

E lektroofen weitgehend entgasten u nd  daher hochwertigen

S c h r efe/ g e h a / f:

2  n a ch  dem  £ inschn7e/zen
3  n a ch  A o A szu sa fz
V u. S  n a ch  M arrganzusatz 
S  d e r  F ertig p ro b e

Abbildung 7 und 8. Zusammensetzung

0  7 2
richtig gefii hrter saurer Schlacken.

u n d  zahen B ruch ; zur Verm e idung der S iliz ium erhóhung  

im  E isen muB sie ye rd iinn t werden. Der K a lkg eh a lt der 

Schlacke schwankt von  8 b is 30 % , so li jedoch in  Riick- 

sicht au f die Zuste llung  m dg lichst n iedrig  sein. M an  ver- 

wendet gebrannten K a lk  oder K a lks te in . M it steigendem 

K a lkg eha lt andert sich die Schlackenfarbe yon  hellgrau 

zu  einem  porze llanartigen G raug riin ; bei sehr hohem  

K a lkg eha lt zerfa llt sie a n  der L u ft . Is t  m ehr ais 25 %  Ca O 

in  der Schlacke en tha lten , so t r i t t  durch  die starkę Bin- 

dung  der K ieselsaure keine S iliz ium reduktion  ein.

Der Y er lau f der Um setzung , durch  die eine geringe 

Schwefelabnahm e e in tr it t , is t noch unbekann t, sie erfolgt 

jedoch wahrschein lich unter B ild u ng  von S 0 2 aus dem  

M angans ilika t in  der Schlacke; auch  B ild ung  yon fliich- 

tigem  Schwefelsilizium  ist m oglich .

A bb . 7 u nd  8 zeigen die Zusam m ensetzung r ich tig  

crefiihrter saurer Schlacken vom  desoxydierenden Z u 

stande bis zum  entgasten S tah l; die Schwefelzunahm e 

durch  den K okszusatz ist erkenntlich , ebenso die E n t 

schwefelung bis zum  SchluB der Schmelzung.

Im  Gegensatz zum  basischen Betriebe w ird  der Man- 

ganzuschlag erst 3 m in  yor dem  AbgieBen gegeben, u nd  

zwar unm itte lb a r  unter die E lektroden in  faustgroBen 

S tiicken , d ie le ich t angefeuchtet werden, d a m it sie die 

zahe Schlackendecke besser durchdringen. D ie  Ein- 

ste llung au f den yerlangten S iliz ium geha lt erfolgt ent- 

weder durch  R edu k tio n  aus einer abs ich tlich  schweren 

Schlacke, oder durch  Zusatz von  Ferrosiliz ium  im  Ofen 

oder in  erbsengroBen Stiicken in  die P fanne. Bei R e 

d u k tio n  aus der Schlacke ist das ganze S iliz ium  in  

s ta tu  nascendi w irksam , so daB die E n tgasung  denkbar 

o-rundlich is t; doch is t fiir  diese Arbeitsweise groBe 

E rfah ru ng  Voraussetzung. B e im  Zusatz des Ferro- 

s iliz ium s in  den Ofen ist es schwer, den yerlangten G eha lt 

m it  Rege lm afligke it zu  treffen. G ehalte  bis zu 0 ;8 %  Si 

s ind  nach  U ntersuchungen B artons fiir den S tah l n ich t 

nachte ilig .
Sehr e ingehend beschreibt B a rto n  sodann die H e r

ste llung  yon M angans tah l m it  12 %  M n. N ach  der ther-

S  10  72  74- 76  78 2 0
M a n g a n  ir f °/o

Abbildung 9. Bruchgrenze und Dehnung (MeBlange 
200 mm) in Abhangigkeit vom Mangangehalt.

M anganstah l. Bei der stark  basischen Kalkschlacke im 

E lektroo fen ist der M anganyerlust auch  be im  Verarbeiten 

von A b fa lle n  sehr gering. A is  O fenzuste llung  haben sich 

beim  Verschmelzen von  M angans tah l Magnesitsteine 

m it  einer E isenh iille  w eitaus am  besten bew ahrt; die 
Haltba-'1" '1* ‘1 — V— 1 ,iQO t\_ Kio Sfanhe des
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gewóhnlichen Magnesit- oder Dolom itherdes. D ie 

Schlaekenfiihrung ist wesentlich le ichter, da  diese nur 

wenig M agnesium oxyd e n th a lt , das die M eta lloxyde sehr 

fest b indet. A uch  S ilikaste ine  iiber der Schlackenzone 

bewahren sich n ich t, da uberschiissige Kieselsaure in  

der Schlacke aus der Zuste llung  die M etalloxyde ebenfalls 
sehr fest ha lt.

M anganhartstah  1 ohne Zusatz von  Schrott m it 

hohem M angangeha lt k ann  fo lgenderm aBen erschmolzen 
werden:

1. W eicher Schrott w ird  un ter der Frischschlacke ver- 

schmolzen u nd  un ter einer zweiten K arb idsch lacke  

fertiggem acht. Z u m  SchluG w ird  das erforderliche 

Ferrom angan  nach und  nach zugesetzt.

2. Es w ird  w ie un ter 1 eingeschmolzen, dann  w ird  

das Ferrom angan  nach  dem  Schlaekenziehen sofort 

zugesetzt u nd  dann  un te r der K arb idsch lacke  
fertiggem acht.

3. Nach dem  E inschm elzen w ird  ohne Schlaekenziehen 

entgast u nd  legiert.

4. Das Ferrom angan  w ird  m it  dem  E in sa tz  aufgegeben 

und  die Schm e lzung  un te r einer Schlacke fertig 

gemacht.

Bei dem  Verfahren 1 u n d  2 s ind  ungefahr 0,50 %  M n 

des E insatzes verloren, u nd  die doppelte  Menge an 

Schlackenbildnern is t erforderlich. Das Verfahren 4 w ird  

selten du rchge fiih r t; M anganverlust t r i t t  un ter der hoch 

basischen Schlacke zwar n ic h t e in, jedoch ist die Kohlen- 

stoffaufnahme meistens unerw iinscht h o c h ; bei zu  starker 

Kohlensto ffaufnahm e m u  (i heruntergefrisch t werden, 

was ohne vorherige M anganox yda tio n  n ich t durch fuhrbar 

ist. D ie d r itte  Arbeitsweise is t die am  meisten ubliche. 

Der weiche Schrott w ird  ohne E rz  u nd  ohne K a lk  e in 

gesetzt. S oba ld  T iim pe l u n te r  den E lek troden  ent- 

standen sind, w ird  un te r  diese eine geringe K alkm enge 

aufgegeben. B e trag t der K oh lensto ffgeha lt nach  dem 

Einschmelzen iiber 0,10 % , so muB geerzt werden. Im  

Endzustand en th a lt das B a d  0,05 %  C be i 0,01 %  Si 

und 0,04 %  M n. D ie  Schlacke ist d u n n  u n d  schwarz. 

Nun w ird  K a lk  im  G ew icht v o n  2 %  des metal- 

lischen E insatzes zugegeben u n d  F luB spat in  einer 

Menge von 20 %  des K a lkgew ich tes ; nach  dem  Ver- 

fliissigen w ird  die Schlacke durchgeruhrt, eine gute 

Lage K oksstaub  aufgestreut u n d  der Ofen d ich t ge- 

schlossen. D ie  Schlacke w ird  b a ld  heller. Is t  die Bad- 

temperatur hoch genug, so w ird  m it  der Aufgabe des 

vorgewarmten Ferrom angans begonnen, das rd . ein 

Siebentel des E insatzgew iehtes ausm acht. D ie  Schlacke 

wird nun  dunke lb lau  oder g r iin , je  nach dem  M angan 

gehalt (vg l. A bb . 10). D ie  U eberfiih rung  der Schlacke 

in den karb idischen Z us tand  is t schwer, da der Metall- 

oxydgehalt hoch ist (2 bis 4 %  M n  u n d  7 bis 10 %  Fe). 

Man gieBt meistens bei g riiner Schlackenfarbe u nd  bei 

5 bis 7 %  M n  in  der Schlacke ab. D ie  nachfolgenden, 

in Zahlentafel 7 au fge fiih rten  Sch lacken zerfallen tro tz  

des hohen M etalloxydgehaltes an  der L u ft .

Schlacken m it 8 bis 20 %

Zah le n ta fe l 7. C h e m is c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  

v e r s c h ie d e n e r  S c h la c k e n .

. r - — : —  /u
Mn sind grunhchweilB-blau, 

solche m it 6 bis 8 %  M n  dun- 

kelbraun, m it 4 bis 6 %  hell- 

braun und  m it  2 bis 4 %  

hellbraun bis grauweiB. Bei 

mógliehst hohem  K a lkg eh a lt 

ist unter gleichem V erhaltn is  

der M anganverlust am  ge- 

ringsten; je  m ehr K iesel

saure vorhanden is t, u m  so 

gróBere Mengen M angan  

werden gebunden, u nd  u m  

so groBer w ird  auch  die 

Reduktionsarbeit.

D ichte M eta llproben s ind  

kein Zeichen fiir  g u t ent- 

gasten M anganstah l, da  der 

groBe UeberschuB a n  M an 

gan den wahrend des Erstar- 

rens frei werdenden Sauer

stoff sofort b indet und so eine 

Blasenbildung Yerhindert.

Z ah le n ta fe l 8. M a n g a i

Zeit der Probenahme 1 Uhr 2 Uhr i 2io uhr 215 uhr

Farbę dunkel-! . hell
braun raun (,raun

weiftes
Pulver

« i 0 * ........................ %
F e 2 0 3 +  A l2 0 3 . %  

C a O  -f M g O  . . %  

M n 0 ........................ %

28,02 : 34,70 33,50 

20,70 16,00 10,00 

48,38 ' 49,49 56,45 

7,02 ! 4,45 3.75

33,60

9,40

58,42

1,59

B arton  f iih r t R iB b ild u n g  h au fig  au f n ic h t  r ich tig  

entgasten GuB zuriick . D ie  U eberw achung  der Ent- 

gasung durch  die W echse lw irkung  zw ischen M an g an  u n d  

Sauerstoff des E isenbades u n d  dem  M ang ano x yd u l u nd  

K oh lensto ff in  der Schlacke gesehieht durch  G ieBproben 

in  Sand , die 300 m m  lang  s ind  u n d  e inen rechteckigen 

Q uerschnitt von 13 X 20 m m  haben , nach dem  E rs ta rren  

in  W asser abgeschreekt und  durch  H am m ersch lage ge-

ffO
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y
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1
M nO

7 ć  3 4-
Abbildung 10. Schlackenzusammenset- 

zung im Verlauf einer Manganstahl- 
Schmelzung.

brochen werden (vg l. A bb . 11). D ie erste G ieBprobe 

nach dem M anganzusatz h a t e inen B ruchw inkę  1 von 

90°. Der B ruch  is t k ó rn ig  u nd  ge farb t; d ie F a rb u n g  

ist durch Oxydgehalte  verursacht. M it  zunehm ender 

E n tgasung  w ird  der B iegew inke l groBer, das Bruchgefiige 

ist schlieB lich m ehr sehnig u n d  silbern-weiB u n d  zeigt, 

wenn der S tah l fe rtig  ist, ke ine Spur von  F a rb u n g  m ehr.

Das V erha ltn is  vom  Mangan- zum  K oh lensto ffgeha lt 

ist nach A ersuchen von  B a r to n  fu r  die E igenschaften  des 

H arts tah les  v o n  gróBter B edeu tung , u n d  zw ar so li dieses 

iiber 10 liegen. A n  H a n d  einer A n zah l v o n  Schm e lzungen , 

die in  drei R e ihen  eingete ilt w urden, zeigte sich beim

u n d  K o h l e n s t o f f g e h a l t  s o w ie  B i e g e w in k e l  

v o n  M a n g a n - H a r t s t a h l .

Beihe 1 Eeihe 2 Reihe 3

0
%

Mn

%

C

%

Mn

%

C

%

Mn

%

1,01

1,00

0,95

0,90

0,93

0,99

11,26

11,06

10,86

10,53

11,11

10,82

1,07

1,11

1,00

1,05

0,97

1,04

1,12

11,75

11.92 

11,39 

11,54

11.92 

11,44 

11,63

1,22

1,18

1.15 

1,17

1.16 

1,32 

1,35 

1.24

12,01

12,30

12,42

12,84

12,62

13,07

13,93

12,77

I m  M i t t e l . . 0,96 10,94 1,05 11.61 1.22 12,74

Mn
V e rh a ltn is 11,40 11,00 10,40

B iegew inke l d. 

N o rm a lp ro be

bei 90° beg innen  

die Anrisse

bei 120° beg innen  

die Anrisse
180° ohne  d ie  ge- 

ringste  R iB b ild u n g
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Ueberschreiten dieses Verhaltnisses, daB die E igen 

schaften der S tah le verschieden sind , was durch die GroBe 

des B iegew inkels zum  A usdruck  k o m m t (vg l. Z ah len 

ta fe l 8). ,
N ach  anderen Yersuchen B artons is t die H ohe  des 

M angangehaltes ausschlaggebend, wobei der Kohlenstoff- 

seha lt und  das V erha ltn is  M angan zu  K oh lensto ff in  den 

H in te rg rund  t r i t t :  E in  M anganstah l m it  weniger ais

U  %  M n  brich t bei e inem  B iegew m kel v o n  90 bis 120 , 

bei 11 bis 12 %  M n  t r i t t  das Versagen der Biegeprobe 

bei e inem  W in k e l von  120 bis 180“ au f; bei 12,5 bis 

14 %  M n zeigen sich bei e inem  B iegew inkel von 180 keine 

Spuren von  Anrissen. Infolgedessen ist dort, wo groBte 

Z ah igke it u n d  W iderstandsfah igke it gegen StoB gefordert 

w ird” ein M angangehalt von  12 bis 14 %  M n anzustreben. 

E in  Ś tah l m it  7 bis 10 %  M n  h a t eine hohere E lastizitats-

22#

Abbildung 11. Form und Bruchunterlage 
fiir eine Manganstahlprobe.

B eim  Verschmelzen von  H a r ts tah la b fa lle n  soli nach 

A ns ich t B artons zur R e d u k t io n  der in  der Schlacke be- 

find lichen  M eta llosyde  n u r  K okspu lve r m it  moglichst 

w enig Asche verwendet werden, a lle  anderen Beduk- 

t io n sm itte l haben  sich n ic h t bew ahrt.
W ah ren d  der S iliz ium geha lt im  M anganstah l, der 

n u r  durch  Zusatz  von  E errom angan  hergestellt wurde, 

ohne E in fluB  is t, scheint dieses be im  Verarbeiten von 

H arts tah lseh ro tt n ich t der F a l i  zu  sein; der B ruch  der 

n ich t abgeschreckten Probe schw ankt zw ischen einem 

fe inen seidigen bis groben k r is ta llin en  K o rn . A uch  wenn 

der B iegew inkel 180° is t, scheint die erforderliche Schlag- 

arbe it groBer zu  sein, der S tah l is t ganz besonders hart 

u n d  das Gefiige v o n  dem  iib lichen  abweichend. Bet 

starker U eberh itzung  im  fliissigen Zustande scheinen 

sich die E igenschaften zu  andern ; das Bruchgefiige des 

gegossenen M anganstah les un te rlieg t v ie l groBeren 

Schw ankungen in  A b hang igke it von  der Schmelz- und 

G ieB tem peratur ais das des Kohlensto ffstah les (Abb. 12). 

M angans tah l ist im  GuBzustande sehr sprode; zum  G liihen 

h aben  sich in  A m erika  elektrische G liiho fen  m it  Erfo lg

durchgesetzt. i i i . * .
Beachtenswert ist die A nw endung  von  Schreckpla tten ; 

a n  der Beriihrungsstelle m it  diesen w ird  der S tah l zah. E in  

m it  Schreckkokille vergossener S tah l v o n  6 b is 12 m m  Dicke 

laB t sich ebenso biegen wie ein w arm  behande lter S tah l.

S tah le  m it  im  G uBzustande verschiedenartigem  

K o rn  haben nach  dem  Abschrecken in  W asser alle ein 

gleichmaBig silbergraues Gefiige.

mintniniiiii
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grenze u nd  e inen groBeren W iderstand  gegen

uber E ind r iicken , er is t jedoch  n ich t zah ; 

das V erha ltn is  von  M angan zu  K oh lensto ff 

b rauch t 10 n ich t zu  uberschreiten. Je  n ied r i

ger der K oh lensto ffgeha lt w ird , u m  so w e

niger Bisse tre ten au f; Risse sind  im  E isen Abbildung 

anfangs n ich t s ichtbar, sie kom m en erst nach  

langerem  Betriebe zum  Vorschein.

Der S iliz ium geha lt betragt 0,30 bis 0,80 % . Giisse 

m it  2 %  Si zeigen gegenuber norm alem  S tah l m it 0,40 %  

keinen Unterschied.

B e im  B earbe iten  v o n  M anganschrott ist B arton  

der A ns ich t, daB Schm elzungen m it  50 bis 75 %  Alt- 

schrott leichter herzustellen sind  ais solche m it  100 % . 

Z u  starkę K oh lensto ffau fnahm e ist vor a llen  L in g e n  zu 

vermeiden. D ie Schlacke soli so basisch wie m óg lich , 

jedoch gu t fliissig sein. Sand soli n ich t aufgegeben 

werden, nu r F luBspat. K okspu lver ais B eduk tio nsm itte l 

ist zur Verm eidung der K oh lu n g  m it  Vorsicht anzuwen- 

den; die Schlacke soli infolge hoheren Mangangebaltes 

b lau lich  bleiben. D ie Biegeproben sind  bei derartigen 

Schmelzungen von  erhóhter W ich tigke it. Bei 75 %  Alt- 

schrott betragt der M angangehalt nach dem  E inschm elzen

9 bis 10 % ;  eine E n tk o h lung  ist ohne erheblichen Mangan- 

verlust n ich t d u rch fuhrbar; je weniger B ost im  E in sa tz  

is t, u m  so niedriger ist auch  der M angangehalt der 

Schlacke, u n d  u m  so leichter u n d  schneller ve r lau ft die 

Reduk tionsarbe it. M it dem  E in sa tz  k ann  etwas m ehr 

K a lk  zur B in du n g  von  M etalloxyden gegeben werden. 

D ie  Endschlacke w ird  nach  dem  E inschm elzen durch 

weitere Aufgabe von K a lk  u nd  F luBspat u nd  Aufstreuen 

v o n  K oks gebildet. Is t  die Schlackenfarbe griin , so w ird  

die errechnete Menge M angan zugegeben u nd  die Schm el

zung  fertiggem acht. M eta llproben zeigen au f der Bruch- 

flache zuerst starkę F a rbung  zwischen v io le tt, b lau , g riin  

u n d ro t l ic h ;  die B iegeproben sind  schlecht. Entsprechend 

der fortschreitenden R edu k tio n  verschw inden die Farben , 

u nd  der B iegew inkel n im m t zu , bis schlieB lich zahes 

K o rn  u n d  silberiger B ruch  entsteht, w ie in  der yorbe- 

schriebenen Weise.

MuB der K oh lensto ffgeha lt ern iedrigt werden, so 

soli m a n  M anganerz verwenden, w odurch der M angan 

g eha lt des Eisens erhoht w ird  nach  der U m setzung: 

M n 0 2 +  2 C =  M n  +  2 CO.

(E in  U ebertr itt groBerer M anganm engen in  die Schlacke 

laB t sich jedoch n ic h t verm eiden, wobei der K oh lensto ff

gehalt nu r wenig a b n im m t; die T em peratu rfiih rung  ist 

h ierbei w ich tig .)

12. Bezeichnendes Bruchaussehen yerschiedener Manganstahl- 
proben.

D ie  Zunahm e der Verw endung, v o n  legiertem  S tah l

guB ist haup tsach lich  au f die Anforderungen der Auto- 

m ob ilindustr ie  zuruckzu fiih ren , die schwierige Schmiede

stucke durch  billigere GuBstiicke gleicher G ute  ersetzt, 

u n d  zwar besonders da, wo es au f groBte Gewichtser- 

sparnis bei hoher Betriebssicherheit a n k o m m t; je nach 

der W arm ebehand lung  konnen  die E igenschaften des 

m og lichst g le ichm aB ig zusam m engesetzten legierten 

Gusses nach  W unsch  stark  beein fluB t werden, von  glas- 

h a r t bis zu gróBter Zah igke it, selbst in  e in  u nd  dem- 

selben GuBstiick. Bei der H erste llung  von  legiertem 

GuB w ird  meistens au i basischem H erdę geschmolzen, 

a llerd ings fiir  gewisse Legierungen auch  saure Zustellung 

bevorzugt. Es so li n u r  guter, m og lichst rostfreier Schrott 

verwendet werden, u m  die Menge der gelosten Metall- 

oxyde in  der Schmelze von  A n fang  an  m og lichst niedrig 

zu  ha lten .

D u rch  Zusatz von  N icke l w ird  die Bruuhgrenze und 

E lastiz ita tsgrenze erhoht, ohne daB die D u k t i l it a t  ab 

n im m t;  der W ide rs tand  gegen VerschleiB u nd  StoBbiege- 

beanspruchung ist groB. N icke lleg ierter GuB neigt zur 

B lasenb ildung . D a  die E rs ta rrung  sehr schnell erfolgt, 

is t r ich tige  G ieB tem peratur u nd  schnelles F u lle n  der Form  

erforderlich. I n  A m erika  haben sich drei Sorten Nickel- 

stahlguB bei 0,15 bis 0,45 %  C e ingefiihrt, m it  1,0 bis 

1,5 %  N i, 2 bis 2,5 %  N i u n d  3,25 bis 3,5 %  N i. 

F u r  Sonderzwecke geht m an  au f 4 bis 5 %  N i u nd  auf 

36 %  N i. N icke l oxyd iert n ic h t be im  Schmelzen, so 

daB sowohl be im  Verarbeiten von  N icke lsta lilschrott ais 

auch  be im  Legieren der basische oder saure Betrieb ge- 

w ah lt werden kann .

Im  sauren Betriebe w ird  N icke l in  der verlangten 

Menge des fertigen Gusses m it  dem  E in sa tz  in  Form  

von  n icke lha ltigem  Rohe isen oder N icke lab fa llen  au f

gegeben. N ach  dem  E inschm e lzen  w ird  der Gehalt 

durch  A nalysen e rm itte lt . D ie  erforderliche Koh lung  

geschieht durch  phosphor- oder schwefelarmes Roheisen. 

D ie  Sch lackenfiihrung  ist d ie gleiche wie beim  K oh len 

s to ffstah l. D er S iliz ium geha lt w ird  durch  Zusatz von
. . .  . . n ,  -i i i  _____

Ferrosili- ...--j
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aus der m it S and  abgesteiften Schlacke unter Tem peratur - 

steigerung (D aue r 10 bis 12 m in ). E s soli m óglichst heiB 

m it S topfenpfanne vergossen werden. Is t  beim  Yer- 

schmelzen vo n  N icke lstah lschro tt der K oh lensto ffgehalt 

zu hoch, so w ird  durch  leichtes E rzen  gefrischt, wobei 

kein Verlust an  N icke l e in tr itt . E in e  unruh ige  Nickel- 

stahlschmelzung k o m m t h au fig  auch  bei reichlicher 

Anwendung yon  M angan , S iliz iu m  u n d  T itan  u. dg l. 

nicht zum  Stehen, w ahrend A lum in ium -  u nd  Magnesium- 

zusatz in  die P fanne  h ilft . A lu m in iu m  im  UeberschuB 

macht den GuB h iirter, so daB M agnesium  bis zu  %  k g / t  

ais Zusatz v o n  B a r to n  em pfoh len w ird .

Im  basischen O fen is t der Schm elzungsverlauf der 

gleiche wie beim  K oh lensto ffstah l; der N icke lzusatz w ird  

m it eingesetzt oder spater aufgegeben. D ie  Menge der 

Fertigschlacke be tragt 3 %  des E isengew ichtes; ihre 

E inw irkung so li 3 bis 5 st dauern.

E in ige Schlackenanalysen von  N ickelstahlschmel- 

zungen1) zeigt Z ah len ta fe l 9.

Zahlentafe l 9. S c h l a c k e n a n a l y s e n  v o n  N ic k e l-  

s t a h l s c h m e l z  u n g e n .

S
c
h
m

e
l

zu
ng

 
N

r.

Si O2

%

Pe

%

AI2O3

%

Mn

%

OaO

%

Mg O

%

P

%

s

%

Ca C2

%

i 15,10 0,64 1,98 0,27 58,24 16,13 0,02 0,28 1,23
2 8.16 0,70 3,32 0,11 64,01 16,98 0,07 0,28 1,14
3 11,97 0,66 1,74 0,53 57,95 14,53 0,08 0,19 0,97
4 9,20 0,58 4,39 0,40 61,76 12,77 0,04 0,36 1,31
5 4,32 0,74 2,63 0,14 63,11 16,21 0,02 0,39 1,30
6 17,60 0,49 3,26 1,05 58,32 13,28 0,03 0,34 1,33

D ie Analyse des zugehórigen Stahles ist etw a 0,30 % C ,
0,70 %  M n, 0,22 %  S i, 0,30 bis 3 %  N i, 0,015 %  P  

und 0,008 %  S.

Bei der H erste llung  von  leg iertem  S tah l ist weit- 

gehende E ntgasung  w ich tig ; nachdem  der K oh lensto ff

gehalt unter B eriicks ieh tigung  der A u fn ahm e  aus der 

Karbidschlacke nach  bestim m ter Ze it au f d ie gew iinschte 

Hohe eingestellt is t, werden die noch erforderlichen 

Schlackenzuschlage u nd  eine gute Lage K okspu lve r 

aufgegeben und  alle  O fenóffnungen durch  Verschm ieren 

gut abgedichtet; die E lek trodenóffnungen  schlieBen sich 

durch den austretenden B auch . B a rto n  rechnet bei y e r 

wendung von sauberem  Schro tt m it  einer E inw irkungs- 

dauer der Schlacke im  G ew ich t von  3 %  des E isens von 

1 st und bei rostigem , schm utzigem  Schro tt von 2 st 

bei 5 bis 6 %  Schlackengew icht des E isens. (D a  im  

Elektroofen durch  die W irk u n g  des L ich tbogens freier 

Stickstoff entstehen k ann , em p fieh lt sich bei Elektro- 

etahl die Verwendung v o n  T itan .)

(Fortsetzung folgt.)

GieBereisemester an der Bergakadem ie C lausthal.

Im  W in te r w ird  w iederum  das sogenannte GieBerei

semester in  den R au m e n  des E isenhu ttenm ann ischen  

Instituts unter L e itu ng  von G ehe im ra t ®r.=£jng. ©■ £)■

B. O s a n n  gelesen. D ie  Vorlesungen beginnen am  1. No- 

vember. A nm e ldungen s ind  zu r ich te n  an  das oben ge- 
gannte In s t itu t .

Das GieBereisemester d ie n t in  erster L in ie  Ma- 

schinen-Ingenieuren, die ih r  S tu d iu m  abgeschlossen 

^aben und  sich d arau f yorbere iten w o llen , Le ite r von 

GieBereien zu werden.

Aus Fachyereinen.

Verein deutscher Eisengieflereien, 

GieCereiverband, Dusseldorf.

In  den Tagen vom  25. bis 27. A ug us t 1926 h ie lt  der 

erem deutscher EisengieBereien, G ieBereiverband, 

usse orf; un ter L e itung  seines Vorsitzenden,

Hp6^  r'u V ^ e r 11 e r , in  B er lin  im  H ause  des Vereins 
u sc er Ingen ieure seine diesjahrige H aup tve rsam m lung

nooo! o®*' aUĈ  P r ie s tle y : Blast Furnace 10
(1922) S. 96/100.

ab. Aus a llen  Teilen des Reiches waren Vertreter der 

M itg liedw erke zusam m engekom m en , u m  in  gem einsam er 

Aussprache u n d  ernsten B era tungen  M aB nahm en  zur 

U eberw indung der gegenw artigen schw ierigen W irt-  

schaftslage zu finden . Z u  diesem Zwecke w aren die ersten 

Tage den S itzungen  der Ausschiisse u n d  der Organe des 

Vereins gew idm et. Ueber Forschungen u n d  A rbe iten , d ie 

f iir  die GieBereien zu r Z e it besonders w ich tig  s ind , w urde 

in  einer B e ihe  teehnischer Vortrage berichtet.

S ip l .^ n g .  F r . E r b r e i c h ,  D irek to r  im  E isenhutten- 

u n d  E m aillie rw erk  T angerhutte , sprach iiber

Den augenblick lichen Stand der T rockenvorrich tungen f i i r  
E isenguB- und StahlguBform en.

Der V ortragende g ing  von den E rgebnissen der 

H am burger Ausste llung  vom  Ja h re  1923 aus. I n  der 

dam aligen D enksch rift w urden W arm eb ilan zen  von yer

schiedenen T rockenkam m ern yeró ffen tlieh t. A is das 

W ich tigste  w urde festgestellt: a) die Besetzung der Kam- 

m ern , b) die N achp r iifu ng  des zur V erdam pfung  des 

Wassers no tw end igen W arm ebedarfes. A u f  diese A n 

regungen h in  h a t  das K rupp-G rusonw erk , M agdeburg, 

einerseits durch  e inen U m b a u  seiner T rockenkam m er, 

anderseits durch  das H óchstm aB  der B esetzung der 

T rockenkam m ern eine Geldersparnis von  89 %  gegeniiber 

dem  Friedensverbrauch erzie lt. D as K rupp-G rusonw erk  

h a t einen Feuchtigkeitsm esser un te r groBen Schw ierig

keiten konstru iert u n d  in  die T rockenkam m ern e ingebaut. 

D ie dadurch  gefundenen Zah len  h aben  erkennen lassen, 

daB sich die durch  den U n te rw ind  in  die T rockenkam m ern 

eingefiihrte L u f t  vie l zu  wenig m it  F euch tig ke it sattige  

und  daher u nnó tig  W arm e  in  den Sehornste in en tfiih re . 

Auf G rund  dieser Versuche w urden in  einer T angerh iitter 

Feuerung Gegenversuche gem ach t, die folgendes Ergebnis 
ze itig ten :

1. Es muB au f eine vo llkom m ene  V erbrennung  des 

Brennstoffes gesehen werden. D aher sind die a lten  Koks- 

feuer zu  verwerfen u n d  die U nterw ind feuerung  einzu- 
fiihren.

2. D ie T em peratur m uB m óg lichs t rasch hochge fiih rt 

werden, um  die geringsten W arm eyerluste  zu  erzielen.

3. D ie K am m ern  u n d  die K am m ertiire n  s ind  g u t  zu  
isolieren.

4. Selbstschreibende T em peratur-M eBeinrichtungen 
s ind unbed ing t e inzubauen .

5. D ie  Feuerung m uB  so lange  u n d  derart durch- 

ge fiih rt. werden, daB nach  B eend igung des Feuerns u n d  

AbschlieBen der K am m ern  in  der K am m er am  nachsten 

Morgen noch eine Tem peratur von  m indestens 100 0 vor- 

herrscht, da  die T rocknung der F o rm  eine gewisse Z e it 
erfordert.

D aher geh t m a n  in  neuerer Z e it d azu  iiber, T rocken

kam m ern  m it  W arm espoiehern auszuriis ten , d ie sich 

schon in  e inigen GieBereien bew ahrt haben . U m  die 

S tróm ung  der Gase in  den T rockenkam m ern g le ichm aB ig 

zu fuhren , m uB  der A b zug  der Gase u n te rh a lb  des FuB- 

bodens angebracht w erden; zu m  Beweise h ie rfiir  werden 

die Yersuche des franzósischen Professors D e b a r 1) ange- 

fu h r t . Des weiteren w urden  d ie K ern trockenkam m ern  

besprochen, wobei ais N euhe it der K ern trockeno fen der 

F irm a  F lender & Co. in  B ocho lt u n d  die Trockenwarme- 

gruben von Ingen ieur Schm id  genann t w urden.

D er V ortragende m ach te  au f d ie vorliegenden Preis- 

arbeiten iiber die T rockenkam m ern au fm erksam  u n d  

insbesondere au f die Vergleiche der H erdtrockenófen , 

wobei es sich gezeigt h a t , daB tragbare  Oefen be i PreBluft- 

anw endung u n d  starkem  G eblasew ind den besten E rfo lg  

gezeitig t haben . Z u m  SchluB  w urden  yerschiedene Licht- 

b ilder iiber am erikanische T rockenkam m eran lagen gezeigt.

Sodann  be r ich te teR e ichsbahnra t$ r.= $ng . B . K i i h n e l  

vom  E isenbahn-Zentra lam t in  B erlin  iiber

Ergebnisse aus Untersuchungen an Roststaben.

M an k a n n  e inen R o s ts tab  w erten : nach  m echanischen 

E igenschaften , A u fb a u  u n d  Analyse. Ueber m echanische 

E igenschaften finden  sich im  S ch r if t tu m  keine A ngaben , 

iiber chem ische Zusam m ensetzung  n u r  wenige, u n d  diese 

stehen im  W iderspruch  m it  der Zusam m ense tzung , die die

i) Fonderiemod. 19(1925) Ass.techn.fond., S.171/86.
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im  Betriebe yerwendeten R osts tabe  haben . Ueber den 

A u fb au  der Roststabe u n d  seine Veranderung f inden  sich 

A ngaben  in  zwei neueren Untersuchungen von H o p f e l t 1) 

u n d  von  S t u m p e r 2). D ie  Ergebnisse beider U n te r

suchungen sind  teilweise jedoch recht erheblich ver- 

schieden, m itu n te r  geradezu entgegengesetzt. A uch  die 

R e ichsbahn  h a t  im  Benehm en m it  G ieBereifachleuten bei 

dem  Lokom otiv-Yersuchsam t u n d  der M echanischen 

Yersuchsansta lt des E isenbahn-Zentra lam ts Yersuche 

iiber Roststabe durch fuhren  lassen, u m  U nterlagen  fu r  

ihre Bew ertung u n d  A ufs te llung  von  Bed ingungen zu 

gew innen. Verwendet w urden R oststabe  m it  etw a 0,25,

0,40 u nd  0,65 %  P , neben den hande lsiib lichen R oststaben  

von etwa 1 %  P  auch Roststabe  m it  geharteter B rennbahn  

und  Schutziiberzug. V or u nd  nach  E in b a u  in  die Loko- 

m o tiven  w urden die Roststabe einer Gefiigepriifung  u nd  

e inzelnen chem ischen U ntersuchungen unterzogen , die 

selbst bei g leichen R osts taben  verschiedene S tu fen  der 

Zerstorung erkennen lieBen. Insbesondere geh t aus den 

Ergebnissen hervor, daB der R os ts tab  in  seinem A u fbau  

un ter dem  E in fluB  der W arm e  eine sehr weitgehende 

Gefiigeveranderung erleidet, die o ftm als au f den ganzen 

R osts tab  iibergre ift, wie an  einer R e ihe  von  Gefiige- 

b ildern  nachgewiesen w ird . M an  bem erkt zunachst eine 

obere E inw irkungszone, die w ahrend des Betriebes offen- 

bar in  be inahe fliissigem Z us tand  gewesen ist. A u f diese 

alle in  erstreckt sich die Schwefeleinwanderung von  der 

K oh le  her. Es werden n ich t so hohe W erte  erreicht, wie 

sie S tum per ang ib t, sondern hochstens ahn liche  W erte  

w ie von H op fe lt e rm itte lt . N ach  einer Uebergangszone, 

die ein  wechselndes Gefiige aufweist, fo lg t eine besonders 

g u t gekennzeichnete Zone, in  der das an  sich meist 

perlitische Gefiige des Roststabes un te r dem  E in fluB  der 

W arm e  zum  be trach tlichen Teil in  P e rr it iibergegangen 

ist. A us den Abmessungen dieser Zone, die in  den einzel

nen R oststaben ganz verschieden ausgeb ildet is t, k ann  

m a n  einen R iicksch luB  ziehen au f die Beanspruchung des 

Roststabes im  Betriebe. B e i R oststaben m it  Schutziiber- 

ziigen waren die beobachte ten Umwandlungserscheinun- 

gen die gleichen wie bei R oststaben  ohne Schutziiberziige. 

D as ternare P hosph ide u tek tik um  beg inn t un te r dem  

E in fluB  der W arm e  in  den oberen R oststabzonen  zu 

Terschwinden. D u rch  A e tzung  wurde nachgewiesen, daB 

sich zunachst der ledebu iitische  B estand te il au flost u nd  

der phosphid ische noch ziem liche Ze it bestandig b le ib t. 

E tw a  2 bis 3 cm  von der B rennbahn  en tfe rn t f inden  sich 

d ann  aber auch  n u r  noch geringe Spuren dieses Bestand- 

teils. D ie eigentliche Zerstorung des Roststabes setzt 

jedoch n u r  in  der Zone ein, in  der annahernd die Schmelz- 

warm e erreicht w ird . Inw iew e it d ie Bestandte ile  der 

K ohlenasche, die y ielfach le ichter fliissig s ind  ais das 

GuBeisen, fórdernd  au f die A uflosung des GuBeisens 

e inw irken, seine Schm e lztem peratur herabsetzen u nd  

d a m it  seine Zerstorung fórdern, m uB zunachs t noch 

dah ingeste llt bleiben. Móglicherweise lieg t h ier aber eine 

w eit betrachtlichere Ursache der Roststabzerstórung , ais 

im  A u fb a u  u n d  der Zusam m ensetzung des Roststabes 

selbst.

$ r .*$ng . A . J .  L is c h k a  von der Hauptgeschafts- 

stelle des Vereins in  Dusseldorf behandelte  die besonders 

zeitgemaBe Frage der

StUckzeitermittlung mit Zeit- und Arbeitstudien.

D ie  B estim m ung  der Akkorde durch  Sch iitzung  des 

Meisters, Vorarbeiters oder Betriebsleiters w ird  durch  den 

scharfen W e ttbew erb  u n d  die fortschre itende Ver- 

fe inerung der A rbe itsverfahren zu  ungenau . Z u r  Forde- 

rung  der Bestrebungen zur einw andfre ien Stiickzeit- 

e rm itt lu n g  durch  Arbeit- u nd  Ze itstud ien  h a t der Verein 

deutscher EisengieBereien, G ieBereiverband, einen Aus- 

schuB fur A rbe itze ite rm ittlu n g  ins Leben gerufen. D urch  

Zusam m enarbe it m it  dem  ReichsausschuB fiir  A rbe itze it

e rm ittlu n g  is t G ew ahr gegeben, daB die bisherigen E r 

fah rungen , d ie in  der H aup tsache  m it  dieser Arbeitsweise 

in  der spanabhebenden  F o rm ung  gem ach t w urden , auch 

h ier A nw endung  finden . D as Ergebnis dieser A rbe it is t 

in  einer R e ihe  von Re fa-B la tte rn  niedergelegt, die zur

V erw endung  im  prak tischen  Betriebe u nd  zur A usb ildung  

yon  A rbe itze ite rm ittle rn  dienen.

Das erste B la t t  b ehande lt d ie yerschiedenen Ferti- 

gungsarbeiten, die in  der GieBerei im  A k k o rd  vergeben 

werden konnen, u n d  zwar Form en, K ernm achen , GieBen, 

Ausleeren u n d  P utzen . Je  nach  der O rgan isa tion  des 

Werkes s ind  die A kkorde e inze ln oder gruppenweise 

festzusetzen. D ie G esam tzeit des einzelnen Akkords ist 

e inzute ilen in  E in rich teze it u n d  S tiickze it; d ie Einrichte- 

ze it w iederum  in  e igentliche E in rich te ze it u n d  Verlustze it, 

die S tiickze it in  G rundze it u n d  Verlustze it. D ie  Grund- 

ze it te ilt  sich in  H au p tze it , E rm iid ungsze it u n d  Neben- 

ze it. D u rch  Beispiele is t die Zugehórigke it einzelner Ver- 

r ich tungen  zu  den yerschiedenen Ze iten  erlau tert. E in  

Beispiel ze ig t auch  die G liederung eines Fertigungs- 

auftrages im  Fertigungsp lan , A rbeitsgang , A rbe itstufe , 

G riffe  u n d  Griffeelem ente. Ebenso is t die E n tw ick lung  

der Berechnungsgle ichung durch  je e in  Beispiel aus der 

Hand- u n d  M aschinenform erei dargeste llt. E in  besonderer 

Bogen e n th a lt A llgemeines u n d  E inzelnes iiber die Zeit- 

au fnahm en  ais solche: Begriff, Zweck, Fo rm , Aus- 

rechnung, Ausw ertung u n d  Anw endungsgeb iet. A is 

H ilfsm itte l s ind  in  der H aup tsache  S toppuhren  gebrauch- 

lich . GroBe Aussich t au f A nw endung  h a t in  v ie len Fa llen  

die A rbe itschauuhr nach  Professor Poppelreuter. Sie 

e rm og lich t vereinfachte B eobach tung  durch  persónliche 

A u fn ahm e  des Zeitnehm ers sowohl ais auch  durch  Selbst- 

au fze ichnung  des Arbeiters sowie se lbstta tige Nah- und  

Fernaufschre ibung . D ie  A usw ertung  der Schaub ilder 

nach diesem Verfahren k a n n  au f zeichnerischem  oder 

rechnerischem Wege erfolgen. E in  besonderes Beispiel

— K lam m erp la tte n , U nterkastenform en — is t au f zwei 

Beobachtungsbogen f iir  Ze itau fnahm en  vor u n d  nach  der 

Rationa lis ie rung  behande lt. Der Beobachtungsbogen fiir 

A rbe itsau fnahm en is t ebenfalls m it  e inem  Beispiel

— Schablon ieren eines K o lbens — versehen. Der Beob

achtungsbogen fiir  Ze itverlust erm og lich t die einfache 

u n d  iibersichtliche Erfassung dieser Ze itg ruppen . F iir  die 

Ausw ertung sind  fiir  M aschinenform erei u n d  Hand- 

formerei besondere Bogen entw orfen worden. E inen 

weiteren A b sch n itt  b ilden  die Zuschlage, u n d  zw ar unter - 

scheidet m a n  in  Leistungs-, Erm iidungs- u n d  Verlust- 

zeitzuschlage; Zuschlage fiir  andere S tiickzah len , ais der 

bisherigen Berechnung zugrunde  gelegt, m iissen ebenso 

wie solche f iir  M ehrarbe it u n d  AusschuBverlust besonders 

verrechnet werden. Sehr w ich tig  ist ebenfalls die P riifung  

der Zuschlage.

D urch  diese A rbe iten  ist der G rundste in  u nd  der 

P lan  der A rbe itze ite rm ittlung  in  GieBereien gelegt. W enn 

sich auch  im  Verfolg der weiteren A rbe iten  u n d  der Aus- 

gesta ltung  der E in ze lh e ite n  noch  A enderungen ergeben, 

wenn auch  einzelne W erke durch  besondere Arbeitsweise 

u n d  besondere Betriebsverhaltnisse im  einzelnen anders 

vorgehen werden, so is t durch  diese A rbe it dennoch ein 

groBer S ch r itt  zu r Vervo 11 kom m nung  der Akkordzeit- 

e rm itt lu n g  in  GieBereien geschehen.

A m  A bend  des 26. A ugus t fa nd  in  der Deutschen 

Gesellschaft e in B e g r i iB u n g s a b e n d  s ta tt , bei dem  sich 

die M itg lieder m it  den zahlreich erschienenen Yertre tern  von 

Reichs- u n d  Landesbehorden, P arlam enten , W issenschaft, 

In dus tr ie , H ande l u n d  Presse zu  geselligem Beisammensein 

u n d  zwangloser Aussprache vereinten.

D ie eigentliche H aup tye rsam m lung  fo lgte un ter 

zah lre icher B ete iligung am  27. A ugus t. Der Yorsitzende 

des Yereins gab  nach  seiner BegriiBungsansprache einen

Bericht iiber das abgelaufene Geschaftsjahr1),

das im  Zeichen schwerster w irtschaftlicher K rise stand 

u nd  daher auch n ic h t ohne E in fluB  au f den Mitglieder- 

s ta nd  gewesen is t. H a t  schon der Tod in  den Re ihen 

der M itg lieder u n d  M ita rbe ite r des Vereins w ieder manche 

schmerzliche Lucke gerissen, so is t eine A n zah l von Mit- 

gliedwerken, darun te r m anche  altangesehene F irm a , 

un te r den W irtscha ftsno ten  zusam m engebrochen, und  

wenn auch  vere inzelt neue M itg lieder h in zukam en , so 

k onn ten  sie doch den V erlust n ic h t  ausgleichen. D ie 

M itg liederzah l be trag t gegenwartig  rd . 1350. D ie  Tatig-

1) Z. V . d. I .  70 (1926) S. 411.

2) S t. u . E . 45 (1925) S. 1694; 46 (1926) S. 414.

l ) Y g l. ausfiihr lichen B er ich t in  GieB. 13 (1926) 

S. 681/91.
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keit des Vereins erstreckte sich e inm al au f die E rzie lung  

moglichst g iinstiger Rohsto ffbe lie ferung u nd  Regelung 

der Preise u nd  L ieferungsbedingungen fiir  die GieBereien 

durch standige F iih lu ng nahm e  m it  den Lieferanten- und  

Abneh mer ver banden, durch  A usbau  der Arbeits- und  

Preisgemeinschaften u nd  E rw e iterung der O rgan isation 

der GuBbruch-Einkaufs-G . m . b. H . des Vereins. Der 

weiteren V ervo llkom m nung  der Selbstkostenberechnung 

wurde gróflte A u fm erksam ke it gew idm et, wie auch der 

moglichst w irtschaftlichen  E in r ic h tun g  und  Verbesserung 

der Betriebe, wobei die im  vorigen G eschafts jahr vom  

Verein gegriindete GieBerei-Beratungs-G. m . b. H . in  

steigendem MaBe w ertvolle D ienste geleistet h a t. Auch 

durch U n te rs tiitzung  der techn ischen Hochschulen und  

In s titu te  sowie bedurftiger Studierender des GieBerei- 

faches erstrebte der Verein die Forderung des GieBerei- 

wesens u nd  die besonders w ichtige  H eranb ildung  eines 

tuchtigen Nachwuchses. D ie a llgem einen volkswirt- 

schaftlichen A u fgaben , z. B . au f steuerlichem , verkehrs- 

technischem u nd  hande lspo litischem  Gebiete, wurden in 

enger Zusam m enarbe it m it  den Sp itzenverbanden und  

anderen verw andten Verbanden erledigt. D ie technischen 

Arbeiten des Vereins schlossen sich z. T. an  die vor- 

jahrige Dusseldorfer Ausste llung  an. D urch  die H er

stellung eines F ilm s  von den w ich tigs ten Teilen der 

Ausstellung is t diese auch  denen zugangig  gem acht 

worden, die am  Besuch verh indert waren. U n te r den 

schon langer behande lten  A rbe iten  des technischen 

Gebietes sind  zu  neńnen  die A rbe iten  iiber die Konstruk- 

tion  von G uBstiicken , die zu e inem  gewissen AbschluB 

gebracht sind , ferner iiber die T rocknung der Form en u nd  

die Verwertung yon A b fa lls to ffen . A n  neuen A rbeiten 

wurden aufgenom m en : U ntersuchungen  iiber neuzeit- 

liche Gu B pu tzvorrich tungen , U ntersuchungen iiber die 

Grunde yerschiedener E igenschaften  von Roheisen und  

GuBeisen von  genau gleicher Zusam m ensetzung u nd  

Untersuchungen iiber das V erhalten  von GuBeisen bei 

hóheren Tem peraturen . A uch  die N orm ungsarbe iten  

wurden wesentlich gefordert.

Y on  dem  vom  Verein herausgegebenen „GieBerei- 

H andbuch wurde eine neue, erweiterte u n d  verbesserte 

Auflage fertiggestellt. Ferner gab  der Verein ein deutsch- 

englisches G ieBerei-W órterbuch heraus. D em  Bediirfn is 

nach K enn tn is  der englischen Sprache bei den Technikern 

wurde auch  durch  die Y eran s ta ltu ng  von V ortragen iiber 

technisches Eng lisch  R echnung  getragen. Geschlossene 

Besuche der A usste llungen in  L o ndo n  u n d  D e tro it ent- 

sprangen der E rkenn tn is  der W ich tig k e it , technische 

Fragen des Fachgebietes auch  m it  ausland ischen Fach- 

verbanden u n m itte lb a r  zu behande ln . D ie Vereins- 

zeitschrift ,,D ie  GieBerei“  h a t  an laB lich  der Haupt- 

versamm lung w ieder eine re ichha ltige  Sondernum m er 

herausgegeben m it  A u fsa tzen  iiber die Untersuchungen 

an T rockenvorricbtungen, u n te r  denen auch  die au f das 

seinerzeit vom  Verein erlassene Preisausschreiben einge- 

gangenen Pre isarbeiten vero ffen tlich t sind . M it  dem

1. Preis wurde ausgezeichnet die A rbe it von 

Alfons W agner and  $it>l.«3ng. A r tu r  K och , Du isburg , 

K upferh iitte . D ie  weiteren Preistrager s ind : Xtp(.=^Itg. 

Eugen Somm er, S tu ttg a r t ;  $r.<$ng. W erner Schulze, 

Breslau; ',£)r.*Qng. M ax  Sch lipko ter, Gelsenkirchen; Lehr- 

stuh l Pro'essor Eberle, Techn. H ochschule D a rm s tad t, 

Verfasser 3)ipl.*3hg. Borissow, W lad iw os tok .

N ach E n tgegennahm e des Geschaftsberichtes des 

Vorsitzenden beschloB die H aup tve rsam m lung , die 

S ie g f r ie d - W e r n e r - D e n k m i in z e  a n  Geh. Regierungs- 

ra t Professor 2)r.»^ng. © . I). M . R u d e lo f f ,  Berlin , in  

Anerkennung seiner groBen V erdienste u m  die T echn ik  

des GieBereiwesens zu  verleihen.

N ach E rled igung  geschaftlicher Angelegenheiten 

erstattete sodann der G eschafts fiih re r des Vereins, 

3)r.=^ng. Th. G e i l e n k i r c h e n ,  Dusseldorf, nachfo lgenden

Bericht iiber das Wirtschaftsjahr 1925/262).

 ̂ Der V ortragende g ing  von  der Festste llung  des 

Generalagenten fiir  die W iederherste llungszahlung  en aus, 

wonach sich D eu tsch land  gegenw artig  im  Zustande des

2) Vgl. ausfuhrlichen Bericht in GieB. 13 (1926)
S. 701/9.

w irtschaftlichen W iederaufbaues befinde ; er ste llte  dem- 

gegeniiber fest, daB heute  w oh l led ig lich  von e iner Auf- 

raum ung  des Triim merfeldes die R ede  sein konne , das 

die N achkriegspo litik  h interlassen h a t , u n d  die n u n m e h r  

durch  planm aB ige Zusam m en legungen a u f a lle n  G eb ie ten  

der W ir tsch a ft un te r A usscha ltung  der n ic h t  gen iigend 

lebensfah igen Betriebe du rchge fiih rt werde. B e i dem  

Versuch, unser W irtscha fts leben  au f veranderter G ru n d 

lage w ieder zu neuer B liite  zu fiih ren , feh lte  es le ider an  

einem  k laren  W irtscha ftsp rog ram m  der deutschen 

R egierung. D iesem  M angel w urde erst im  vergangenen 

W in te r  durch  B ekann tgabe  einer ais W irtscha ftsp rog ram m  

anzusehenden D enksch rift des R e ichsverbandes der 

deutschen In d us tr ie  iiber „D eu tsche  W irtschafts-  u nd  

F in a n z p o lit ik “  abgeholfen, das der V ortragende  e in 

gehend beleuchtete.

A n  diesem W irtscha ftsp rog ram m  des Reiehsver- 

bandes w ird  zunachs t ge tade lt, daB es m it  ke inem  W o r t  

au f den D aw esp lan  e ingeht. A uch  is t weder a u f die Not- 

w endigkeit des Abbaues der le tz te n  Reste  der Zwangs- 

w irtschaft hingew iesen, noch die B edeu tung  der Land- 

w irtsehaft gen iigend berucksich tig t. D ie  deutsche R e 

g ierung selbst h a t  sich d arau f beschrankt, e inen viel- 

kopfigen W irtschaftsenąuete-AusschuB  zur U ntersuchung  

der yerschiedenen deutschen W irtschaftsgeb ie te  zu  b i ld e n ; 

es is t aber anzunehm en , daB  bis zu  dem  A ug enb lick , wo 

dieser AusschuB in  der Lage ist, Verbesserungsvorschlage 

zu un terbre iten , die W irtsehaftskrise  entweder im  gu ten  

oder im  schlechten S inne gelost sein w ird . E ine  n ic h t 

unerhebliche E n tla s tu n g  der W ir ts c h a ft bedeutet d ie im  

A p r il in  K ra f t  getretene S teuererm aBigung, d ie allerd ings 

n ich t durch  A bs tr iche  au f der Ausgabenseite , sondern 

lediglich durch  R iickgre ifen  au f andere E in n ah  m eąuellen 

erzielt wurde. D ie  N o tw end igke it einer E rsparn is  durch  

A b bau  der V erw altungsbehórden w urde h ierbe i auch  vom  

F inanzm in is te r  be ton t, b isher aber noch n ic h t in  die 

Prax is um gesetzt. D ie  steuerliche E n tw ic k lu n g  der 

le tz ten  M onate  is t nach  den A ngaben  des Reichsfinanz- 

m in isters erfreu lich; auch  der vor kurzem  vero ffen tlich te  

AbschluB  der Reichseisenbahngese llschaft is t tro tz  der 

a llgem ein ung iins tigen  W irtscha fts lage  du rchaus guns tig  

u nd  berechtig t jedenfalls zu der Forderung  nach  Tarif- 

ermaB igungen. D ie  zwangsweise E rh o h un g  von  L óhnen  

durch Y erb ind licherk larung  von Schiedsspriichen h a t 

im  Laufe  des le tz ten  Jah res  nachge lassen; dagegen ist 

die B elastung du rch  soziale Gesetze nach  w ie vor in  er- 

heblichem  MaBe gewachsen; insbesondere w ird  h ier au f 

das k iirz lich  zustande gekom m ene Re ichsknappschafts-  

gesetz verwiesen. A u f dem  Gebiete der A rbe itźe itrege lung 

sind  im  L au fe  dieses Jah res  B eschrankungen  in  der 

A rbe itze it n ic h t eingetreten.

D ie  K red itv e rha ltn isse  s ind  durch  H erabsetzung 

des R e ichsbankd iskonts  von  9 bis au f 6 %  au f ein 

norm ales MaB zu r iickge fiih rt w orden. Im  B erich ts jah i 

sind verschiedene H ande lsvertrage u n d  Prov isorien z u 

stande gekom m en, die aber im  allgem einen n ic h t ais be 

sonders erfreulich bezeiehnet w erden konnen . E s h a t  sich 

dabei gezeigt, daB unser neuer deutscher Z o llta r if  doch 

wieder keine besonders geeignete G rund lage  fu r  Handels- 

vertragsverhand lungen is t. V iele Handelsvertragsver- 

h and lungen  konn ten  in fo lge  des W ahrungsverfa lle s  in  

yerschiedenen L andern  E u ropas n ic h t  zu  einem  gedeih- 

liehen Absch luB  ge fiih r t w erden ; aus dem  gle ichen 

G runde  d iirfte  auch  d ie von  v ie len  L ande rn  gew iinschte 

W e ltw irtschaftskonferenz fiirs erste noch  keine B edeu tung  

haben . D ie  E isen schaffende In d u s tr ie  D eu tsch lands 

h a t  sich m it  derjen igen der w estlichen k o n tinen ta len  

Lander ve rstand ig t, u n d  es schein t, daB  sich h ieraus a ll 

m ah lich  e in europaisches E isensynd ik a t b ild en  w ird . 

So llte  die W e ltw irtschaftskon ferenz zustande  kom m en , 

so w ird  es auch  eine ih rer H au p tau fg aben  sein, sich m it  

der A usw irkung  des Daw esplanes au f die W e ltw ir ts c h a ft 

zu  befassen. In zw ischen is t d ie von ernsten V o lksw irten  

vorausgesagte A usw irkung  des Daw esplanes a u f eine ins 

U ngeheuerliche anste igende A rbe its los igke it in  D eu tsch 

la n d  e ingetreten. N ach  dem  die deutsche R eg ie rung  der 

E n tw ick lu ng  dieser V erhaltn isse  m ona te lang  ta ten los  

zugesehen h a t , ist sie end lich  E nde  J u n i  dieses Jah res  m it  

e inem  P la n  zu r Yerringerung der A rbe its los igke it, vor-
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nehm lich  durch  A rbeitsbeschaffung, hervorgetreten. 

D ie  Erwerbslosenfrage is t zu  einer deutschen Schicksals- 

frage ge worden. W enn  w ir auch  w oh l vor dem  W in te r  

die Z a h l der Erwerbslosen n ic h t m ehr erheblich herab- 

m indern  konnen, so ist zu  wunschen, daB wenigstens ih r  

weiteres Anste igen yerm ieden w ird . H ierzu  bedarf es 

einer yerantw ortungsfreudigen M ita rbe it aller Kreise des 

Yolkes, yornehm lich  auch  der A rbeiter selbst. Erfreu- 

licherweise m achen sich Anze ichen da fiir  bem erkbar, dafi 

eine solche Yeran tw ortungsfreud igke it auch  im  Kreise 

der A rbeiter im  W achsen begriffen is t, u n d  daB dadurch  

unser W irtschafts leben a llm ah lich  w ieder norm alen  Ver- 

baltn issen entgegengefiihrt werden kann .

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen1).
(Patentb latt Nr. 38 Yom 23. September 1926.)

K I. 7 b , Gr. 12, P  50 110. W arm z iehbank . Prefi- 

u n d  W alzw erk , A .-G ., Reisholz.

K I. 7 b, G r. 19, W  66 911. Verfahren zur H e r

ste llung yon  M uffen . Wanderer-W erke vorm . W inkl- 

hofer & Jaen icke , A .-G ., Schonau-Chemnitz.

K I. 10 a, G r. 4, B  109 768. Regeneratiy-Koksofen- 

batterie . Joseph Becker, P ittsbu rgh , Pennsyly . (V . St. A .).

K I. 10 a, G r. 17, S 75 375; Zus. z. P a t. 398 403. 

B eha lte r zum  Trockenkiih len yon K oks. Gebr. Sulzer, 

A .-G ., W in te r th u r  (Schweiz).

K I. 10 a, G r. 27, T 29 711. V orrich tung  fu r  die 

kontinu ierliche  W arm ebehand lung  von  S toffen in  einem  

von aufien m it  H ilfe  von geschmolzenem M eta li erh itz ten  

GefaB. T herm al In d u s tr ia l a n d  Chem ica l (T. I .  C.) 

Research C om pany  L td ., A r th u r  M cD oug a ll D uckham , 

Douglas R id e r  u n d  Jo h n  S im k in  W a tts , London .

K I. 10 a, Gr. 38, H  92 353. An lage zu m  Behande ln  

yon H o lz , Torf, B raunkoh le  u n d  anderen yerkohlungs- 

fah igen m ehr oder weniger wasserhaltigen Stoffen. H enri 

H ennebu tte  u n d  E do u a rd  G ou ta l, Paris.

K I. 10 b, Gr. 7, Sch 75 588; Zus. z. A n m . Sch 71 110. 

Yerfahren u n d  V orrich tung  zur H erste llung von  Bri- 

ke ttie rgu t. H e inrich  Schrader, H annoyer, Ohestr. 12.

K I. 13 a, G r. 28, M  92 345; m it  Zus.-Anm . M  95 036. 

Abwarm edam pfkessel u . dg l., insbesondere fiir  GroBgas- 

m aschinenanlagen . M asch inenfabrik  Augsburg-Niirn- 

berg, A .-G ., N urnberg.

K I. 20 e, G r. 25, K  94 496. Puffer m it  hiilsen- 

fo rm igem  PufferstóBel. E ried . K ru p p , A .-G ., Essen 

(R u h r) . «
K I. 21 h , G r. 15, Sch 70 124. E lektrischer Salz- 

badofen . Siemens-Elektrowarme-Gesellschaft m . b. H ., 

Sornew itz b. Meifien.

K I. 21 h , G r. 24, A  46 162. H ydrau lische Antriebs- 

yorrich tung  fiir  die E lek troden  elektrischer Schm elz

ofen. Aktiengesellschaft B row n, Boveri & Cie., B aden  

(Schweiz).

K I. 24 c, G r. 7, S 70 804; Zus. z. A nm . S 67 018. 

U m steuervorrich tung  fiir  Regenerativófen. Friedrich 

Siemens, A .-G ., B erlin , u n d  H ugo  K nob lauch , Frei- 

berg i. Sa.

K I. 31 b , G r. 2, M  89 854. Steuerung an  D ruck luft-  

form m asch inen . M asch inenfabrik  G ustay  Z im m erm ann , 

D iisse ldorf-R ath .

K I. 42 b, G r. 22, R  65 151. V erfahren u n d  Vorrich- 

tu n g  zur Festste llung  der A b nu tzung  von Schienen. 

N ico laus R u d y , Bergzabern.

K I. 49 i, G r. 12, M  90 906. H erste llung von Keil- 

fufilaschen fiir  E isenbahnschienen. Oscar M elaun, L ankę  

(Bez. P otsdam ).

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
(Paten tb latt Nr. 38 vom 23. September 1926.)

K I. 1 b, N r. 961 618. Aufgabevorrich tung  fiir  Magnet- 

scheider. M asch inenbau-Ansta lt H u m b o ld t, K o ln-K alk .

i )  D ie  A nm eldungen  liegen von dem  angegebenenTage 

an  w ahrend zweier M onate fu r  jederm ann zur E in s ich t 

u nd  E insprucherhebung im  P atentam te  zu B e r l i n  aus.

K I. 7 c, N r. 961 918. H ydrau lische Ziehpresse. O tto  

Y iehofer, Dusseldorf, P ion ierstr. 68.

K I. 13 g, N r. 961 887. D am pferzeugungsan lage

du rch  A usnu tzung  der yerlorengehenden H itze  eines 

Fabrikofens. O tto  B ergem ann u n d  H e inrich  B runke , 

B ad  D ribu rg  i. W .
K I. 18 c, N r. 961 336. L u ftd ich te r  Deckelverschlufi 

f iir  E insa tzkasten . B riider Boye, O fenbau-A.-G., Berlin .

K I. 18 c, N r. 961 483. M uffelofen. L udw ig  H arte r , 

N iefern , A m t P forzheim .
K I. 24 k , N r. 961 620. G eneratorstoBplatte  m it

G eb lase lu fte in fiih rung  zum  Zuruckdrangen des aus- 

s tróm enden Gases. H e in r ich  R o th , Sulzbach  (Saar).

K I. 31 a, N r. 961 428. Kern-Trockenofen. D r.

S chm itz  & Co., G . m . b. H ., B arm en-W ichlinghausen ,

u n d  K a r l A pe lt , E lberfe ld , A m  Forstho f 11.

K I. 31 b, N r. 961 603, 961 604. Fo rm m asch ine  m it 

W endep la tte . Yereinigte Schmirgel- u n d  Maschinen- 

Fabriken , Akt.-Ges., yorm als S. O ppenhe im  & Co. u nd  

Schlesinger & Co., H annover-H ainho lz .

K I. 31 b, N r. 962 151. K ern fo rm vorr ich tung  fiir  

Lagerschalen m it  ax ia len Stegen. E rich  Mengler, 

P aderborn .
K I. 31 c, N r. 962 206. Kernform- bzw . Kernaus- 

driickm asch ine  m it  feststehendem  oder m itgehendem  

L u ftd rah t . W ilh e lm  Steck, F re iburg  i. B r ., T alstr. 15.

K I. 31 c, N r. 962 244. Kernstiitzensteg . H e inrich  

R ies , Essen, W o lfgangstr . 27.
K I. 49 a, N r. 962 072. Seitlich  yerstellbare Meifiel- 

un te rs tiitzung  a n  W alzendrehbanken . H . A . W a ld rich ,

G . m . b. H ., Siegen i. W .

Deutsche Reichspatente.

KI. 7a, Gr. 23, Nr.
428713, vom  22. Februar 

1925; ausgegeben am  

12. M a i 1926. E n g e l-  

h a r d t  A c h e n b a c h  se i.

S o h n e , G . m . b. H ., i n  

B u s c h h i i t t e n ,  K r e is  

S ie g e n . Vorrichtungzum  
Heben und Senlcen der 
Oberwalze.

E ie  W alzenstander a 

tragen Seil- oder Ketten- 

trom m e ln  b , u nd  an  d ie 

sen s ind  m itte ls  umge- 

legter Z ugyerb indungen  g 

einerseits die Oberwalze c 

m it  Zubehor (d , e, h) u nd  

anderseits die Querhaup- 

ter i m it  den Druckspin- 

deln f  au fgehangt.

KI. 18c, Gr. 10, Nr. 428757, vom  11. O ktober 1923; 

ausgegeben am  12. M a i 1926. $ i £ L $ n g .  A l f r e d  S c h a c k  

i n  D u s s e ld o r f  - O b e r k a s s e l  u n d  $r.»3;ttg- K u r t  

R u m m e l  i n  D u s s e ld o r f .  Verfahren zur Erhóhung 
der Warmeiibertragung in  industriellen Oefen (besonders 
Walzwerksófen).

Zur V erm ehrung 

der sekundaren H e iz 

flachen, die ihre von  

den Gasen empfan- 

gene W arm e  durch  

S trah lu ng  nu tzbar an  

die p r im aren  eigent- 

lichen N utzheizfla-  

chen abgeben, w ird  

entweder das Ofengewolbe erheblich iiber das zur zweck- 

m aBigen F iih run g  der Gase erforderliche Mafi h inaus 

erhoht, so daB die yergrofierten Seitenw iinde ais kiinst- 

lich  yerm ehrte sekundare H e izflachen a w irken , oder 

in  den freien O fenraum  werden E in b au te n  gebracht, 

d ie v om  Gas u m sp iilt  s ind  u n d  ebenfalls ais sekundare 

H e izflachen  b w irken .
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Die naehfolgenden A n z e ig e n  neuer B u e h e r  sind 

I durch e in am  Sehlusse angehangtes S  B S  yon 

den Z e i t s c h r i l t e n a u f s U tz e n  unterschieden. — 

B u c h b e s p r e c h u n g e n  werden in  der S o n d e r-  

a b t e i l u n g  gleichen N am ens abgedruckt.

Allgemeines.
r .  P ino ff, $ ip l..^ ;n g .: W e r k s t o f f  - A n a ly s e n .

Eine S am m lung  der A na lysen  der w ichtigsten Roh- 

materialien u nd  Bausto ffe  fu r  den G ebrauch  in  H iitten- 

werken, E isengieBereien u n d  M asch inenfabriken. B erlin  

[-Schoneberg, Kaiser-Eriedrich-Str. 6 : Se lbstverlae I

1926. (32 S .) 8 °. S  B S
R . M athe r: I r o n  a n d  S t e e l  M a n u f a c t u r e  i n  

I n d ia .  Lecture , de livered on M areh 15th, 1926. (M it 

Abb.) [Hrsg. y on  der] Sheffie ld  Society of Engineers 

and M etallurgists. Sheffie ld  1926: J .  W . N orthend , L td . 

(27 p.) 8 °. A us : Proceedings [of the] Sheffie ld  Society 

of Engineers a n d  M eta llu rg is ts , 1926, P a r t 1.) =  B =

Geschichtliches.
H erbert D ic k m a n n : D ie  P i r o t e c h n i a  de s  V an-  

n o c c io  B i r i n g u c c io . *  [St. u . E . 46 (1926) N r  34 
S. 1154/7.]

H . A . K le in : A u s  d e r  G e s c h ic h t e  d e r

T r a n s fo r m a to r e n b le c h e .  V erfo lgung  der Vorschlage 

von Professor E . G u m lic h  u n d  H . K am p s . V orlau fer in  

Eng land . P rak tische  E in f iih ru n g  u n d  E n tw ick lu ng  

[St. u. E . 46 (1926) N r. 31, S. 1052/4.]

W . Serio: B e r g m a n n s f a m i l i e n  I .  D ie  E am ilie  

Koch u nd  ihre A nve rw and ten  (H e rm ann  K och , R obert 

Biewend, H ug o  K och , E rn s t H e rm an n  O tt ilia n ) . [Gliick- 

auf 62 (1926) N r. 26, S. 833/6.]

E . C . K reu tzbe rg : V o n  d e r  K le in s c h m ie d e  z u m  

n e u z e i t l ic h e n  S t a h lw e r k .*  D ie  E n tw ic k lu n g  der 

A lan-W ood-Stahlwerke. [ Iron  T rade R ev . 79 (1926) 
Nr. 3, S. 141/5.]

Jam es R . E v a n s : E is e n s c h m e lz e n  i n  A n g o la  

(P o r t u g ie s is c h - W e s t- A f r ik a ) .*  V erfahren der dor- 

tigen E ingeborenen . Erze . B rennsto ff. E rzeugung  der 

Geblaseluft. V erw endung v o n  M ed iz inen . [Engg. M in . 

J . 122 (1926) N r. 5, S. 179/80.]

C. B ach : M e in  L e b e n s w e g  u n d  m e in e  T a t i g 

k e it . E ine  Skizze. (M it  1 B ild n is .) B e r lin : Ju liu s  

Springer 1926. (V , 108 S.) 8 °. 4 ,20 R .-M ,  geb. 5,10 R .-M .

Z u m  h u n d e r t j a h r i g e n  B e s t e h e n  d e r  G e w e r k 

s c h a f t  E i s e n h i i t t e  W e s t f a l i a ,  L i i n e n  a. d. L ip p e .  

Ueberblick iiber die geschichtliehe E n tw ic k lu n g  nach  der 

von der Gewerkschaft herausgegebenen Festschrift. 

Holzkohlenhochofen u nd  K uppe lo fen . [GieB. 13 (1926) 
Nr. 34, S. 598/601.]

Allgemeine Grundlagen des 
Eisenhiitten wesens.

Allgemeines. „ H i i t t e “ . Des Ingen ieurs Taschen- 

buch. H rsg. v om  A kadem ischen  V erein H iitte , E . V ., 

in  Berlin . 25., neubearb. A u f l. B d . 2. B e r lin : W ilh e lm  

Ernst & Sohn 1926. ( X X ,  1167 S.) 8 °. I n  L e inen  geb. 

14,70 R .- J4, in  Leder geb. 17,70 R .-J l.  “  B S

Physik. H a n d b u e h  d e r  P h y s ik .  U n te r redak- 

tioneller M itw irk u n g  von  R . G ram m e l, S tu ttg a r t [u. a.] 

hrsg. von H . Geiger u n d  K a r l  Scheel. B d . 9 : T h e o r ie n  

der W a r m e . Bearb. y on  K . B ennew itz , A . B y k , F . 

H enn ing  [u. a.]. R ed ig ie r t v o n  F . H enn in g . M it 61 A bb . 

Berlin: Ju liu s  Springer 1926. ( V I I I ,  616 S.) 4 °. 

46,50 R .-M , geb. 49 ,20 R ,-M . S  B -

Bergbau.
Lagerstattenkunde. B erg ing . W . K o w rig in : D ie

e n e r z la g e r s t a t t e  „ S o s s n o w e y  B a i z “ . Im  Gou-

* )V g L  St. u. E . 46 (1926) S. 1163/72 u. 1200/4.

vernem ent Irk u ts k  lieg t dieses schon seit 1899 bekann te  

E isenerzlager. Neuerdings s ind  genaue U ntersuchungen  

yorgenom m en u n d  ergaben e in V orkom m en  v o n  rd . 

40 M ili. t  E rz. D er Fe-Gehalt w ird  m it  30 %  angegeben. 

D ie  M ach tig ke it der be iden F lóze  m it  40 u nd  20 m . 

[G órn i J .  101 (1925) N r. 11. S 941/2.]

C . K . L e ith : D ie  B o d  e n s c h a t z e  d e s  f e r n e n  

O s te n s . Eisenerz- u n d  K oh le nyo rkom m en  in  C h ina , 

J a p a n  u n d  In d ie n  u n d  dort yorhandene V orrate . Vor- 

kom m en von  Oe l u n d  anderen M ine ra lien . [ Iron  Coal 

Trades R ey . 113 (1926) N r. 3051, S. 264/5 .]

B eng t D a h lm a n : O b e r s c h le s is e h e  K o h le .*

Uebersicht iiber die oberschlesischen K oh le nyo rkom m en . 

[Tek. T idskrift 56 (1926) A llm an n a  A y de ln ingen  30, 
S. 271/4.]

O lin  R . K u h n : D ie  E is e n e r z y o r r a t e  d e r  W e l t .*  

M it  den  in  den le tz ten  10 Ja h re n  neu  gefundenen Erz- 

lage rs ta tten  betragen die E rzvo rra te  der W e lt  m ehr ais 

57 M illia rd en  t . Zusam m ense tzung  u n d  Menge der Eisen- 

yo rkom m en der yerschiedenen L ander. [Engg. M in . J .  122 

(1926) N r . 3, S. 84/93.]

Aufbereitung und Brikettierung.

Kohlen. W . R . C h a p m a n  u n d  R . A . M o tt :  D ie  

A u f b e r e i t u n g  y o n  K o h le .*  V . D er H um bo ld t-  

Kohlenw ascher, seine B au a rt u n d  Betriebsweise. A n lage  

einer H um bold t-K oh lenw asche , ih re  E in r ic h tu n g e n  u n d  

Betriebsweise. Baum- u n d  Simon-Carves-Wascher. El- 

more-Rinne. R ittin ge r-Se tzpum pe . [Fue l 5 (1926) N r . 8. 

S. 325/34; N r. 9, S. 386/404.]

Erze. M. C. L ake : W i r t s c h a f t l i c h e s  i ib e r  d ie  

A u f b e r e i t u n g  d e r  E is e n e r z e  d e s  O b e r e n  S ees .*  

Fórde rung  u n d  V erbrauch  a n  hochw ertigen E rzen  des 

Oberen Sees. GroBe der V orrate . A n te il des M e s a b i-  

Gebietes a n  der F órderung . F órde rung  u n d  m og liche 

Fórderung  a n  nach  yerschiedenen V erfahren aufberei- 

te ten  E rzen . A b bau  bei der L e o n a r d -  u nd  W a k e -  

f ie ld g r u b e . Z uk iin ftig e  E n tw ick lu ng . E ro r te rung  v o n  

W . G . Sw art. [M in .M eta llu rgy  7 (1926) N r. 236, S. 325/31
u. 334/6.]

J .  R u h rm a n n : U n t e r s u c h u n g e n  i ib e r  d ie  E n t 

s c h w e fe lu n g  de s  S p a t e i s e n s t e in s  b e im  R o s t e n .*  

Y e r lau f der Entschw efe lung  beim  B osten . Versuehe, die 

Entschw efe lung  im  R ós to fen  zu erhóhen. E ntschw efe

lu n g  durch  nachtrag liches Laugen  m it  Wasser. [St u  E  

46 (1926) N r. 33, S. 1118/9.]

T. T. R e ad : A l lg e m e in e  R i c h t l i n i e n  z u r  A u f 

b e r e i t u n g  y o n  E is e n e r z e n .  A llgem eines iiber Erz- 

sorten, L agersta tten  u n d  m eta llurg ische V erfahren . 

E ig n u ng  yerschiedener E rze  u n d  ih re  V orbehand lung . 

B edeu tung  yerschiedener V erunre in igungen  in  E isen 

erzen, wie Tonerde, K a lk , M agnesia, P hosphor u n d  

Schwefel. B ehand lung  schwefelhaltiger Erze . E in fluB  

von T ita n  u n d  yerschiedenen anderen B e im engungen . 

S in tern  u n d  Agg lom erieren v o n  E rzen . B edeu tung  de r 

StiickgróBe. [B last Furnace  14 (1926) N r . 4 , S. 172/9* 

N r. 6, S. 265/73 ; N r. 7, S. 294/7 ; N r. 8 , S. 350 /6 .]” 

Nasse Aufbereitung, Schwimmaufbereitung. S auye t: 

F l o t a t i o n s a n l a g e  a u f  d e n  G r u b e n  y o n  A n ic h e .*  

A llgem eines. Beschre ibung der F lo ta tio n se in r ich tung en  

u n d  der gesam ten An lage . Betriebsergebnisse u n d  Vor- 

te ile  der F lo ta t io n . [Revue In d .  m in . (1926) N r  136 
S. 355/68.]

Erze und Zuschlage.

Eisenerze. Berg ing . W . M u ch in : K l a s s i f i k a t i o n  

u n d  E ig e n s c h a f t e n  d e r  E is e n e r z e  v o n  K r i v o i  

R o g .  Der U eberschrift entsprechend, w erden die e in 

ze lnen E rze der Bezirke  besprochen. Zah lre iehe  Zahlen- 

ta fe ln  erle ich tern den  U eberb lick . [G órn i J .  102 (1926) 
N r. 2, S. 134/53.]

Zuschlage. H . H a lb ig : E i n  n e u z e i t  l i c h e r

K a lk b r e n n o f e n .  Beschre ibung des Ofens u n d  der 

N ebenan lagen . Betriebsweise, L e is tung  u n d  Brenn- 

sto ffau fw and . [St. u . E . 46 (1926) N r . 33, S. 1119/21. 

B er ich tigung  d a zu : S t. u . E . 46 (1926) N r. 38, S. 1295.]

Zeitsch>iftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 117/20. — E in  * bedeułet: Abbildungen in  der Quelle.
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Brennstoffe.

Allgemeines. H . V . R e nn : A s c h e  i n  G a s e r z e u -  

g e r b r e n n s t o f f  u n d  ih r e  B e d e u t u n g .  Ana lysen  

u n d  Schm e lzbarke it v o n  Kohlenaschen . [Glass In d u s try  7 

(1926) S. 157/8; nach  Chem . Zen tra lb l. 97 (1926) B d . I I ,  

N r. 7, S. 1109.]
Torf und Torf kohle. D ie  T o r f in d u s t r i e  (U eb e r-  

b l i c k  i ib e r  19 25  u n d  Z u k u n f t s a u s s i c h t e n  i n  R u B 

la n d ) .  Genaue A ngaben  iiber E rzeugung , V erkauf usw. 

Zusam m enste llung  des Dam pfpreises bei Torf-, Anthra- 

zit- und  M asutfeuerungen von  22 W erken . in  der durch- 

weg m it  Torf am  b illigsten  gearbeitet w ird . [G órn i J .  102 

(1926) N r. 3, S. 247/50.]
Braunkohle. D a s  B r a u n k o h le n a r c h i v .  Mit- 

te ilungen  aus dem  Braunlcoh len forschungsinstitu t Frei- 

berg (Sa.). H rsg . v o n  Prof. D r . R . F rh r . v o n  W a lth e r , 

Prof. K a r l K ege l u . P rof. $ ip l.*3 n g . F . Seidenschnur. 

H a lle  a. d. S .: W ilh e lm  K n a p p  1926. 8 °. H . 12. (M it A bb .) 

(91 S ) 6,40 R .-Jl. —  H . 13. (M it A bb . u . Taf.) (92 S.) 

6,40 R ,-M. —  Aus dem  In h a lt  (H . 12): G rund lagen  zur 

Berechnung der Gestehungskosten des Trockenkippen- 

betriebes im  B raunkoh lenbergbau , v o n  $ l> 3 n g . A lfred  

Ohnesoro-e ' S. 1/39) — • D as B raunkoh lenb itum en  u nd  

seine harzigen Bestandte ile , von  D r . H ans Steinbrecher 

(S . 40/91) —  (.H. 13) Ueber einen au ffa llend  selbstent- 

zund lichen  H f  lb k o k s ,  von  Prof. D r . R . v o n  W a lth e r , 

D r . W . B ielenberg u n d  D r . W . H ausw a ld  (S . 53/58) —  

D ie  F l i e B a r b e i t  ( im  Bergbau), von  Prof. (K a r l) K egel 

(S . 77/92). 3  B  =
Steinkohle. M . D o lch : Z u r  K e n n t n i s  d e r  Gas- 

b e s t a n d t e i l e  d e r  K o h le n  de s  O s t r a u e r  K o h le n -  

y o r k o m m e n s .*  Menge u n d  Zusam m ensetzung der 

Destillationsgase verschiedener P roben des gleichen Vor- 

lcommens. B eziehung zw ischen geologischem A lte r  u nd  

Gasgehalt sowie H e izw ert u n d  spezifischem G ew icht. 

[Z. Oberschles. H titte nm . V . 65 (1926) N r. 8, S. 510/6.] 

N eum ann : N e u e  U n t e r s u c h u n g e n  i ib e r  d ie

L a g e r u n g  v o n  K o h le .*  Oxydationsversuche m it 

K oh le n , un te r V erw endung von  Sauerstoff u n d  L u ft  

bei yerschiedenen Tem peraturen . Uebersichtliche Zu- 

sam m enfassung der bisherigen K enntn isse  der Z e rse t-  

z u n g  u nd  S e lb s t e n t z i i n d u n g  von  K oh le . Leitsatze 

fiir  d ie K oh len lagerung . [W arm e 49 (1926) N r. 36, 

S. 642/4.]
D . J .  W . K reu len : G e w ic h t s v e r a n d e r u n g  d e r  

K o h le  b e i  l a n g s a m e r  O x y d a t i o n  b e i  n i e d r ig e n  

T e m p e r a t u r e n .*  Untersuchungsergebnisse iiber den 

G ew ichtsverlust von K oh le  durch  W asserabscheidung 

u n d  iiber weitere G ew ichtsanderungen info lge O xydation . 

[Fue l 5 (1926) N r. 8, S. 345/6.]

R . K a ttw in k e l: D ie  P r u f u n g  v o n  K o k s k o h le

u n d  ih r e  B e w e r tu n g .*  P ru fung  der K oh le  nach dem 

B o c h u m e r  Yerfahren , dem  V erfahren von  B a u e r ,  

C a m p r e d o n  u nd  M e u r ic e . Abgeandertes V erfahren 

v o n  Meurice u n d  dazu  bendtig te A ppa ra tu r . Priifungs- 

ergebnisse an  yerschiedenen K oh len . [Fuel 5 (1926) 

N r. 8 , S. 347/55.]
W . Petrascheck: D ie  S t e i n k o h le n  d e r  A lp e n .  

(D e u t s c h - o s te r r e ic h is c h e s  u n d  i t a l i e n i s c h e s  G e 

b ie t . ) *  Aufsch luB arbe iten  u n d  dereń Ergebnisse. Ver- 

doppe lung  der Yorkriegserzeugung. A bsatz igke it u n d  

geringe M ach tigke it der Lager s ind  die U rsache des k le inen 

In h a lte s  der w eitverbre ite ten, S te inkoh len fiih renden 

Sch ich ten. [Z. Oberschles. H u tte n m . Y . 65 (1926) N r. 8 , 

S. 516/25 ; N r. 9, S. 593/605.]

Erdol. S. M . W o inow : D ie  N a p h t h a i n d u s t r i e  

d e r  S. S. S. R . im  J a h r e  1 9 2 4 /2 5  u n d  ih r e  A us-  

s i c h t e n  f i i r  1 9 2 5 /2 6 . A n  I la n d  zah lre icher um- 

fassender Z ah len ta fe ln  werden E rzeugung , Ausbaumóg- 

lichke it, B ohrungen , M ark tlage  usw. besprochen. [G órn i 

J .  101 (1925) N r . 10, S. 882/9.]

fluB der A bk iih lu ngsa rt au f die mechanische Beschaffen- 

he it u n d  chem ische Zusam m ensetzung , insbesondere den 

Schwefelgehalt des Kokses. [Ber. K okereiaussch. N r. 24; 

yg l. G liick au f 62 (1926) N r. 35, S. 1128/32.]

G us tay  B odm er: U e b e r  d a s  K o h le n s a u r e -

K o h le n o x y  d- G le i c h g e w ic h t  u n d  d ie  R e a k t io n s -  

f a h i g k e i t  y e r k o k t e r  B r e n n s t o f f e .  G rund lagen . 

Uebersicht iiber friihere A rbe iten . G leichgew ichtswerte 

nach  A ngaben  yerschiedener Forscher. VersuehsmaBige 

B estim m ung  des Kohlensaure-Kohlenoxyd-Gleichgew ich- 

tes. Arbeitsweise u n d  V ersuchse inrichtung. Versuchs- 

ergebnisse. R eak tionsfah igke it yerkokter B rennstoffe. 

V ersuchsanordnung u n d  -ergebnisse. [Monats-Bull. 

Schweiz. V. Gas W asserfachm . 6 (1926) N r. 6 , S. 181/6;

N r. 7, S. 198/212; N r. 8 , S. 239/45.]

E . H . S chm id t: G a s r e g e lu n g  im  K o k e r e i-

b e t r ie b .*  B etriebsiiberw achung durch  K a lo rim e te r u nd  

Gasmengenmesser bei der H udso n  Y a lley  Coke & P ro 

ducts Corp ., Troy, N . Y . V orte ile  u n d  Betriebsergebnisse. 

[Iron  Trade Rev . 79 (1926) N r . 8 , S. 441/4.]

H . J .  Rose: A u s w a h l  y o n  K o h le  z u r  K o k s-  

e r z e u g u n g .*  Physika lische u n d  chem ische Kenn- 

zeichen vo n  K oh le  zur H erste llung  von  Hochofen- u nd  

GieBereikoks sowie auch  v o n  K oks zur Wassergaserzeu- 

CTung in  K oksófen m it  N ebenerzeugnisgew innung. [B last 

Furnace 14 (1926) N r. 8 , S. 344/ 9 ; N r. 9, S. 390/5 u. 409.] 

B e r ic h t e  d e r  G e s e l l s c h a f t  f i i r  K o h le n t e c h -  

n ik .  H rsg . y on  der Gesellschaft fiir  K oh le n techn ik  

m . b. H ., D o rtm und- E y ing . H a lle  a. d . S .: W ilh e lm  

K nap p . 8 °. [Bd. 1] H . 7. (M it A bb .) 1926. (S . 457— 544).

—  B d . 2, H . 1. (M it A bb .) 1926. (68 S.) —  Aus dem 

In h a lt  (H . 7): Versuche iiber die V e r b r e n n l i c h k e i t  

u n d  F e s t i g k e i t  v o n  H i i t t e n k o k s  in  gróBeren Kór- 

nungen , von  Prof. F . Hausser u nd  Obering.

R . Bestehorn (S . 457/88) -  D ie  U rsachen der Sehw er-  

e n t z i i n d l i c h k e i t  v o n  t r o c k e n g e ló s c h t e m  K o k s ,  

von  D r . W . Melzer (S . 489/98). S B  —

Schwelerei. W . R . C hapm an : D a s  Parr-\ er-

f a h r e n  z u r  T ie f  t e m p e r a t u r y e r k o k u n g  de r  

K o h le .*  T ie ftem peratu ryerkokung  yon  K oh le  nach 

yoraufgegangener V orw arm ung . A n lage , E in r ic h tun g  

u n d  Ergebnisse be im  A rbe iten  nach  dem  P a r r  -Verfahren. 

[Fuel 5 (1926) N r. 8 , S. 355/61.]
A. T hau: K r i t i s c h e  B e t r a c h t u n g e n  i ib e r  d ie  

n e u e r e n  B r a u n k o h le n  - S c h w e lo f e n  - B a u a r t e n .  

Spiilgasschwelyerfahren von  H a n i. Dam pfschw elo fen 

von R am d o h r . K ana lo fen  des S ynd ika ts  fiir  Gasfor- 

schung. Dachschwelofen nach  D raw ę. Rolle-O fen m it 

A banderungen  von H ud le r  u nd  S im on is . B iittner-Kohle- 

trockner. Schwelofen v o n  Streppel. Geissen, Sauerbrey 

u n d  B au a rt H u m b o ld t . E rórte rung  uber V erfahren  von 

L im be rg  u n d  L u rz i. [B raunkoh le  25 (1926) N r. 23,

S. 545/75.]
Nebenerzeugnisse. A. T hau : B e n z o lg e w in n u n g

u n d  - r e in ig u n g  m i t  H i l f e  v o n  K ie s e ls a u r e  - (■ e l 

u n d  a n d e r e n  A d s o r p t io n s s t o f f e n . *  Benzoladsorp- 

tionsan lage der S ilica  G e l C orpo ra tion  in  B a ltim ore . 

Betriebsweise u n d  -ergebnisse. [G liick au f 62 (1920) 

N r . 33, S. 1049/56.]

BrennstotTvergasung.

Gaserzeugerbetrieb. F. S. B lo o m : Abm essungen,

Betriebsweise u n d  -ergebnisse m it  D am pfstrah lgeb lase . 

Rege lung  der W asserdam pfzu fuhr bei V erw endung von 

Turbogebliisen. [Fuels a nd  Furnaces 4 (1926) N r. 4 , 

S. 451/2 u . 458.]
Wassergas und Mischgas. S tephan : K o h le n -

w a s s e r g a s e r z e u g u n g  im  G e n e r a t o r  u n d  ih r e  

Y e r w e n d u n g  i n  d e r  G a s y e r s o r g u n g .*  G rund lagen  

u n d  A us fiih rungsarten  von  A n lagen  zur Kohlenwasser- 

gaserzeugung. Geeignete K oh lensorten . Betriebsergeb

nisse. Betriebsergebnisse bei der E rzeugung  von  Stark- 

gas, M ischgas u n d  Kohlenwassergas. Anwendungsm óg- 

lic h ke it des le tzteren . E rórte rung . [Gas W asserfach 69 

(1926) N r . 25, S. 521/6 ; N r. 26, S. 546/9 .]

Verkoken und Verschwelen.

Koks und Kokereibetrieb. F r. M iille r: V e rg le i-  

c h e n d e  U n t e r s u c h u n g e n  v o n  t r o c k e n  u n d  

n a B  g e ló s c h t e m  K o k s .  Vorgange bei Lóschen . Ein-

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 117/20. —  E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.



30. September 1926. Zeitschriften- und  Biicherschau. Stahl und Eisen. 1337

Feuerfeste Stoffe.

Allgemeines. R  T. S tu li  und G. A . B o le : A u f-  

bereitung und Verwendungszweck des G eor-  

g ia - T o n e s .*  [B u li. B ur. M ines N r. 252 (1926).]

M . C . Booze: F e u e r f e s t e  S t e in e  f u r  d ie  Ver- 

w e n d u n g  im  S t a h lw e r k .  W a h l der Steinsorten 

naeh den jew eiligen m e ta llurg ischen Anforderungen. 

Sehamottesteine. E ro rte rung . [ Iron  Age 117 (19^61 

Nr. 25, S. 1788/9.]

Prufung und Untersuchung. M . C. Booze: D ie  

W ic h t i g k e i t  d e r  P r u f u n g  f e u e r f e s t e r  B a u s t o f f e  

(SchluB). W irk u n g  der Verschlaekung. W ert der yer

schiedenen V erschlackungspriifungen. V o lum enanderung 

feuerfester Baustoffe . [Fuels a nd  Furnaces4 (19^6) N r  4 
S. 425/30.]

O tto  B artsch : U e b e r  d ie  M e s s u n g  d e r  E rw e i-  

c h u n g s t e m p e r a t u r  f e u e r f e s t e r  B a u s t o f f e .*  E in 

fluB der Lage des P robekórpers zum  H e izrohr. Das 

W andern der H eizzone. Vorschlage zur E rz ie lung  ver- 

gleiohbarer Ergebnisse. E in fluB  des Schiefertones ais 

M agerungsm ittel. [Ber. D . K eram . Ges. 7 (1926) H e ft 3 
S. 121/30.]

O tto  Bartsch : F e h le r q u e l l e n  b e i d e r  B e s t im -  

m u n g  d e r  D r u c k e r w e ic h u n g s t e m p e r a t u r  f e u e r 

fe s te r  B a u s t o f f e .  V orbrennen der P riifkórper bei 

1450° zur Bese itigung der N achschw indung . E in fiih rung  

von N orm alkórpern  fu r  den Erw eichungsversuch. Tem- 

peraturmessung nach  Steger-Endell. [Sprechsaal 59 

(1926) S. 311/3; nach  Chem . Z en tra lb l. 97 (1926) N r. 9 
S. 1326.]

Eigenschaften. W il l i  M . C ohn: U e b e r  s p e z i f is c h e  

W a r m e n  u n d  W a r m e t o n u n g e n  v o n  T o n e n  u sw . 

D ie A ngaben v o n  M ac Gee iiber die A u snu tzun g  kerami- 

scher Oefen werden bezweifelt. [Ber. D . K eram . Ges 7 

(1926) H e ft 3, S. 149/55.]

H . L . W a tson : E in ig e  E ig e n s c h a f t e n  ge-

s c h m o lz e n e n  Q u a r z e s  u n d  a n d e r e r  K ie s e l-  

s a u r e fo r m e n .*  Vergleich der vorliegenden p h ys ik a li

schen D a ten . [ J . A m . Ceram . Soc. 9 (1926) N r. 8 S 

511/34.]

Saure Steine. W idem ann : B e i t r a g  z u m  S t u d i u m  

de r  S i l i k a s t e in e .  Franzósische Steine den Auslands- 

erzeugnissen gle ichw ertig . [Ceram iąue 29 (1926) S. 

165/71; nach Chem . Z en tra lb l. 97 (1926) N r. 8, S. 1173.]

Sonstiges. H . Spurrie r: Z a h i g k e i t  p l a s t i s c h e r  

S to f fe .*  P la s t iz ita t des T o ne sv o m A lu m in iu m h y d ro x y d-  

gehalt abhang ig . E in fluB  der eingeschlossenen L u ft  au f 

die B riich igkeit. Im  V ak u u m  entgaster T on zeigt hohere 

P lastiz ita t, geringe N e igung  zu m  Verziehen, A b sp litte rn , 

Brechen. [J. A m . Ceram . Soc. 9 (1926) N r. 8, S. 535/40.]

R obert W a lke r : N e u e  O f e n a u s k le id u n g . *  Aus- 

k leidung eines ro tierenden Ofens, bestehend aus einer 

M ischung von  gem ah lenen feuerfesten S te inen u n d  

H y tem pit. D ie  au fgestam pfte  Masse is t durch  Anker- 

nagel m it dem  Gehause ve rbunden . [ Iron  Age 118 (1926) 

Nr. 7, S. 420.]

H ans P oh l, Geschaftsfiihrer der M ittel- u nd  Ost- 

deutschen Treuhand-Gesellschaft Feuerfest m . b. H ., 

Breslau: K u r z f r i s t i g e  S e l b s t k o s t e n e r m i t t l u n g ,

v e r b u n d e n  m i t  s t a n d i g e r  B e t r i e b s k o n t r o l l e  in  

F a b r i k e n  k e r a m is c h e r  E r z e u g n is s e  u n d  in  

G r u b e n b e t r ie b e n .  B e r lin : Yerlag  der Tonindustrie- 

Zeitung 1926. ( I X ,  112 S.) 8°. Geb. 7,50 R.-JC. -  B S

Schlacken.

Allgem eines. B . B og itch : U e b e r  d a s  G r a n u -  

l ie r e n  v o n  S c h la c k e n  u n d  M e t a l l e n .  E in fluB  

yerschiedener U m stande , w ie V iskosita t, Warmeleit- 

fahigkeit, T em peratur u n d  Z e itdauer au f das Granu- 

lieren. Versuchsergebnisse. [Rev. Met. 23 (1926) N r. 8,
S. 443/5.]

Kuppe lo fensch lacken . H . H . Shepherd : P r u f u n g  

und chemische Z u s a m m e n s e t z u n g  v o n  K u p p e l-  

o fe n s c h la c k e .  V orte ile  be im  A rbe iten  m it  einer gu ten 

Kuppelofenschlacke. Analysenverfahren . D ie  Probe- 

nahme von K uppe lo fensch lacke . Ana lysengang . B e 

ric h tig un g  zu  Seite 99 u n d  162. [Foundry  Trade J .  34 

(1926) N r. 519, S. 99 /100 ; N r . 521, S. 141/2; N r. 522, 

S. 161/2; N r . 524, S. 196.]

Feuerungen.
Allgemeines. J a h r b u c h  d e r  B r e n n k r a f t t e c h -  

n is c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  E . V . B d . 6, 1925. (M it 

30 A b b .) H a lle  a. d. S . : W ilh e lm  K n a p p  1926. (73 S.) 

8°. 4 R .-M .  —- E n th a lt  neben dem  B e rich t iiber den 

,, Geschaft lichen  T e ił“  der H au p tv e rs am m lu ng  der 

B rennkrafttechn ischen  Gesellschaft vom  1. M arz 1926 

den ausfuhr lichen W o r t la u t  der fo lgenden beiden bei 

jener Gelegenheit gehaltenen Vortrage nebst den sich 

an  sie anschlieBenden E rórte rungen : 1. D ie  B r e n n s t a u b -  

f e u e r u n g ,  ih re  technische E n tw ick lu ng , Anwendungs- 

m óg lichke iten  u n d  w irtschaftliche  B edeu tung  nach  dem  

Stande A n fang  1926, von  D ire k to r  H e lb ig , B e r lin  

(S . 9/50). 2. D ie  m e c h a n is c h e  F e u e r u n g  f i i r

D a m p fk e s s e l ,  von  D irek to r  E . B aur ich te r, B er lin  

(S. 51/73). = B  =

W . T rinks, Professor of M echan ica l Eng ineering , 

Carnegie In s t itu te  of Technology: I n d u s t r i a l  F u r-  

n a c e s . V ol. 1. (W ith  283 fig .) 2nd  ed. N ew  Y o r k : J o h n  

W ile y  & Sons —  L ondon : C h apm an  & H a ll ,  L td ., 1926. 

(V I, 352 p .) 8°. Geb. 22 S  6 d. 5  B E

A . Loschge: F o r t s c h r i t t e  u n d  A u f g a b e n  im  

F e u e r u n g s -  u n d  K e s s e lb a u .*  Rostfeuerung : Wan- 

derroste yon  groBer B reite. L u ftv o rw a rm u n g  bis 300 0 

und  dariiber. Anw endung wassergekiih lter W andę . Ver- 

ringerung der Herdverluste . K oh lenstaub feuerung : Weit- 

gehende E rh óh u n g  der Feuerraum le is tung . D ra llb renner. 

A usriis tung  der W andę  m it  W asserk iih lung  u n d  Strah- 

lungsiiberh itzer. Kessel: E in he iten  bis zu  2000 m 2.

N u tzen  hoher L u ftvo rw arm ung . S trahlungskessel. B e 

hand lung  einiger theoretischer F ragen . Gas- u n d  F lam m - 

s trah lung . E in fluB  der Lange des Rauchgasweges u n d  

der R o h rte ilu n g  a u f W arm e iibe rtragung . W asserum lauf. 

[Arch. W arm ew irtsch . 7 (1926) N r. 8, S. 218/26.]

J .  H . N issen: R o s t e  u n d  F e u e r u n g e n  i n  

A m e r ik a .*  [Arch. W arm ew irtsch . 7 (1926) N r  9 
S. 266/8.] ' ’

Kohlenstaubfeuerung. S t a t i s t i k  u b e r  K o h le n -  

s t a u b f e u e r u n g e n .  [Arch. W arm ew irtsch . 7 (1926) 
N r. 8, S. 239/40.]

V  e r d o p p e lu n g  d e r  K e s s e l l e i s t u n g  d u r c h  

U m b a u  d e r  K o h le n s t a u b f e u e r u n g . *  Erhóhunn- 

der L e is tung  durch  A n o rd nu ng  v o n  W asserk iih lung  im  

M auerwerk, v o n  S trah lungs iibe rh itze rn  u n d  Z u fu h r  vor- 

gewarm ter S ekundarlu ft. A us fiih r liche  Beschre ibung der 

Anlage. [Power 64 (1926) N r . 2 , S. 40 /4 .]

V  er w e n  d u n g s  m o g l i  c h k e i t  y o n  K o h l e n s t a u b 

f e u e r u n g  im  G ie B e r e ib e t r ie b e .*  A nw endung  fiir  

Tiegel- u nd  F lam m ó fen , G liih- u nd  T rockenófen. 

[Foundry T rade J .  34 (1926) N r. 517, S. 43 .]

J .  H aack : D ie  G le ie h s t r o m - G le i c h d r u c k -  

K a m m e r  f i i r  K o h le n s t a u b f e u e r u n g e n . *  Beschrei

bung  der A no rdnung . Brennstoff- u n d  L u ft f i ih ru n g  

sowie T em peratu rverlau f im  V erbrennungsraum . K a m 

m ern m it  K iih lro s t u n d  Zusatzd iise . E ro rte rung  [G liick  

a u f 62 (1926) N r. 34, S. 1085/92.]

L . P . S idney : A n w e n d u n g  v o n  K o h l e n s t a u b 

f e u e r u n g  b e i m e t a l l u r g i s c h e n  O e fe n .*  A llge 

meines. N ach te ile  der b isherigen B aua rten . Anforde- 

rungen an  eine K oh lenstaub feuerung . Beschre ibung u n d  

Betriebsweise des K oh lenstaubbrenners , B a u a r t B u e l l .  

A nw endungsm óg lichke it u n d  K os ten . [M etal I n d  29 
(1926) N r. 10, S. 215/20.]

Gasfeuerung. W . H . F itc h : A n w e n d u n g  d e r  Re-  

k u p e r a t i v f e u e r u n g  b e i W a r m ó f e n  m i t  w e c h se l-  

s e i t ig e r  B e h e iz u n g .*  Gasweg. P la tzbeda rf u n d  

B au a r t des Rekupera tors . Zug-, Druck- u n d  Temperatur- 

verhaltnisse . [Fuels a nd  Furnaces 4 (1926) N r. 4 , S .457/ 8. ] 

Roste. B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  m i t  d e m  n e u e n  

T u r b in e n r o s t .  (V g l. A rch . W arm ew irtsch . 6 [1925]

S. 299/301.) Zuschriftenw echsel zw ischen H o h m e i s t e r  

u n d  der Deu tschen  Turbinen-Feuerungsgesellschaft. 

[Arch. W arm ew irtsch . 7 (1926) N r . 9, S. 264/5 .]

Zeilschri/tenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 117/20. —  E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Ouelle.
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Feuerungstechnische Untersuchungen. E be l: A n-  

h e iz y e r s u c h e  a n  D a m p fk e s s e l f e u e r u n g e n .*  An- 

heizversuche a n  Kesse lanlagen verschiedener B aua rt 

un ter B eobach tung  der W arm everte ilung  vo n  B eg inn  

der D am p flie fe rung  bis zum  B eharrungszustand . Er- 

rechnung der A bk iih lye rlus te  u n d  h ierdurch  be- 

d ing ter K oh lenm ehrverbrauch . A usw ertung  der E rgeb

nisse. [Arch. W arm ew irtseh . 7 (1926) N r. 8, S. 229/37.]

Warm- und G luhofen.

Allgemeines. A . Barberis : O f e n  z u m  G l i i h e n  

v o n  B a n d e is e n  u n d  D r a h t . *  [St. u . E . 46 (1926) 

N r. 32, S. 1092/3.]
Flammofen. A. J .  S m ith : E i n s a t z h a r t e n  i n  

g a s g e f e u e r t e n  O e fe n .*  A nw endung  der Regeneratiy- 

feuerung be im  E in sa tzharten . Vorteile der Gasbeheizung. 

B rennsto ffbedarf. [Forg. S tam p . H ea t Treat. 12 (1926) 

N r. 8, S. 289/90.]
E i n s a t z h a r t e n  u n d  B r e n n s t o f f k o s t e n . *  Re- 

generatiyofen der D ay is  Furnace Com p. m it  e inem  Gas- 

verbraueh von  rd . 0,3 n i ; je kg E in sa tz . [M etal In d . 29 

(1926) N r. 8 , S. 178/9.]
StoB- und Rollófen. M . Laffargue: B e t r a c h t u n g e n  

i ib e r  B lo c k s t o B ó f e n .*  B e im  B au  u n d  B etrieb von  

B lookstoBófen zu  beaohtende G rundsatze . [W arm e 49 

(1926) N r. 34, S. 610/1.]

Warmewirtschaft,

Allgemeines. M ax Sch lipkóte r, ®r.=3ncj., Gelsen

k irchen: W a r m e w i r t s c h a f t  im  E is e n h u t t e n w e s e n .  

M it  55 A bb . u . 16 Zah len ta f. D resden u n d  Le ipzig : 

Theodor S te inkop ff 1926. ( V I I I ,  119 S.) 8°. 7 R .- J t ,

geb. 8,20 R .- J6. (W arm elehre  u n d  W arm ew irtscha ft in  

E inze ldarste llungen . H rsg. v o n  Geh. H o fr a t ^  Prof.

H . P fiitzner. B d . 3.) “  B  *■
N ie d e r s c h r i f t  d e r  3. T a g u n g  [der] W a rm e -  

s t e l le  d e r  K a l k i n d u s t r i e  am  11. Dez. 1925 in  B erlin . 

(M it A bb .) B e r lin  (W  62, K ie lganstr. 2): K a lkver lag ,

G . m . b. H ., 1926. (99 S.) 8°. 5 R .-Jl. —  A us dem  

In h a lt :  W a r m e w i r t s c h a f t ,  v o n  Prof. Eberle , R ek to r 

der Technischen H ochschule  D a rm s tad t u n d  Le iter der 

H aup ts te lle  fiir  W arm ew irtscha ft; K a l k b r e n n e n  m it 

K oh lensto ff, Ton D irek to r (A . B .) H e lb ig ; A b w & rm e -  

y e r w e r t u n g ,  von  ®i^l.*^ng. Laaser. •• B ••
H ans E lvers: W i r t s c h a f t l i c h e s  Z u s a m m e n -

a r b e i t e n  y o n  G as-  u n d  E l e k t r i z i t a t s w e r k e n .  

E inw ande  gegen die W ir tscha ftlichke it u n d  ZweckmaBig- 

ke it des Zusam m enarbeitens von  Gas- u n d  E le k tr iz ita ts 

werken au f der G rund lage  Verkoken u n d  Vergasung des 

Kokses n ic h t s tichha ltig . D ie  Verschwelung der K oh le  

is t dagegen unw irtscha ftlich  u n d  n ich t zweckent- 

sprechend. [Arch. W arm ew irtseh . 7 (1926) N r. 9, 

S. 262/4.]
Sonstiges. J o h n  G . A . R h o d in : K a n n  d ie  V er- 

b r e n n u n g s  w a r m e  d e r  K o h le  u n m i t t e l b a r  i n  

e le k t r i s c h e  E n e r g ie  u m g e w a n d e l t  w e r d e n ?  

E in iges iiber die M og lichke it, durch  ionisierte Gase 

A kkum u la to ren  au fzu laden . [Eng. 142 (1926) N r. 3680, 

S. 80/1.]

Krafterzeugung und -verteilung.

Allgemeines. M arkus B ru tzkus , Ingen ieu r: T h e o r ie  

d e r  B r e n n k r a f t m a s c h i n e n  u n d  d e r e ń  B r e n n 

s t o f f e  v o m  S t a n d p u n k t e  d e r  c h e m is c h e n  

G le i c h g e w ic h t s le h r e .  M it  11 in  den Text gedr. A bb . 

H a lle  a. d. S .: W ilh e lm  K n a p p  1926. (2 B I., 62 S.) 8°. 

3,80 R .-Jl- —  D er Verfasser geht davon  aus, daB die 

Theorie der V erbrennungskraftm aseh inen ungeniigend 

ausgeb ilde t sei, insofern, ais m a n  sich dabei hauptsach- 

Jich der re inen T herm odynam ik  zugewendet u n d  die 

theoretische Chem ie yernachlass igt habe, obw ohl sie 

geeignet gewesen ware, die Frage zu  bean tw orten , welche 

B ed ingungen  geschaffen werden m uB ten , um  den Ver- 

brennungsvorgang in  der yerfiigbaren hóchst geringen 

Ze it v o n  e tw a 0,04 Sekunden ganz lich  u n d  am  yorteil- 

ha ftesten  zu  yo llz iehen , u n d  wie diese B ed ingungen  den

w ichtigs ten techn ischen B rennsto ffen anzupassen seien. 

D iese F ragen  yersucht er in  seiner Sehrift yom  S ta n d 

p unk te  der theoretischen Chem ie aus zu  beantw orten.
S  B S

H . H . D ow : D i p h e n y lo x y d - D a m p f k r a f t a n -

la g e n .*  V orbed ingungen fiir  die E rre ichung  eines giinstig- 

sten W irkungsgrades bei W asserdam pf. Verw endung von 

D ipheny lo xy d  ais Triebstoff. Vorteile gegeniiber W asser

d am p f u n d  Quecksilber. [Mech. Engg . 48 (1926) N r. 8,

S. 815/8.]
Kraftwerke. H erm an n  Bossę: U m b a u  u n d  B e 

t r i e b  e in e s  D a m p f k r a f t w e r k e s  n a c h  n e u e r e n  

G e s ie h t s p u n k t e n . *  Verbesserung der W asserreinigung. 

VergróBerung des Feuerraum es. A usnu tzung  der Strah- 

lungswarm e. Bese itigung des Spannungsab fa lls  im  

U eberh itzer u n d  in  den R o hrle itungen . [Arch. Warme- 

w irtsch. 7 (1926) N r. 9, S. 247/54.]

Dampfkessel. S. W . M ille r : D ie  A b m e s s u n g  

v o n  D a m p fk e s s e lb ó d e n .*  V erform ung  a n  yollen 

Boden u n d  M ann lochboden  bei yerschiedenem D ruck . 

Spannungsyerte ilung  im  Boden . Bei M annlochboden 

starkę V erform ung  a n  der M annlochkrem pe. N o tw end ig 

ke it, bei der A bnahm e  die Fo rm anderung  un ter yer

schiedenem D ru ck  zu  messen. [Mech. Engg . 48 (1926) 

N r. 8 , S. 845/6.]
B e s t im m u n g e n  i ib e r  A n le g u n g  u n d  B e t r ie b  

d e r  D a m p fk e s s e l .  E r l. v o n  H . Jaeger, W irk i. Geh. 

Oberregierungsrat u nd  vortr . R a t  im  PreuB. M in is terium  

fiir  H an d e l u n d  Gewerbe. N eu  bearb. von  D r . ju r .

O. U lr ichs , M in is te r ia lra t im  PreuB. M in is te rium  fiir 

H ande l u n d  Gewerbe. 5. A u f l. B e r lin : C arl H eym anns 

Verlag  1926. ( X I ,  458 S.) 8°. Geb. 16 R .- J t . (D ie  iiber- 

w achungsp flich tigen  A n lagen  in  PreuBen. B d . 2.) —  D em  

augenb lick lichen  S tande  der Gesetzgebung, Recht- 

sprechung u n d  V erw a ltung  angepafite Neuausgabe der 

bew ahrten E rlau terungsschrift. N och  n ich t beriick- 

sieh tig t s ind  die z. Z t. yom  Deutschen Dampfkesselaus- 

schuB bearbeiteten, in  K u rze  erscheinenden „W erkstoff- 

u n d  B auvorschriften  fiir  L anddam p fkesse l" , die im  Auf- 

trage des genannten Ausschusses von  einem  Unteraus- 

schuB besonders e rlau te rt w erden sollen. S  B S
R . B au m a n n : L a u g e n k o n z e n t r a t i o n e n  i n  Ver- 

b i n d u n g e n  v o n  K e s s e lb le c h e n .*  B e i einwand- 

freien N ah te n  keine E rh o h u n g  der K on zen tra t io n  yon  

N a tron lauge  bzw . le ich tlós lichen Sa lzen ; dies t r if f t  nur 

bei u nd ich ten  N ah te n  m it  erheb lichem  S pa lt zu. E r 

órte rung  iiber die Frage der kaustischen Spród igke it und  

den K onzen tra tionsausg le ich  zw ischen N ie tn ah t u nd  

K esse linha lt. D ie  Festste llungen beziehen sich aller

dings nu r au f n iedrigen  D ru c k  (1,5 a t). [Arch. Warme- 

w irtsch. 7 (1926) N r. 9, S. 255/60.]

P h il ip p  O ppenhe im er: U e b e r  d a s  E in w a l z e n  

y o n  R o h r e n  i n  K e s s e lw a n d e .  U n te rsuchung  des 

W alzvorganges be im  E inw a lzen . Zusam m ensetzung  der 

H a ftk ra ft . [Z. Bayer. Rev.-V . 30 (1926) N r. 14, S. 167/71; 

N r. 15, S. 188/91.]
Eggen: D a m p f k e s s e l i i b e r w a c h u n g  i n  O e s te r-  

r e ic h  u n d  d e r  T s c h e o h o s lo w a k e i .  [Arch. Warme- 

w irtsch . 7 (1926) N r. 9, S. 269/70.]

Speisewasserreinigung und -entolung. Sheppard  T. 

Pow ell: S p e is e w a s s e r r e in ig u n g .*  N a tiir lic h e  W asser 

u n d  ihre V erunre in igungen . R e in ig u ng  durch  Nieder- 

schlagen u n d  K oagu lie ren . A n o rd nu ng  v o n  kontinuier- 

lich  oder zeitweise arbe itenden K larbecken . B auarten . 

W e rt der W asserre in igung. [Power 64 (1926) N r . 1, 

S. 12 /5 ; N r. 2, S. 59/62.1

yon  Bezo ld: E le k t r o - O s m o s e ,  e in  n e u e s  W as-  

s e r r e in ig u n g s y e r f a h r e n .*  G rund lage  der Elektro- 

Osmose. S trom bedarf u n d  Le is tung . P rak tische  E rgeb 

nisse. [Brennst. W arm ew irtseh . 8 (1926) N r . 15, S. 242/5.] 

Speisewasservorwarmer. W . G . N oack : V e r f a h r e n  

d e r  A n z a p f d a m p f - V o r w a r m u n g .*  A n zap fu ng  der 

H au p ttu rb in e n . A nw endung  besonderer Vorwarm tur- 

b inen . A nzap fdam p f-V orw arm ung  in  V e rb indung  m it 

Ekonom isern , Abhitzekesseln u n d  Speichern. [Z. V. d . I .  

70 (1926) N r. 30, S. 1004/10.]

Z e it s c h r if t e n v e r z e ic h n is  nebst Abkiirzungen s ie h e  S. 117/20. —  E in  * bedeu tet: Abbildungen in  d e r Q u e lle .
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Dampfturbinen. M . K nó r le in : N e u z e i t l i c h e

D a m p f t u r b i n e n  de s  In -  u n d  A u s la n d e s .*  Bis- 

herige Wege des D am p ftu rb ine nbaues . Gegenwartige 

M itte l zur E rro ichung  des besten W irkungsgrades. A us 

fuhrungen der einze lnen F irm en . H ochdruckausfiih-  

rungen. Erzeugnisse des Auslandes. Deutsche und 

amerikanische G roBkraftwerke. [W arm e 49 (1926)

Nr. 34, S. 597/604.]

Diesel- und sonstige Oelmaschinen. M. Gercke: E in -  

fa c h  u n d  d o p p e l t  w i r k e n d e  V ie r t a k t -  u n d  

Z w e i t a k t - D ie s e lm o t o r e n  a is  G r o B k r a f  tm a s c h i-  

n e n *  E n tw ick lu ng  des D ieselm otors zur GroBkraft- 

maschine. A u fte ilu n g  der Le is tungen au f die verschie- 

denen A rbe itsverfahren. R aum bed arf. W ir tsch a ftlic h 

keit. Zusam m enfassung. Zukunftsaussich ten . E le k 

trizitatswerke. [Z. V . d. I .  70 (1926) N r. 32, S. 1062/9.] 

A lfred  B iich i: E r z e u g u n g  y o n  S p i t z e n -  u n d  

E r s a t z k r a f t  f i i r  U e b e r la n d -  u n d  B a h n k r a f t -  

w erke .*  Energ ieverbrauch . Energ ieąue llen . P ort 

le itung der Energ ie . E in f lu B  der Gebrauchsdauer. N ach 

weis der W ir tsch a ftlich k e it u n d  der betriebstechnischen 

Vorteile der D ieselm aschine ais Spitzen- u n d  Reserve- 

kraftmaschine. [Z. V. d. I .  70 (1926) N r. 32, S. 1053/61.] 

Sonstige elektrische Einrichtungen. N . S. Japo lsky  

und S. A . Press: E r z e u g u n g  u n d  V e r w e n d u n g  v o n  

W e c h s e ls t r ó m e n  v e r s c h ie d e n e r  F r e ą u e n z .  Fre- 

ąuenzum form er u n d  Schm iedeham m er. [Engg. 122 (1926) 

Nr. 3156, S. 31 /3 ; N r. 3158, S. 99/100; N r. 3160, 

S. 159/60.]

F . H ille b rand : D a s  Y e r h a l t e n  v o n  E in a n k e r -  

u m f o r m e r n b e iH o c h s p a n n u n g s n e t z - K u r z s c h lu s -  

sen .* V erha lten  bei drei- u n d  e inphasigen Kurzschlussen. 

MaBnahmen zum  Schu tz  der U m form er u n d  die Ver 

ringerung der S torungen . [E lektriz ita tsw irtsch . 25 (1926) 

Nr. 414, S. 326/31 ; A-E-G-M itt. (1926) N r. 9, S. 322/6.] 

A . E . D an z : D ie  b e d ie n u n g s lo s e  G le ic h r ic h -  

ter- u n d  E in a n k e r u m f o r m e r a n l a g e  S t . L e g ie r  

der C h e m in s  de  fe r  e le c t r i q u e s  V e v e y s a n s .*  

[B-B-C-Mitt. 13 (1926) N r . 8, S. 193/201.]

Kugel- und Walzenlager. M . G oh lke : E i n  n e u e s  

W a lz la g e r .*  R o llen lage r m it  tonnen fórm iger Gestalt. 

Erhohte T rag fah igke it u n d  gróBere B ruchfestigke it. 

[Masch.-B. 5 (1926) N r. 17, S. 794/6.]

Allgemeine Arbeitsmaschinen.

Trennvorrichtungen. G la t t e r  S c h n i t t  b e i  Sche- 

re n  m i t  b e w e g l ic h e m  U n te r m e s s e r .*  Beschrei

bung mehrerer Scherenbauarten  m it  schneidendem  

Untermesser, ruhendem  u n d  beweglichem  A n tr ie b  und  

festem R o llt is ch . [ Iro n  T rade R ev . 79 (1926) N r. 5,

S. 255/7.]

Materialbewegung.

Allgemeines. R . H. Rogers: L o s u n g  d e r  T ra n s-  

p o r t f r a g e n  b e i  d e r  G e n e r a l  E l e c t r i c  C o m p a n y .*  

Behebung der du rch  GróBe u n d  M ann ig fa ltig ke it der zu  

befórdernden Erzeugnisse en tstehenden Schw ierigkeiten. 

[Ind. M anagem ent 72 (1926) N r . 2, S. 125/31.]

George Frederick  Z im m er: E n g l i s c h e  H e b e -  u n d  

F ó r d e r m i t t e l . *  [ In d . M anagem ent 72 (1926) N r. 2 ,
S. 120/4.]

Hebezeuge und Krane. H . A u m u n d , ©. I).,

ordentl. Professor a. d . Techn. H ochschu le  B erlin : H ebe-  

u n d  F ó r d e r a n la g e n .  E in  L eh rbuch  fiir  S tudierende 

und Ingenieure . 2 ., verm . A u f l. B d . 2 : A n o rd nu ng  u nd  

Verwendung fiir  Sonderzwecke. M it  306 A bb . im  Text. 

Berlin: Ju liu s  Springer 1926. ( X V I I I ,  480 S.) 4°. 

Geb. 42 R ,-M . S  B S
Fórder- und Verladeanlagen. E dw ard  J .  Tournier: 

D ie  L ó s u n g  d e r  F r a g e  d e r  K o h le n -  u n d  A s c h e n -  

b e fó r d e r u n g .*  Beschre ibung v o n  Transporteinrich- 

tungen in  groBen u n d  k le inen  K ra f t  werken. [ Ind . M anage

ment 72 (1926) N r. 2 , S. 77/87.]

Sonstiges. E d w ard  J .  T ourn ie r: F o r t s c h r i t t  in  

de r B e f ó r d e r u n g  t r o c k e n e r  S t o f f e  d u r c h  e in e n  

L u f t s t r o m .*  [ In d . M anagem en t 72 (1926) N r. 2 ,
S. 132/40.]

Werkseinrichtungen.

Raueh- und Staubbeseitigung. V o ig t: U e b e r  d e n  

S t a n d  de s  E l e k t r o f i l t e r b a u e s  i n  B r a u n k o h le n -  

B r ik e t t f a b r i k e n . *  A llgem eines iiber E lek tro de n , 

Iso la to ren  u n d  B r iid en fuh rung . A n fo rde rung  a n  e in  

E lek tro filte r . Ueberschlagsgefahr u n d  Sieherheitsein- 

r ich tungen . Betriebsergebnisse. Y e rha ltn is  von  Trocken- 

zu N aB filte rn . [B raunkoh le  25 (1926) N r. 20, S. 435/64.]

R obe rt M eldau , ®r.«Qtig. : D e r  I n d u s t r i e s t a u b ,  

W esen u n d  B ekam p fung . M it  158 A b b . u n d  14 Taf. 

B erlin  (N W  7): V.-D.-I.-Verlag, G . m . b. H ., 1926. 

(V I, 301 S .) 8°. Geb. 14,50 R ,-M . =  B =

Werksbeschreibungen.
S c h w e d is c h e  H i i t t e n w e r k s -  u n d  G r u b e n a n -  

la g e n .*  Beschreibung der W erksan lagen der G ra n g e s -  

b e r g - O x e ló s u n d ,  A .-G ., der U d d e h o lm s ,  A .-G ., der 

S t o r a  K o p p a r b e r g s  B e r g s la g s ,  A .-G ., der N o fo r s - , 

S a n d v ik - ,  F o r s b a c k a -  u n d  H e l l e f o r s - S t a h l  w e r k e ,  

d e r  B o fo rs -  u n d  S t r ó m s n a s - E is e n w e r k e  sowie der 

G ó t a v e r k e n ,  A .-G. [ Iron  Coal Trades R ev . 113 (1926) 
N r. 3052, S. 304/13.]

Roheisenerzeugung.

Hochofenbetrieb. A . F a n b u lo w : D a s  E r s c h m e l-  

z e n  v o n  F e r r o - M a n g a n  m i t  H o l z k o h le  i n  d e n  

H o c h o f e n  des  N a d e s h d in s k e r  H i i t t e n w e r k e s  im  

B e r g r e v ie r  v o n  B o g o s s lo w s k .*  B eschre ibung ein- 

gehender Versuche, die a n  den gróB ten der un tersuch ten  

Oefen von 16 bis 30 t  Tagesleistung — Durchschn itts-  

le istung sonst 8 t/2 4  st — die R ekord le is tung  f iir  das 

U ralgebiet m it  22,5 t/24  st im  M ona tsm itte l erreichten. 

[Bote der M eta llindustr ie  4 (1924) N r . 4 /6, S. 137/42.]

Conrad Z ix : W i c h t i g e  G e s i c h t s p u n k t e  b e im  

a l t e n  u n d  n e u z e i t l i c h e n  H o c h o f e n b e t r i e b .  Be 

trach tungen  iiber das g iinstigste  O fenpro fil. E in f lu B  

g leichbleibender W indm enge  au f die G le ichm aB igke it 

des Hochofenbetriebes. Gasverte ilung  u n d  R e d u k tio n s 

zeiten. K ritische  Bew ertung deutscher u n d  a m e r ik a- 

nischer Betriebsergebnisse. (S t. u . E . 46 (1926) N r  31 
S. 1049/52.] i ■ >

Geblasewind. A lb . F auconn ie r: D ie  V e r w e n d u n g  

m in e r a l is c h e r  A d s o r p t i o n s m i t t e l  i n  d e r  I n d u 

s t r ie .*  H erste llung  von  S i l i k a - G e l  u n d  dessen Ver- 

wendung zur W in d tro ckn u ng , zu r R a ff in a t io n  v o n  P e tro 

leum  u n d  bei der H erste llung  von  Kontakt-Schwefel- 

saure. [Techn. m od . 18 (1926) N r. 16, S. 493/6.]

Gichtgasreinigung und -verwertung. E le k t r i s c h e  

H o c h o f e n g a s r e in ig u n g .  A rbeitsweise u n d  B e triebs

ergebnisse einer C o t t r e l l- A n la g e  m it  vorgeschaltetem  

W ascher, B a u a r t E rn s t, zu r R e in ig u ng  u n d  E n ttee rung  

von G e n e r a t o r g a s  bei der M in n e s o t a  S t e e l  C o m 

p a n y ,  D u lu th . [Eng. 141 (1926) N r. 3673, S. 588.]

Eisen- und StahlgieOerei.

Allgemeines. G ie f ie r e i- H a n d b u c h .  H rsg . vom  

Verein Deutscher EisengieBereien — G ieBere iverband in  

Dusseldorf. M it  78 T ex tabb . u n d  100 Z ah len ta f. 2 . A u f l. 

M unchen u n d  B erlin : R .  O ldenboure  1926 ( X I I  413 S i 

8°. Geb. 18 R ,-M . B  Ś

Metallurgisches. H . H . H o p k in s : S c h r o t t z u s a t z  

im  H o c h o f e n  a is  F e h le r u r s a c h e  f i i r  s c h le c h t e  

G u B s t i jc k e  ? Sch ro ttzusa tz  u n d  oxydische E inschliisse . 

E in fluB  der F o rm  von  GuBstiicken u n d  der A no rd nung  

von  E ing iissen u n d  Ste igern a u f H oh lraum -  u n d  

L u nk e rb ild u ng . S ch ro ttzusa tz  b le ib t in  den m e isten 

F a lle n  ohne E in fluB . [Foundry  T rade J .  34 (1926) N r. 522,
S. 164.]

Gattieren. F . P in o ff, 2)ipI.»Q;ng.: D ie  w i r t s c h a f t 

l i c h e  G a t t i e r u n g  v o n  G ie B e r e i- R o h e is e n  im  

K u p o lo f e n .  B er lin  [-Schoneberg, K a ise r - Friedrich- 

StraBe 6, Selbstverlag] 1926. (30 S .) 8°. 5  B S
Modelle, Kernkasten und Lehren. H . N . T u tt le : 

R i c h t l i n i e n  f i i r  d a s  Z u r i c h t e n  v o n  M o d e l le n .*  

R ic h te n  der A bguB p la tte  u n d  d azu  benótig te  W erkzeuge .

Zeitschriftenverzeichni8 nebst Abkurzungen siehe S . 117/20. —  E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.
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Verschalen der M ode llp la tte . W enden  der Modelle, Y o r 

teile der F o rm p la tte . Bolzen- u n d  Loehverfahren. 

A rbeits iiberw achung . [Foundry 54 (1926) N r. U ,

S. 438/41; N r. 12, S. 479/82.]
Formerei und Formmaschinen. E in g u s s e .*  Bei- 

spiele zur zweckmaBigen A nordnung  von E ing iissen zur 

Verm inderung des Ausschusses. [Foundry  Trade J .  34 

(1926) N r . 522, S. 162/3.]
D ie  V e r w e n d u n g  v o n  m e t a l l i s c h e n  D a u e r-  

f o r m e n  f i i r  d e n  E is e n f o r m g u f i .  Schw ierigkeiten bei 

der Herste llung. Chemischo Zusam m ensetzung und  

Festigkeitseigenschaften. [Ponderie m od. 20 (1926)

N r. 4, S. 85/7.]

Trocknen. Borissow: W a r m e t e c h n is c h e  U n t e r 

s u c h u n g  d e r  K e r n t r o c k e n a n la g e  d e r  F i r m a  C a r l  

S c h e n k t  D a r m s t a d t ,  M a s c h in e n f a b r ik  u n d  E is e n -  

g ie f ie r e i ,  G . m . b. H .*  U ntersuchung einer K e rn 

trockenanlage bei yerschiedenen Feuerungsarten u n d  Be- 

triebsweisen auf die W arm eausnu tzung . Abkiihlungsver- 

suche, W arm eb ilanzen , W irkungsgrade. Kerntrocken- 

yorgange. [GicC. 13 (1926) N r. 35, S. 650/62.]

M . Sch lipkóte r: D ie  W a r m e t e c h n ik  e in e s  K e rn -  

t r o c k e n o fe n s .*  Yersuche zur giinst.igsten E inste llung  

des W arm egefalles zw ischen Heizgasen u n d  Trockengut. 

[Giefi. 13 (1926) N r. 35, S. 648/50.]

W erner Schu ltze : U e b e r  d ie  T r o c k n u n g  v o n  

G u B fo r m e 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  

d e r  z u la s s ig e n  H o c h s t t e m p e r a t u r . *  Yersuche zur 

E rm itt lu n g  der U m stande , die fiir  die bauliche A usb ildung  

der T rockenvorrich tungen m afigebend sind . Beriick- 

sichtigung hoher A n fangstem peratur, eines hohen Sat- 

tigungsgrades der A b lu ft  u n d  anderer E infliisse. [GieB. 13

(1926) N r . 35, S. 634/47.]

E ugen  Som m er: D ie  W a r m e w i r t s c h a f t  b e i

F o r m e n t r o c k e n v o r r i c h t u n g e n  i n  d e n  G ie B e 

r e ie n .*  W  arm eb ilanzen fiir  T rockeneinrichtungen u nd  

Untersuchung der die W arm e  w irtschaftlichke it beein- 

flussenden U m stande . [GieB. 13 (1926) N r. 35, S. 628/34.] 

A . W agner u n d  A . K och : D ie  W a r m e w i r t s c h a f t  

d e r  F o r m - T r o c k e n - V o r r ic h t u n g e n  in  d e n  G ie B e 

r e ie n .*  P lanm aB ige  Untersuchungen iiber den Vorgang 

des Trocknens von Form en in  Trockenófen u n d  anderen 

T rockenyorrichtungen bei yerschiedenen Betriebsyerhalt- 

nissen. W arm etechnische R ich tlin ie n  fiir  B au  u n d  Betrieb 

von  Form troekenyorrich tungen . Schrifttum snachw cis .

[GieB. 13 (1926) N r. 35, S. 609/28.]

Schmelzen. S. A . D am ow : E in s c h m e lz e n  v o n  

R o h e is e n  im  K u p p e l ó f e n  m i t  H o lz k o h le .  Es w ird  

iiber Betriebsergebnisse berichtet, u n d  diese werden m it 

den A ngaben im  B uch  von K nabbe  „D as  Giefiereiwesen“ 

kritisch  yerglichen. [Bote der M eta llindustrie  4 (1924) 

N r. 1/3, S. 102/9.]

J .  F . F r a n c is :  W in d m e n g e n m e s s u n g  a m

K u p p e l ó f e n  d u r c h  P i t o t - R o h r .  Beschreibung der 

M eBeinrichtung u n d  -anordnungen. Vorteile der Ueber

w achung . [Metal In d . 29 (1926) N r. 11, S. 247/8.]

GieBen. Jo h . M ehrtens, berat. Ingen ieur, B erlin : 

E n t n a h m e  u n d  V e r g ie B e n  de s  G u B e is e n s . [Berlin: 

Selbstverlag des Verfassers 1926.] (1 B I.) 31 X  48 cm . 

(M erkb la tte r fiir  den G ieBereibetrieb. N r. 2.) S  B 5  

ZentrifugalguB. D ie  H e r s t e l l u n g  v o n  S c h le u -  

d e r g u B r o h r e n .  Beschreibung der GieBereianlage der 

A m e r ic a n  C a s t  I r o n  P ip ę  C o m p a n y .  R ohsto ffe  u nd  

E in r ic h tu n g  zur H erste llung von SchleuderguBrohren. 

A n forderungen a n  den yerwendeten Sand. B earbe itung  

der R ohre  u n d  ihre P riifung  auf Fehler. [Foundry  

Trade J .  34 (1926) N r. 517, S. 45/52.]

Sonstiges. L . Scharlibbe : R i i c k s i c h t n a h m e  b e i 

d e r  K o n s t r u k t i o n  y o n  G u B s t i ic k e n  a u f  d ie  H er-  

s t e l l u n g s m d g l i c h k e i t e n . *  Beispiele f iir  die An- 

passung der K on s tru k tio n  an  die E igenart der Form- 

techn ik . Ye rm inderung  der Ausschufigefahr u nd  Lunker- 

b ild u ng . V erb illigung  der Herstellungskosten. [GieB.- 

Zg . 23 (1926) N r. 15, S. 407/10; N r. 16, S. 449/51.]

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S.

Stahierzeugung.

Allgemeines. A . W . u nd  H . B rearley: B ló c k e  u n d  

K o k i l l e n .  Deutsche B earbe itung  yon 

R ap a tz . M it 64 A b b . B er lin : Ju liu s  Springer 1926.

(2 B I., 142 S.) 8°. Geb. 13,50 R ,-M . “  B  5
Metallurgisches. A nd rew M cC ance : R e a k t i o n e n  

im  b a s is c h e n  S ie m e n s - M a r t in - O fe n .*  Physikalisch- 

chem ische U m setzungen im  Siemens-M artin-Ofen. Des- 

oxyda tion  des Bades durch  M angan  u n d  S iliz iu m  bei yer

schiedenen Tem peraturen . R e d u k tio n  von  M angan  aus 

der Schlacke. E in fluB  des K oh lensto ffs auf das Gleich- 

gew icht. E n tfe rnung  des Phosphors. E rorterung . [Iron 

Coal Trades R ev . 113 (1926) N r. 3049, S. 201/2; N r. 3050,

S. 229/30.]

Direkte Stahierzeugung. N e u e s  V e r f a h r e n  z u r  

d i r e k t e n  S t a h ie r z e u g u n g .*  D as von  Assar Grón- 

w a ll yorgeschlagene V erfahren besteht darin , daB in  einem  

elektrischen Schachtofen oder in  einem  gedeckten elek

trischen O fen durch  seitliche Oeffnungen m it  H ilfe  einer 

schneckenartigen V orrich tung  ein Gem isch von Schlich- 

erz u n d  Fe inkoh le  e inge fuhrt w ird . E in  O fen dieser Bau- 

a r t soli sieh in  J a p a n  fu r  die E rzeugung  von  Ferro- 

m angan  im  B au  befinden. [ In dus tr it id n ing en  Norden 

(1926) S. 258/9.]

Siemens-Martin-Verfahren. K . G . T ru b in : V o m  

A u f k o h le n  b e im  S ie m e n s - M a r t in - V e r f a h r e n .  K r i 

tische Besprechung der yerschiedenen Aufkohlungsver- 

fahren. [Bote der M eta llindustr ie  4 (1924) N r. 4/6, 

S. 5/32.]
G . I .  Schach-Paron janz: D a s  S ie m e n s - M a r t in -  

V e r f a h r e n .  Untersuchungen zur E rm itt lu n g  der Gro Be 

des Roheisenzusatzes. [Bote der M eta llindustr ie  4 (1924) 

N r. 4/6, S. 67/72.]

Elektrostahl. B . S. B arsk i: B e t r i e b  d e s  e le k 

t r i s c h e n  O fe n s  m i t  d r e h b a r e m  L ic h t b o g e n  n a c h

G . E . E w r e in o w  u n d  S. I .  T e ln o w .*  Beschreibung 

u n d  Versuchsergebnisse eines solchen Ofens. [Bote der 

M eta llindustr ie  4 (1924) N r. 7/9, S. 48/53.]

Sonderstahle. Peter E y e rm an n : Y e r b e s s e r u n g  

d e s  E d e l s t a h lb e t r ie b e s  d u r c h  V e r w e n d u n g  ab- 

g e d r e h t e r  V ie r k a n t b l ó c k e . *  G runde  ftir  die Yer- 

drangung  u n d  W ieidereinfiihrung des V ierkantb lockes in  

der E de ls tah lindustr ie . Beschreibung einer Yierkant- 

b lockdrehbank . Betriebsergebnisse. [St. u . E . 46 (1926) 

N r. 32, S. 1083/4.]

Jo h n  A . Coyle: D ie  H e r s t e l l u n g  v o n  hoch-  

w e r t ig e m  S t a h l .  X I I I . *  Arbeitsweise zur Herstellung 

kaltgezogener S t a b e  u n d  D r a h t e .  Verschiedene Ver- 

wendungszwecke. [Iron Trade R ev . 79 (1926) N r. 3, 

S. 137/9.]

Verarbeitung des Stahles.

Walzwerkszubehór. A lbe rt N o ll:  N e u e r u n g e n

a n  K i i h l b e t t e n  in  F e in e is e n w a lz w e r k e n .*  Ame- 

rikan ische G es ich tspunkte  weitestgehender Leute- 

ersparnis. Yere in fachung der Rohsto ffbew egung . Mecha

nische K iih lb e tte n  an  FeinstraBen u n d  N achte ile  der bis 

herigen B aua rten : U nterbrechungen der Auslaufrinne. 

M iB verhaltn is zw ischen Nutz- u n d  bewegter Last, 

m angelnde Rege lung der Schn ittlangen  bei W a lzen  von 

M ehrfachadern, ungeordnete Uebergahe der W alzstabe  

vom  K iih lb e tt  au f den A b fuh rro llgang  u n d  Behinderung 

der Scherenle istung. Behebung dieser U ebelstande durch 

T rennung yon  Aushebebewegung u n d  Querbewegung des 

K iih lbe tte s . U n te rte ilung  des Auflau fro llganges in  voll- 

stańd ig  getrennten A u flau fr in nen . S tabgruppenb ildung . 

A b trageyorrich tung  m it  Zw ischenlager. K on s truk tive  

A usfiih rungen . E in fluB  der N euerungen au f die Selbst- 

kosten. [St. u . E . 46 (1926) N r. 32, S. 1077/83.]

Feineisenwalzwerke. E . C . B arringer: E r h o h t e  

L e is t u n g  e in e s  S t r e i f e n w a lz w e r k s .*  Kontinuier- 

1 iche StraBe der Acme Steel Co. m it  14 400 - m m  - 

Geriisten. W alzgeschw ind igke it 490 m /m in . Leistung 

der StraBe 150 000 t  jah r lich . A us fiih r liche  Beschreibung 

der An lage. [Iron Trade R ev . 79 (1926) N r. 2, S. 71/5.]

17/20. —  E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.
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Schmieden. H ans  B runs : V e r b r a u c h s v e r s u c h e  

a n  S c h m ie d e h a m m e r n .*  W e itere Versuche m it  einem 

N iederdruck lu ftham m er in  A n lehnung  an  fruhere Ver- 

suohe an  D a m p fh a m m e m  m it  Dam pf- oder Luftbe tr ieb . 

F iir L u ftham m e r geringere Schm iedezeiten und  Ver- 

brauchsmengen auch  dann , wenn dem  m it  L u f t  be- 

triebenen D am p fham m er yon  6 b is 8 a tu  au f 2 bis 3 a tu  

gedrosselte T re ib lu ft zugefiih rt w ird . H ie rdurch  w ird  die 

Umsteilung von Schm ieden au f N iederd ruck iu ft er- 

leichtert. [Masch.-B. 5 (1926) N r. 16, S. 737/40.]

H ans B runs : E n e r g i e w i r t s c h a f t  i n  H a m m e r -  

s c h m ie d e n .*  [St. u . E . 46 (1926) N r. 32, S. 1087/90.] 

H arry  B rearley: E in f l u B  d e r  T e m p e r a t u r  b e im  

S c h m ie d e n .*  B estim m ung  der g iinstigsten Verfor- 

m ungstem peratur in  A bhang igke it v om  Kohlenstoff- 

gphalt. Eehler u n d  ihre U rsachen be im  Schm ieden. 

[Forg. S tam p . H ea t T reat. 12 (1926) N r. 8, S. 290/2 

und  295.]

S c h m ie d e -  u n d  B ie g e g e s e n k e .*  H erste llung 

rechtw inkliger B iegungen . E rh itze n  des Arbeitsstiickes, 

M ittel zur Y e rh iitung  seitlicher Verschiebungen. B iege

gesenke m it  K lem m vorr ic h tung . Gesenke fiir  Eimer- 

henkel. W arm eau fw and . [Werkst.-Techn. 20 (1926) 

Nr. 13, S. 424/7.]

Sonstiges. C. L . M an te ll: E r f o lg r e i c h e  A u s b e u t e  

a n  C h lo r z in n  d u r c h  E n t z i n n e n  d e s  S c h r o t t s .  

Besprechung einzelner Verfahren u n d  der chemischen 

Grundlagen. K os ten  der C h lo ren tz innung . [Chem. Met. 

Engg. 33 (1926) N r . 8, S. 477/8.]

Weiterverarbeitung und Verfeinerung.

Kleineisenzeug. G r o B v e r b r a u c h  v o n  S t a h l  i n  

k le in e n  A b m e s s u n g e n .  Spielzeuge. [Iron Trade 

Rev. 79 (1926) N r. 5, S. 254 u . 262.]

Kaltwalzen. C. B . H u s to n : K a l t w a l z e n . *  Arbeits- 

verfahren fiir  S tre if en walzwerke. A n tr ie b , insbesondere 

Vorziige des e lektrischen A ntriebes bei Einzel- u nd  

Tandem anordnung . [ Iron  T rade R ev . 79 (1926) N r. 5, 

S. 251/3.]

Ziehen. P . K ru m m e : N e u z e i t l i c h e  D r a h t z i ig e .*  

Geschichthche E n tw ick lu ng  der D rah tz iige . A n tr ieb  neu- 

zeitlicher Z iehbanke . K ra ftb e d a rf u n d  Le is tung . Einzel- 

vorrichtung. M ehrfachziehm aschinen fiir  D rah te  unter

1 m m  (J). [Monatshefte fiir  den K a ltw a lze r , L fg . 8 (1926).] 

Federn. Joseph  K aye  W o o d : A n f o r d e r u n g e n  u n d  

K o n t r o l le  m e c h a n is c h e r  F e d e r n .*  Zusammen- 

stellung von L ieferungsvorschriften , Analysen , zulassigen 

MaBabweichungen, P riifungsvorschriften , B earbe itung  

fiir schwere u n d  le ichte E isenbahn- u n d  A u tom ob ilfedern . 

[Mech. E ngg . 48 (1926) N r. 8, S. 808/14.]

Sonstiges. B ie g e n  v o n  K o n s t r u k t i o n s s t a h l . *  

Biegearbeiten au f der R ic h tp la tte . B iegen yon U-Eisen. 

Gesenk fiir  die zweite B iegung . B iegen von  Wagendach- 

teilen fiir  E isenbahnen . H andb iegevorrich tungen . Warm- 

und K altb iegen . [Werkst.-Techn. 20 (1926) N r. 13, 

S. 427/9.]

M. W . von B ernew itz : A n f e r t i g u n g  v o n  S ta h l-  

s c h a u fe ln .*  [ Iron Age 118 (1926) N r. 5, S . 273/4.]

W armebehandlung von Eisen und Stahl.

Allgemeines. P . K ru m m e : D ie  W a r m b e h a n d l u n g  

v o n  E is e n -  u n d  S t a h l d r a h t e n . *  [M onatshefte fu r  

den K a ltw a lzer, L fg . 9 (1926).]

Zementieren. J .  H ebe rt: W i r t s c h a f t l i c h e s  Ze- 

m e n t ie r e n .  P r a k t i s c h e  E r g e b n is s e  b e i  p la n -  

m a B ig e n  Z e m e n t a t i o n s v e r s u c h e n . *  Verschiedene 

Zem entationsm itte l, ih re  W irk u n g  u n d  Zusam m ensetzung . 

Zem entationsversuche m it  H o lzkoh le  un te r  Zusatz  ver- 

schiedener Salze. [Techn. m od . 18 (1926) N r. 16, 

S. 481/91.]

E . H . Schulz u n d  F . H a r tm a n n : D e c k s c h ic h t e n  

f i ir  S t a h l  b e i  d e r  E i n s a t z h a r t u n g .  [St. u . E . 46 

(1926) N r. 31, S. 1054/5.]

EinfluB auf die Eigenschaften. J .  T ran tim  ju n .:  

E in f lu B  d e r  W a r m e b e h a n d l u n g  a u f  N ic k e l-  

s ta n le . Untersuchungsergebnisse iiber die E igenschaften

gewalzten E lektro-N ickelstah ls nach  dem  H a r te n  u n d  

Z iehen bei yerschiedenen T em peraturen . [Forg. S tam p . 

H ea t Treat. 12 (1926) N r . 8, S. 293/4.]

Sehneiden und SchweiGen.

Allgemeines. S. I .  L a v ro ff: G e g e n w a r t i g e r

S t a n d  d e r  L ic h t b o g e n - S c h w e iB u n g  i n  U . S . S. R . 

[SchmelzschweiBung 5 (1926) H e ft 8, S. 112/5.]

O tto  M ies: V e r s u c h e  i ib e r  d ie  T r a g f a h ig k e i t  

z u s a m m e n g e s c h w e iB t e r  T r a g e r .*  U nte rsuchung  der 

D urchb iegung  der Trager u n d  des Yerha ltens der SchweiB- 

n ah t . [SchmelzschweiBung 5 (1926) N r . 8, S. 107/12.] 

SchmelzschweiBen. A chenbach : D ie  S c h w e iB -

w e r k z e u g e  f i i r  B r e n n o l  i n  d e r  I n d u s t r i e . *  [Schmelz- 

schweifiung 5 (1926) N r. 8, S. 116/8.]

P . S ch im pke : A u t o g e n e s  u n d  e le k t r i s c h e s

S c h w e iB e n  v o n  G u B e is e n .*  H eu tiger S ta n d  der 

SchweiBeinrichtungen. A llgem eines iiber die GuBeisen- 

SchweiBung. Autogene u n d  elektrische Kalt-  u n d  W a rm 

schweiBung yon  GuBeisen m it  SchweiBbeispielen. G iite  

der Schw eiBnaht, Le is tungen , K osten . [St. u . E . 46 

(1926) N r. 34, S. 1141/8.]

Oberflachenbehandlung und Rostschutz.

Verzinken. Y e r w e n d u n g  y o n  E l e k t r o l y t - Z i n k  

b e im  V e r z in k e n .  H a ltb a rk e it des Ueberzuges info lge  

der hoheren R e in h e it besser. Arbeitsweise zur E rzeugung  

e inwandfre ier Ueberziige. [ Iron  Age 118 (1926) N r . 7, 

S. 418/9.]

Verzinnen. P o r e n b i l d u n g  b e i W e iB b le c h .  Vor- 

schlage zur V erm e idung der durch  W asserstoffentw ick- 

lung  zu  erk larenden E rsche inung . Schwaches A nw arm en  

yor dem  E in b r in g en  in  das Z innbad . [M itt. M a te ria lp r iif ., 

Neue Fo lgę (1926) N r. 3, S. 58.]

Beizen. J .  E . H ansen  u n d  G. S. L indsey : F i i r  d a s  

B e iz e n  v o n  E is e n b le c h e n  w ic h t ig e  F a k t o r e n . *  

E in  G eha lt des Bades an  Ferrosu lfa t verlangsam t den 

Saureangriff. M ischung  a lte r Be iz lósung m it  frischer ist 

zu yerm eiden. F e C l2 im  H C l- B ad  beschleunigt den  Beiz- 

yorgang. M it  der T em peratur n im m t die Beizgeschwindig- 

ke it zu. F risch  gegliihtes B e izgu t h a t e inen 250 bis 400 %  

hoheren Beizverlust ais ungegliihtes. V erw endung von  

Monelkafigen. [ J . A m . Ceram . Soc. 9 (1926) N r. 8, 

S. 481/92.]

Sonstiges. A. Y . B lo m : Z u r  M o r p h o lo g ie  d e r  

P ig m e n te .  [Korrosion u. M eta llschutz 2 (1926) N r . 6, 

S. 158/64; N r. 7, S. 190/2.]

E . W a lldow  u n d  C. Benedicks: D e r  E in f l u B

h a r t e r ,  a u f  e in e  M e t a l l f l a c h ę  a u f g e b la s e n e r  

K o r p e r c h e n  a u f  d ie s e .*  Versuche m it  e inem  zu  

diesem Zweck gebauten A p p a ra t. A is  A u fb la sem a te ria l 

wurde E isenoxyd  u n d  Q uarz yerwendet. E s besteh t 

keine Aussich t, daB das V erfahren ais E rsa tz  f i ir  das 

Re lie fpo lieren in  Frage kom m en  d iirfte . [ Je rn k . A n n . 110 

(1926) H e ft 7, S. 311/9.]

Jam es A . A upperle : S c h u t z i ib e r z i i g e  f i i r

M e t a l le .*  (Forts.) Sherardisieren. Schoopsches Spritz- 

yerfahren. Kaloris ieren. D as  Parker-Verfahren un ter 

Verw endung von  E isenphosph id  ais S chu tzsch ich t. 

Physikalische E igenschaften  w erden n ic h t bee in trach tig t. 

Anw endungsgeb iet. S chu tz  du rch  Asbest u n d  A sp h a lt . 

M enniganstriche bzw . E isenosydanstr ich . [B last Fur- 

nace 14 (1926) N r. 7, S. 322 /5 ; N r. 8, S. 341/3 u . 357.] 

Jacob i: M a s c h in e l le s  E n t r o s t e n ,  A n s t r e i 

c h e n  u n d  M e t a l l i s i e r e n  v o n  e is e r n e n  A p p a r a t e n  

u n d  E i s e n k o n s t r u k t i o n e n . *  [K orrosion u. M e ta ll

schutz 2 (1926) N r. 7 /8 , S. 193/5.]

Metalle und Legierungen.

Lagermetalle. R . T. R o lfe : L a g e r m e t a l l e .  [J. 

In s t. M etals 35 (1926) N r . 1, S. 439/40 .]

Sonstiges. C o lin  J .  Sm ithe lls , M . C., D . Sc., 

M em ber of th e  Research S ta ff  of th e  G enera l E lec tr ic  

Co., L td .:  T u n g s t e n .  A  treatise on its  m e ta llu rgy ,

properties a n d  app lica tions . (W ith  156 fig .) L o nd o n  

(W . C. 2, 11 H e n r ie tta  S treet): C h ap m an  & H a ll, L td ., 

1926. ( V I I I ,  167 p .) 8°. Geb. 21 S. =  B S

Zeitschriftenuerzeichnis nebst Ablcurzungen siehe S. 117/20. —  E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.
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Ferrolegierungen.

Allgemeines. A. Sw izin : E r z e u g u n g  v o n  80pro-  

z e n t ig e m  F e r r o - M a n g a n  u n d  d e s s e n  A u s fu h r -  

m ó g l i c h k e i t .  Der Yerfasser weist im  H in b lic k  au f 

R uB lands iiberragende S te llung  au f dem  Ferro-Mangan- 

M ark t vor dem  K riege —  m it 130 000 t  A usfuhr vor 

In d ie n  (80 000 t)  u n d  B rasilien  (10 000 t )  —  au f die 

B edeutung dieser Frage h in  u nd  untersucht eingehend die 

technischen u nd  w issenschaftlichen M óg lichke iten  hierzu. 

[Bote der M eta llindustr ie  4 (1924) N r. 7 /9 , S. 7/18.]

F riedrich  K órbe r: S i l ie id e  des  E is e n s .*  [Z.

E lektrochem . 32 (1926) N r. 8, S. 371/8.]

Eigenschaften des Eisens und ihre Prufung.

Allgemeines. Jo h n  A. M athews: D ie  a u g e n b l ic k -  

l ic h e  R i e h t u n g  b e i  d e r  A u s w a h l  v o n  t e c h n i 

s c h e n  S t o f f e n .  K r it ik  von  Lieferungsvorschriften. 

E rhoh te  Anforderungen an  W erksto ff u n d  Erzeuger. 

Legierte Stah le . [Mech. Engg . 48 (1926) N r. 8, S. 791/4.]

G . Sachs: W e r k s t o f f p r i i f u n g  u n d  W e r k s to f f -  

e ig e n s c h a f t e n .  Bem erkungen iiber die B edeutung  des 

Zugyersuches. Versuchsdurchfiihrung u n d  B edeutung 

der K ennzah len . D ie  K ennzah len  des Zugversuches. 

E rfassung der W erkstoffeigenschaften. L iefervorschriften 

und  W erkstoffeigenschaften. Gutebezeichnungen . Stoff- 

liche D urchdr ingung  der W erksto ffpriifung . [Z. V. d. I .  70 

(1926) N r. 35, S. 1167/9.]

Prufmaschinen. N . Saw ine: V e r g le ic h e n d e  E r 

g e b n is s e  v e r s c h ie d e n e r  P r i i f v e r f  a h r e n  z u r  

H a r t e b e s t im m u n g  a b g e s c h r e c k t e r  M e t a l le .*  Ver- 

g lichen werden die V erfahren von V ickcrs (D iam ant-  

E ind ruck ), Rockw ell, B aum an n  u n d  B rine ll. Yorzuge 

des Y ickersapparats. [Genie c iv il 89 (1926) N r  8, 

S. 159/61.]

ZerreiBbeanspruchung. W . K u n tze : Z u g v e r s u c h e  

m i t  g e k e r b t e n  P r o b e n .*  B ruchfestigke it n im m t m it  

abnehm endem  K erbque rschn itt besonders bei harten  

Stoffen linear zu. [M itt. M ateria lp riif., Neue Fo lgę (1926) 

N r. 3, S. 54/6.]

Hartę. K a n z i T am aru : D ie  H a r t ę  v e r s c h ie -

d e n e r  G e f i ig e  im  S t a h l . *  K ritischer C- bzw. Mn- 

G eha lt fiir  die B ild u ng  von A us ten it durch  Wasserab- 

schreckung. H a rtę  v o n  A us ten it bei verschiedenen 

Tem peraturen. B rine llharte  des M artensits 720. [Scient. 

Papers In s t. Phys. Chem . 5 (1926) N r. 67, S. 25/44.] 

Dauerbeanspruchung. F . C. Lea u nd  H . P . Budgen : 

K o m b in i e r t e  T o rs io n s -  u n d  D a u e r b ie g e v e r -  

s u c h e .*  Beschreibung der P rufm aschine. E ine  zusatz- 

liche Biege- oder Scherspannung beeinfluB t bis zu  einer 

gewissen H ohe  die Dauerfestigkeit n ich t. O berha lb  

dieser G renzen ist e in E in fluB  festzustellen, der yersuchs- 

m aBig nachgewiesen w ird . W eitere Yersuche an  spróden 

und  p lastischen S toffen lau fen  noch. [Engg. 122 (1926) 

N r. 3162, S. 242/5.]

Magnetische Eigenschaften. J .  R . A dam s u n d  F . E . 

Goeckler: E in ig e  F a k t o r e n ,  d ie  d ie  K o e r z i t i v -  

k r a f t  u n d  R e m a n e n z  v o n  M a g n e t s t a h l e n  be- 

e in f lu s s e n .*  E in fluB  der chem ischen Z usam m en

setzung, des Schmelzens, Gieflens, der Weiteryerarbei- 

tu n g  u n d  der W arm ebehand lung . E rórterung . [Trans. 

A m . Soc. Steel Treat. 10 (1926) N r. 2, S. 173/94 u. 213.] 

E . B . W edm ore : M a g n e t is c h e  E ig e n s c h a f t e n  

v o n  E i n k r i s t a l l e n  v o n  E is e n .  E rk la ru ng  fiir  die 

yerschiedenen S tu fen in  den M agnetisierungskurven von 

H o nda , K a y a  u n d  M asuyam a. [Naturę 118 (1926) 

S. 14; nach  Chem . Z en tra lb l. 97 (1926) N r . 8, S. 1180.] 

W ilh e lm  Vogel: D ie  m a g n e t i s c h e  A n fa n g s -

p e r m e a b i l i t a t . *  Zusam menfassender B ericht iiber 

M eBm ethoden, W erte  fiir  E isen u nd  Fe-Ni- (Permalloy-) 

Legierungen. Technische B edeutung . [Phys. Z . 27 (1926) 

N r. 16, S. 544/54.]

EinfluB von Beimengungen. F . F . M c ln to sh : E i n 

f lu B  d e s  P h o s p h o r s  a u f  d ie  D a u e r f e s t i g k e i t  

w e ic h e r  K o h le n s t o f f s t a h l e .  E rhóhung  der B ruch 

festigkeit u n d  der Dauerfestigkeit. Priifungsergebnisse. 

[M in. M eta llu rgy  7 (1926) N r . 236, S. 332/3.]

Sonderuntersuchungen. E . P ito is : U e b e r  d ie  F u n -  

k e n p r o b e .*  D ie  Funkenana lyse  vor a llem  m it  photo- 

graphischer R eg is tr ie rung  is t weitgehend anw endbar. 

Theorie der F unken . Typische Funkenb ilde r . [B u li. 

Techn. Veritas 8 (1926) N r. 8, S. 151/3.]

GuBeisen. J .  R . H yde : V e r b e s s e r u n g e n  i n  d e r  

G u B e is e n e r z e u g u n g  d u r c h  U e b e r w a c h u n g .  P la n 

maBige U eberw achung der E igenschaften  du rch  B eob 

ach tung  der yerschiedenen B etriebsbedingungen . B e 

schre ibung des g le ichzeitig  ais K onverter ausgebildeten 

K uppe lo fens. Im  E lek troo fen  erschmolzenes GuBeisen. 

Ergebnisse. E rórte rung . [Foundry  Trade J .  34 (1926) 

N r. 517, S. 53/6.]
M . R ude lo ff: S c h e r v e r s u c h e  z u r  B e u r t e i l u n g  

d e r  F e s t i g k e i t s e ig e n s c h a f t e n  v o n  G u B e is e n .*  

Yerfahren zur E rm itt lu n g  der E igenschaften  des Eisens 

an  Ste llen verschiedener D ickenabm essungen . Lochscher- 

versuche nach  S ip p .  —- P robem ate r ia l u n d  P robenahm e. 

V ersuchsausfiihrung u n d  -ergebnisse. [GieB. 13 (1926) 

N r. 33, S. 377/84; N r. 34, S. 594/8.]

A lex. L egrand : U e b e r  d ie  H a l t b a r k e i t  v o n

K o k i l l e n . *  Chem ische Zusam m ense tzung  u n d  B ru ch 

aussehen. E in fluB  v o n  Phosphor, M angan , S iliz ium , 

K oh lensto ff u n d  Schwefel au f die H a ltb a rk e it . Bruch- 

ursachen, R iB b ild u n g , H o h lraum e . Beanstandungen 

durch  den Verbraucher. [Fonderie m od . 20 (1926) N r. 8, 

S. 181/8.]
Le T hom as: B e i t r a g e  z u r  K e n n t n i s T d e r  E i 

g e n s c h a f t e n  u n d  d e r  H e r s t e l lu n g s w e is e  v o n  

h o c h w e r t ig e m  G u B . G e fiigeaufbau  des GuBeisens 

u n d  E igenschaften der einze lnen Bestandte ile . A rbe its

weise zur H erste llung  yon  PerlitguB . E in fluB  der Ab- 

k iih lungsgeschw ind igke it u n d  der chem ischen Zusam m en

setzung au f das Gefiige. E rórte rung . [Fonderie mod., 

Ass. techn . 20 (1926) N r. 8, S. 109/19.]

J .  E . H u rs t: B e i t r a g  z u m  W a c h s e n  de s  G u B 

e is e n s . Zusam m enhang  zw ischen dem  W achsen von 

GuBeisen u n d  seiner W arm e le itfah igke it. Bruchgefahr 

durch  W achsen der E la s tiz ita t u n d  B iegsam keit des GuB

eisens p roportiona l. E n tw ick lu ng  v o n  Fo rm e ln  zur Be

s tim m ung  der du rch  W achsen  auftre tenden  Bean- 

spruchungen . [Foundry  Trade J .  34 (1926) N r. 521, 

S. 137/8.]

D a s  V e r h a l t n i s  v o n  K o h l e n s t o f f  z u  S i l i 

z i u m  i n  G u B e is e n .*  [Buli. B r it . Cast Ir o n  Research 

Ass. (1926) N r. 13, S. 12/7.]

TemperguB. C hris tian  K lu ijtm a n s : U e b e r  d ie

F o r m  de s  K o h le n s t o f f s  im  S e h w a r z k e rn - T e m -  

p e r g u B .*  Gefiigeaufbau  vo n  Schwarzkern-TemperguB 

u n d  yerschiedene A usb ildungsarten  des d a r in  enthal- 

tenen Kohlensto ffs . [Foundry  Trade J .  34 (1926) N r . 521, 

S. 133/5.]

Werkzeugstahle. F . R a p a tz :  D ie  L e i s t u n g  v o n

S c h n e l l s t a h lm e s s e r n  u n d  i h r e  P r i i f u n g .*  U n te r

suchungen a n  Schnelldrehstahlmessern. E in fluB  der 

H arte tem pera tu r u n d  der A r t des H artens , des Anlassens, 

der Schn ittgeschw ind igke it u n d  der E igenschaften  des 

W erkstuckes au f die Schn ittdaue r. [St. u . E . 46 (1926) 

N r . 33, S. 1109/17.]

Sonstiges. H a l t b a r k e i t  d e r  Y e r b i n d u n g  z w i 

s c h e n  F la n s c h  u n d  R o h r .  E in fluB  der Priiftempera- 

tu r  bei einer n ich t beschriebenen Sonderverb indung . 

[M itt. M a te ria lp r iif ., Neue Fo lgę (1926) N r . 3, S. 57.]

Sonderstahle.

Dreistoffstahle. Jo h n  D . C u tte r: M o ly b d a n  a is  

L e g ie r u n g s e le m e n t .  M o-Stahl ausgezeichnet durch 

hohe E lastiz ita tsgrenze , E in schnurung , K erbzah igke it 

u n d  VerschleiBfestigkeit. [B last Furnace  14 (1926) 

N r. 8, S. 365/6.]

Rostfreie Stahle. C. E . M ac Q u igg : C h e m is c h e  

W i d e r s t a n d s f a h i g k e i t  v o n  C h r o m le g ie r u n g e n .*  

Verw endung von  C hrom stah len  in  der chem ischen I n 

dustrie . E in fluB  des Chrom s; R ic h t l in ie n  fiir  das Schwei

Ben v o n  Chrom legierungen . [ Iron  Age 118 (1926) N r . 7, 

S. 416/8.]

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 117/20. —  E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.
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G. T. E ll io t  u nd  G . B . W ille y : G e g e n  c h e m is c h e  

E in w ir k u n g  w id e r s t a n d s f a h i g e  S t a h le  u n t e r  

B e r i ic k s i c h t i g u n g  h o h e r  u n d  t i e f e r  T e m p e r a 

t u r e n .  [Metal In d . 29 (1926) N r. 5, S. 109/10- N r 6 
S. 134/5; N r. 7, S. 156.]

Werkzeugstahle. R obe rt K . B a rry : E in w i r k u n g  

der W a r m e b e h a n d l u n g  a u f  H a r t e  u n d  Z a h i g 

k e it  v o n  S c h n e l l d r e h s t a h le n . *  I n  E rm ange lung  

geeigneter P riifyerfahren  w ird  die G u te  v o n  Schne lldreh

stahlen nach H a rte  u nd  Z ah igke it beurte ilt. E in fluB  

der W arm ebehand lung  a u f yerschiedene Schnelldreh- 

stiihle. E ro rterung . [Trans. A m . Soc. Steel Treat 10 
(1926) N r. 2, S. 257/66.]

E rnst G iildner: D e r  h e u t i g e  S t a n d  d e r  H a r t-  

m e ta l le  u n d  i h r e  V e r w e n d u n g .*  Fortschritte  auf 

dem Gebiete der H artm eta llw erkzeuge , ih r  Anwendungs- 

bereich u nd  ihre Le is tungsfah igke it. W e ite re  Verwen- 

dungsmoglichkeiten. [Masch.-B. 5 (1926) H e ft 16 

S. 744/6.]

Baustahle. H . W . G ille t: D ie  Y e r w e n d u n g  v o n  

S i l i z i u m  a is  L e g ie r u n g s m i t t e l  f i i r  S t a h l .  Ver- 

gleichende U ntersuchungen \ von7hochsiliziertem  S tah l 

der Freund-A.-G. m i t , anderen S tah len  ahn licher Z u 

sammensetzung. Untersuchungsergebnisse des Bureau 

of S tandards. E in fluB  von  S iliz ium , M angan  u nd  N icke l 

auf die Festigkeitseigenschaften. Yerw endung  ais Bau- 

stahl. [Iron Age 118 (1926) N r . 8 , S. 481/2.]

Thomas H . W ickenden : K o n s t r u k t i o n  u n d

W e r k s t o f f  b e i  A u t o m o b i l e n . *  E rm iidungsbruche , 

Spannungen, Yerw endung  legierter S tah le  f iir  die yer

schiedenen Teile. [N ickel Steel, D a ta  a nd  A pp lica tions . 

Publ. by In te rn a t. N icke l Co., N r . 7.]

Metallographie.

Allgemeines. H . C. K ne rr : W a r m e b e h a n d l u n g  

u n d  M e t a l l o g r a p h ie  de s  S t a h le s .*  M angan  ais 

Legierungselement. V erw endung von  M anganstah len . 

[Forg. S tam p. H ea t Treat. 12 (1926) N r. 8, S. 275/9 
und 283.]

Apparate und Einrichtungen. W . J .  H . M o ll und

H. C. Burger: E i n  n e u e s  V a k u u m - T h e r m o e le m e n t .  

Herstellung eines d iinnen  K o n s t a n t a n - M a n g a n in -  

Elementes m it  geringer W a rm e k apaz ita t; g ib t fiir 

!0  f> cal/sek rd . 50 n V. [Rev. d ’O p t. 4 (1925) N r. 11,

S. 562/7; nach Phys. Ber. 7 (1926) H e ft 16, S. 1236/7.] 

P . Chevenard: E i n  n e u e s  D i l a t o m e t e r .  [Journ . 

de phys. et le R a d iu m  6 (1925) N r. 11, S. 112/4; nach 

Phys. Ber. 7 (1926) H e ft 17, S. 1323.]

A n ton  P om p  u n d  H ans  Schw e in itz : D e r  H e r b e r t-  

P e n d e lh a r t e p r i i f e r  u n d  s e in e  E ig n u n g  f i i r  d ie  

W e r k s t o f f p r i i f u n g .*  Beschre ibung u n d  H andh ab u ng  

des Priifers. K r it ik  der von  H e rbert yorgeschlagenen 

Begriffsbestimm ung. U nte rsuchung  der bei der Zeit- 

hartepriifung e intretenden Verform ung . A b le itu n g  einer 

Schw ingungsgleichung u nd  E rm it t lu n g  der Schwingungs- 

dauer. Zusam m enhange zw ischen Ze itharte  u nd  der 

Brinell- u nd  Shore-Harte. P ru fu n g  des Pendels auf 

praktische Anw endbarke it. U ntersuchung  der Zeit- und  

W inke lhartepriifung  u n d  der P ru fu ng  der Bearbeitbar- 

koit. B eurte ilung  des Pendels. Anw endungsgeb iete und  

praktische Beispiele. [M itt. K .-W .- Inst. E isenforsch. 8 

(1926) L fg . 4, S. 79/100; yg l. S t. u. E . 46 (1926) N r. 38,
S. 1295/7.]

Aetzmittel. A. M . P ortev in : S t r e i f u n g  in f o lg e  

B e a r b e i t u n g  o d e r  K o r r o s i o n  b e i  m ik r o s k o p i-  

s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n .  E i n  B e i t r a g  z u m  S t u 

d iu m  d e r  A e t z w ir k u n g  y e r s c h ie d e n e r  R e a g e n -  

z ie n .*  U ntersuchungen iiber die S tru k tu r  der K r a f t -  

w i r k u n g s l i n i e n .  E rorterung . [J. In s t. Metals 35 
(1926) N r. 1, S. 363/70.]

Physika lisch -chem ische Gleichgewichte. Tom. B arth  

und G u lb rand  L unde : B e i t r a g e  z u r  K e n n t n i s  d e r  

J l i s c h k r is t a l l e . *  Yoraussetzungen f iir  ihre B ildung .

_ onstitu tion , V o lum enverha ltn isse , G itte r  u nd  Farben . 

beispiele. [Z. phys. Chem . 122 (1926) 3 ./4 . H e ft,
S. 293/334.] v '

Grenet: B e m e r k u n g e n  i ib e r  d a s  E is e n -

N ic k e l- D ia g r a m m .  I r r e v e r s i b i l i t a t  d e r  k r i s t a l-  

l i n e n  U m w a n d lu n g e n .  S c h e in b a r e  G r e n z z u -  

s t a n d e  i n  k r i s t a l l i n e n  K o r p e r n . *  [Rev. M et. 23 

(1926) N r. 3, S. 143/54; N r. 7, S. 432.]

A nson  H ayes u n d  H . U . W ake fie ld : K o h l e n s t o f f 

g e h a l t  d e s  P e r l i t s  i n  E is e n - K o h le n s t o f f- L e -  

g ie r u n g e n  m i t  1 %  S i.*  Lage des P e r litp unk te s  bei

0,669 %  C. I n  der E ro rte rung  w ird  d arau f hingew iesen, 

daB dieses Ergebnis au f yerschiedenen A n nah m en  beruh t, 

dereń R ich tig k e it zw eife lhaft ist. [Trans. A m . Soc. 

Steel Treat. 10 (1926) N r. 2 , S. 214/32.]

H en ry  S. R aw don , Peter H id n e r t  u n d  W . A . T ucke r: 

D ie  E in w i r k u n g e n  v o n  W a s s e r s t o f f  a u f  E is e n  

u n d  i h r  Z u s a m m e n h a n g  m i t  e in e r  U m w a n d lu n g  

b e i 3 7 0 °C .*  E in e  von  anderer Seite bei 370 0 beobachtete 

U m w and lung  w urde un tersuch t u n d  gefunden , daB bei 

dieser Tem perat ur bei A nw esenheit v o n  K athodenw asser 

.stoff oder E isenoxyd therm ische u n d  vo lum etrische Un- 

regelm aB igkeiten au ftre ten . E in  U m w and lun g sp unk t 

wurde n ich t erm itte lt. R ontgenograph ische U n te rsuchun 

gen zeigten keine A enderung  der G itte rkonstan te . [Trans. 

A m . Soc. Steel Treat. 10 (1926) N r. 2 , S. 233/56.] 

Feinbau. W erner B raunbek : Z u r  G i t t e r d y n a m i k  

d es  S c h m e lz y o r g a n g s .  U n te r der A nnahm e , daB 

die W arm ebew egung b inarer K ris ta lle  durch  Schw ingung  

zweier in  sich starrer Teilg itter erfolgt, lassen sich Schmelz- 

tem peratu r, Schm elzw arm e, spezifische W arm e  zu m  

K ris ta llb au  u n d  zu  einer EnergiegróBe in  B eziehung  

setzen. A b le itu ng  q u an tita t iv e r  Zusam m enhange . [Z. 

Phys. 38 (1926) N r. 6 /7 , S. 549/72.]

J .  H . S. D iekenson: Z e i le n .  Verfasser f iih r t  die 

Z e ilenb ildung  au f die W irk u n g  der Seigerung zuriick . 

K e in  E in fluB  au f die Festigkeitseigenschaften. [Metallur- 

g ist (1926) 27. A ug ., S. 127/8.]

P. Oberhoffer: B e m e r k u n g e n  i ib e r  d ie  Z e i le n -  

s t r u k t u r .  Verfasser g ib t die in  seinem B uche „D a s  

technische E isen“ niedergelegte A ns ich t w ieder. [Metall- 

urg ist (1926) 27. A ug ., S. 126/7.]

J .  H . W h ite ley : K r i t i s c h e  B e m e r k u n g  i ib e r  d ie  

T h e o r ie  d e r  Z e i l e n b i l d u n g .  H eterogen itats theorie  

u nd  K ris ta llis a tio n  des Ferrits nach  der Schlackenzeile . 

[Metal]urgist (1926) 27. A ug ., S. 125/6.]

J .  H . A ndrew : Z e i l e n b i l d u n g .  Verfasser schre ibt 

die B ildung  von Ze ilens truk tu r dem  Verarbe iten zw ischen 

A r3 u n d  A r , zu . D ie  Tatsache, daB prim are  Zeile selbst 

durch  E rh itzen  bis 1100° n ic h t  zu  beseitigen ist, w ird  

durch  bis zu dieser T em peratur w irkende Oberflachen- 

spannung  der u rspriing lichen Ferritkris ta lle  e rk la rt. Bei 

genugend hoher Y erarbe itungs tem peratu r u n d  Anw esen

he it yon M n  keine Ze ilenb ildung . [M etallurg ist (1926) 

27. Aug ., S. 124/5.]

H a rry  B rearley: Z e i l e n s t r u k t u r  im  S t a h l . *  D ie  

E n ts tehung  der Z e ilens truk tu r in  B locken  is t durch  

Seigerungserscheinungen bed ing t. K e ine  B ee in trach tigung  

der W erkstoffeigenschaften. [M etallurg ist (1926) 27 A ue  
S. 116/9.]

K . v. K erpe ly : U e b e r  d e n  h e u t i g e n  S t a n d  d e r  

G r a p h i t a u s b i l d u n g s f o r m  im  G u B e is e n .*  D as 

stabile u n d  m e tastab ile  System  Fe-C. E in f lu B  von Si, 

M n , P  u n d  S au f die G rap h itb ild u n g , G ra p h itfo rm  u n d  

therm ische B ehand lung . S chm e lz iiberle itung . K ritische  

Versuche u n d  B e trach tungen . D er E in f lu B  der Schlacken- 

behand lung  au f die G rap h itfo rm . [GieB.-Zg. 23 (1926) 

Nr. 16, S. 435/46.]

Róntgenographie. J o h n  T. N o r to n : R o n t g e n o 

g r a p h is c h e  U n t e r s u c h u n g  v o n  S c h w e iB v e r b in -  

d u n g e n .*  Beispiele. [ Iron  Age 118 (1926) N r. 7.S.409/12.] 

Kaltbearbeitung. J .  Seigle: N e u e  V e r s u c h e  i ib e r  

K r a f  t  w i r k u n g  ś l i n i e  n  i n  w e ic h e n  S t a h le n .  Ge- 

lo c h t e  u n d  n i c h t  g e lo c h t e  P r o f i l s t a b e . *  A u ftre ten  

der ersten b le ibenden V erform ungen  bei i—i-, L-, T 
u n d  X  -Eisen. E in f lu B  von  B ohrungen  u n d  N ietverbin- 

dungen. Druck- u n d  Zugbeanspruchungen . B eziehungen 

zur Streckgrenze. [Genie c iv il 89 (1926) N r . 6, S. 112/6.]

(SchluB fo lg i.)I__.___________ _ V.kJ'-'ŁULUJ XUlg O.J

I_______ ^ eitsch'"iftenverzeichnis nebst Ablcurzungen siehe 8. 117/20. —  E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.
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Statistisches.

Die Ruhrkohlenforderung im August 1926.

Im  M ona t A ugus t 1926 w urden im  R uhrgeb ie t ins

gesam t in  26 A rbeitstagen 10 011 968 t  K o h le n  gefordert 

(bei 8stundiger Sch ich tze it einschl. Ein- u n d  A usfahrt) 

gegen 10 173 961 t  in  27 A rbeitstagen im  J u l i  1926,

8 591 736 t  in  26 A rbe itstagen im  A ugus t 1925, 6 518 89 41 

in  26 A rbeitstagen im  A ugus t 1919 bei 7stiind iger u nd

9 795 23 61 in  26 A rbe itstagen im  A ugus t 1913 bei 8%stiin- 

diger Sch ich tze it einschl. Ein- u n d  A usfahrt. A r b e its -  

t a g l i c h  betrug die K oh len forderung  im  A ugus t 1926 

385 0761, im  J u l i  1926 3768131, im  A ugus t 1925 3304511, 

im  A ugus t 1919 250 727 t , im  A ugus t 1913 376 740 t. 

D ie K o k s e r z e u g u n g  des Ruhrgebietes stellte sich im  

A ugus t 1926 au f 1 854 244 t , im  J u l i  1926 auf 1 765 323 t , 

im  A ugus t 1925 au f 1 783 739 t , im  A ugus t 1919 auf

I  604 1701, im  A ugus t 1913 au f 2 016 331 t .  D ie t a g l i c h e  

Kokserzeugung betrug im  A ugust 1926 59 814 t ,  J u l i  

1926 56 946 t , im  A ugus t 1925 57 540 t , A ugus t 1919 

51 747 t ,  A ugus t 1913 65 043 t. D ie  B r i k e t t h e r s t e l 

l u n g  belief sich im  A ugus t 1926 au f 303 538 t ,  im  J u l i  

1926 auf 316 968 t ,  im  A ugus t 1925 auf 293 807 t , im  

A ugus t 1919 auf 266 145 t , im  A ugus t 1913 auf 427 082 t . 

A r b e i t s t a g l i c h  w urden hergestellt im  A ugus t 1926

I I  675 t ,  im  J u l i  1926 11 740 t ,  im  A ugus t 1925 11 300 t , 

im  A ugus t 1919 10 236 t ,  im  A ugus t 1913 16 426 t . D ie 

G e s a m t z a h l  d e r  b e s c h a f t ig t e n  A r b e i t e r  belief 

sich E nde  A ugus t 1926 auf 385 692 gegen 374 466 E nde  

J u l i  1926 u n d  366 382 E nde  J u n i  1926. In fo lge  der durch 

den britischen Bergarbeiterstreik hervorgerufenen giinsti- 

geren Absatzverha ltn isse is t es h iem ach  m og lich  gewesen, 

im  A ugus t 11 226 u n d  seit E nde  J u n i  19 310 Bergarbeiter 

w ieder einzustellen. D ie L a g e r b e s t a n d e  an  K oh len , 

K oks u n d  B rike tts  einschlieB lich der Bestande in  den 

Synd ika tslagern  belief en sich E nde  A ugust (K oks und  

B riketts  in  K oh le  umgerechnet) au f etwa 6 M ili. t  

gegen 7,4 M ili. t  E nde  J u l i ,  8,09 M ili. t  E nde  J u n i  

u nd  9,2 M ili. t  am  1. M a i (Beginn des britischen Berg- 

arbeiterstreiks).

Die Saarkohlenforderung im Juli 1926.

N ach  der S ta tis t ik  der franzósischen Bergwerksver- 

w a ltu ng  betrug die K o h le n f o r d e r u n g  des Saargebiets 

im  J u l i  1926 insgesam t 1 191 188 t ;  davon  en tfa llen  au f 

d ie s t a a t l i c h e n  G r u b e n  1 159 255 t  u n d  au f die G rube 

E r a n k e n h o l z  31 933 t . D ie durchschn ittliche  T ages-  

l e i s t u n g  betrug bei 26,85 A rbe its tagen 44 358 t. V on 

der K oh lenforderung  w urden 85 781 t  in  den eigenen 

W erken yerbraucht, 35 365 t  an  die Bergarbeiter geliefert, 

29 031 t  den Kokereien zuge fiih rt sowie 1 045 241 t  zum  

V erkauf und  Yersand gebracht. D ie  H a ld e n b e s t a n d e  

yerm inderten sich u m  4230 t .  Insgesam t w aren am  

E nde  des Berichtsm onats 76 251 t  K oh le , 3877 t  K oks 

u nd  41 t  B r ike tts  au f H a lde  gestiirzt. I n  den eigenen 

angegliederten Betrieben w urden  im  J u l i  1926 21 498 t  

K o k s  hergestellt. D ie  B e le g s c h a f t  betrug einschlieBlich 

der B eam ten  75 684 M ann . D ie  du rchschn ittliche  Tages- 

le istung der A rbe iter un te r u n d  iiber Tage belief sich 

679 kg.

Eisen- und Stahlerzeugung Luxemburgs im August 1926.

Roheisenerzeugung Stahlerzeugung
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Januar 199 754 2689 1230 203 673 171 244 1748 883 173 875

Febr. . 180 528 3365 1205 185 098 168180 1600 667 170 447

207 466 3993 1270 212 729 193 038 2121 625 195 784

192 116 4505 30 196 651 177 830 2144 554 180 528

187 627 7264 5 194 896 167 937 1216 603 169 756

204 386 6805 — 211 251 188 317 1597 440 190 354

205 848 5431 — 211 279 189 039 2012 487 191 538

August 202 308 7241 — 209 549 182 301 1265 714 184 280

46. Jahrg. Nr. 39.

Belgiens Bergwerks- und Hiittenindustrie im August 1926.

Ju li
1926

August
1926

2 132 340 
453 300 
205 140

2117 540 
455 960 
186 150

Hochofen im  Betrieb Ende des Monats 55 55

Erzeugung an:

SchweiBstahlfertigerzeugnissen . t

306 590 
303 850 

6 890 
256 300 
13 910

318 390 
310 350 

7 510 
257 950 
15 880

Polens AuBenhandel in den Jahren 1924 und 1925 (in t )1).

Einfuhr Ausfuhr

1924 1925 1924 1925

K o h l e ............................

B raunkohle....................
B r ik e t t s ........................
E is e n e r z ........................
R ohe isen ........................
Eisenlegierangen . . . 
Vorgewalzte Blócke, Lup-

pen usw.......................
S ch ie nen ........................
Stab- und Formeisen . 
Eisen-u. Stahlbleche, dar

unter WeiBbleche, ver- 
zinkte Bleche usw.. . 

Eisen- und Stahldraht . 
Rohren aus Eisen u. Stahl

151 688 
163 879 

430 
72 849 

235 068 
10 026 
9 608

325 
6 421 
9 803

8 507 
1 525 

12 304

89 219 
108 267 

241 
44 998 

258 923
6 665
7 349

419 
10 083 
7 331

7 499 
1 086 
4 410

11 173 050 
157 745 

795 
85 414 

368 
7 969 

925

15 366 
4 718

60 322

25 333 
377 

20 622

8 031 194 
89 472 

8
37103 
27173 

29 2 
1423

3164 
3 383 

39 321

21 650 
188

22 985

Frankreichs Roheisen- und -stahlerzeugung im ersten 
Halbjahre 1926.

N ach  den E rm itt lu n g e n  des „C o m itś  des Forges de 

F ran ce "2) w urden im  ersten H a lb ja h re  1926 insgesamt

4 593 348 t  R o h e is e n  erzeugt, u n d  zwar 4 562 130 t 

Koksroheisen u nd  31 218 t  E lektroroheisen. D ie Erzeu

gung iibertrifft die des ersten H a lb jah rs  1925 (4 092 425 t) 

u m  500 923 t  =  12,2 %  u n d  ste llte die hochste bis jetzt 

erzielte Le istung  seit dem  K riege dar. D ie  Ausnutzung 

der Hochofen en tspricht 98,9 %  der Leistungsfahigkeit, 

die im  Jah re  1913 in  den gleichen Gebietsgrenzen erzielt 

wurde. D ie  M onatserzeugung begann im  Berichtshalb- 

jahre  m it  766 000 t ,  eine Z ah l, die m it  18 000 t  iiber dem 

Ergebnis vom  Dezem ber 1925 lag , stieg d an n  au f 786 0001 

im  M ai u n d  h ie lt sich au f dieser annahernd  80 000 t 

uber derjenigen des Vorjahres liegenden Hohe. D ie  Zahl 

der H ochofen un te r  Feuer erhohte sich von  148 zu Beginn 

1926 au f 153 zu  E nde  des ersten H a lb jah rs , davon 2 im 

Osten, 2 in  L o th ringen , 1 in  Nord- u n d  1 in  Mittelfrank- 

reich, wogegen 1 O fen im  Siidwesten ausgeblasen wurde. 

D ie  Le istungsfahigkeit betrug je  H ochofen u n d  24stiin- 

diger A rbeitsze it 172,2 t  u n d  h a t sich n ich t wesentlich 

gegen das V orjahr geandert. Ueber weitere Einzelheiten 

der in  F rankre ich  bis zum  1. J u l i  vorhandenen Hochofen 

gib t folgende Zusam m enste llung  Aufschlufi: _____

Im  Feuer Am 1. Ju li 1926

Bezirk

1.
 

Ja
n
u
a
r 

19
26

 
:

1.
 

Ja
n
u
a
r 

19
25

 
|

Im
 

F
e
u
e
r

A
u
B
e
r 

B
e
tr

ie
b

Im
 

B
au

 
o
d
e
r 

in 
A

u
s
b
e
s
s
e
ru

n
g

In
s
g
e
s
a
m

t

Leistungs
fahigkeit der 
im Betrieb 
befindlichen 
Hochofen in 
24 Stunden 

*

Ostfrankreich . . . 58 53 64 10 7 81 10 425

ElsaB-Lothringen . 44 42 48 7 9 64 10 410

Nordfrankreich . . 13 10 14 4 3 21 2 603

Mittelfrankreich . . 8 8 9 2 2 13 846

Sudwestfrankreich . 7 9 8 5 5 18 565

Sudostf rankre i ch 4 4 4 — 3 7 320

Westfrankreich . . 7 7 6 — 3 i) 1 180

Insgesamt 141 133 153 28 32 213 26 349 '

G etrenn t nach  Bezirken w urden  im  ersten H a lb

jahre  1926 folgende Mengen Rohe isen erzeugt:

*) N ach  C om ite  des Forges de France, B u li. N r. 3951 

(1926). 2) B u li. N r. 3956 u. 3957 (1926).
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Bezirk

In  Hoch

ofen

t

In

Elektro

ofen

t

Ins

gesamt

t

Anteil der 
Bezirke an 
der Gesamt
erzeugung

°//o
Ostfrankreieh . . . 1 904 176 _ 1 904 176 41 6
Elsafi-Lothringen . 1 771 657 — 1 771 657 38,7
Nordfrankreich . . 402 039 — 402 039 8 8
Mittelfrankreich . . 126 214 5 212 131 426 2,8
Siidwestfrankreich . 83 482 6 315 89 797 1 9
Slidostfrankreich . 51 962 19 691 71 653 1 4
Westfrankreich . . 222 600 — 222 600 4,8

Insgesamt 4 562 130 31 218 4 593 348 100,0

I n  Ostfrankre ieh h a t d ie E rze ugung  um  209 800 t, 

in EIsaB-L o th ringen  u m  177 500 t  zugenom m en. N o rd 

frankreich steigerte seine E rzeugung  au f 402 000 t  um  

70 800 t  =  21,4 % ;  die restliche Ste igerung der Gesam t - 

herstellung ve rte ilt sich a u f M itte lfrankre ich  u nd  den 

Westen. D er Osten u n d  E lsaB-Lothringen zusam m en 

lieferten 3 675 833 t  =  80,3 %  der Gesam terzeugung 

gegen 80,4 %  im  ersten H a lb ja h r  1925. D ie  Erzeugungs- 

zunahme e n tfa llt  fast v ó llig  a u f Hochofenroheisen.

G etrenn t nach  S o r t  e n  erg ib t sich fiir  die Rohe isen

erzeugung nachstehendes B ild :

Erstes Halbjahr 1926 Erstes Halbjahr 1925

t % t %

Phosphorreiches 
Roheisen (mehr ais 

0,1 % P )  . . . .  
Phosphorarmes 
Roheisen (0,1 %  u. 
weniger P) Hamat. 

Sonderroheisen . .

4 105 693

390 116 
97 539

89,3

8,5
2,2

3 666 769

344 090 
81 576

89,5

8,4

2,1

4 593 348 100,0 4 092 435 100,0

V on dem  phosphorre ichen Rohe isen h inw iederum  en t

fielen 3 375 625 t  a u f Thomas-, 13 247 t  a u f Siemens- 

Martin-, 47 985 t  au f Puddel- u n d  668 836 t  au f GieBerei

roheisen; a n  phosphararm em  Rohe isen (H a m a tit )  w urden 

390 116 t ,  a n  Spiegeleisen 49 017 t , a n  Ferrom angan  

28 041 t ,  a n  Ferros iliz ium  10 875 t  u n d  a n  anderen Eisen- 

legierungen 9606 t  erzeugt.

Zur E rzeugung  des Roheisens d ien ten  12 021 897 t  

Eisenerze eigener u n d  412 822 t  frem der H e rkun ft, 

ferner 250 332 t  M anganerze u n d  1 009 693 t  A lte isen, 

Schwefelkiesabbrande u n d  sonstige Zusatze .

Beschaftig t w urden  durchschn ittlich  20 772 Personen.

D ie  gesamte S t a h l e r z e u g u n g  w ahrend  des ersten 

H alb jahres 1926 be trug  4 097 680 t ,  w oyon 4 025 363 t  

auf Rohstah lb locke  u n d  72 317 t  au f S tah lguB  entfie len. 

Gegenuber dem  ersten H a lb ja h r  1925 is t eine Zunahm e  

um  517 362 =  14,4 %  zu  verze ichnen. M it seiner G esam t

erzeugung an  S tah l h a t  F rankre ich  die Vorkriegserzeugung 

um  17,5 %  iibertroffen. D ie  M onatserzeugung stieg bis 

auf 726 000 t  im  M arz ; sie ve rm inderte  sich w ahrend der 

beiden fo lgenden M onate  u n d  be trug  im  J u n i  700 000 t.

A n  S tah lb lócken  u n d  S tah lguB  zusam m en w urden  

ia den einzelnen B ez irken w ahrend  des ersten H a lb jahres 

lt'26  erzeugt:

Gegenuber dem  ersten H a lb ja h r  1925 n a h m  die E r 

zeugung zu  in  O stfrankre ieh  um  230 000 t ,  in  L o th ringen  

um  110 000 t  u n d  in  N o rd f ra fik re ich  u m  115 000 t, 

in  M itte lfrankre ich  um  33 000 t  u n d  in  W estfrankre ich  

um  32 000 t ;  in  Sud frank re ich  ist die E rzeugung  fast 

unyerandert geblieben. D ie  ó s tlichen  Bezirke lie ferten

zusam m en 71,15 %  der G esam terzeugung gegen 71,9 %  

im  ersten H a lb ja h r  1925 u n d  72 %  im  ganzen J a h r  1925; 

der geringe R iickg ang  d iirfte  die Fo lgę der E n tw ic k lu n g  

des N ordens sein, der 17,7 %  der G esam terzeugung 

deckte gegen 12,4 %  im  ersten H a lb ja h r  1925.

Der gleiche G rund , zusam m en m it  e inem  Ueber- 

wiegen der M artins tah lw erke im  N orden , e rk la rt die 

Steigerung der E rzeugung  an  M a rtin s tah l von  28,4 %  
im  ersten H a lb ja h r  1925 a u f 29,4 %  sowie die Ver- 

m inderung  der T hom asstah lerzeugung v o n  69,2 %  au f 

68,6 % . I n  den Erzeugungsgebieten , wo die vergleichs- 

weise hergestellten Mengen der be iden S tah lsorten keine 

nennenswerte V eranderung erfahren haben , w ar die Z u 

nahm e der E rzeugung  im  allgem einen g le ichform ig .

D ie  E rzeugung  a n  E lek tro s tah l h a t im  S iidosten 

etwas zugenom m en, w ahrend  die G esam terzeugung an  

Bessemerstahl, insbesondere im  N orden  u n d  Siidwesten, 

abgenom m en hat.

V on  den 4 025 363 t  S tah lb lócken  w urden  3 487 287 t  

oder 86,7 %  in  den Erzeugerwerken weiterverarbeitet 

u n d  538 076 t  oder 13,3 %  an  andere W erke abgegeben.

D ie  Z a h l der a m  1. J u l i  1926 in  B etr ieb  befind lichen  

O e fe n  is t aus folgender Zusam m enste llung  ersich tlieh :

Bezirk
Besse-
mer-

Bimen

Thomas-

B im en

Siemens-
Martin-
Oefen

Tiegel-

Oefen

E lek
tro 
ofen

Ostfrankreieh . . 3 42 25 1
ElsaC-Lothringen . — 24 9
Nordfrankreich . . 33 11 26 3 1
Mittelfrankreich . . 3 ___ 24 12 11
Siidwestfrankreich . 3 ___ 6 2
Slidostfrankreich ___ ___ 3 6
Westfrankreich . . 3 6 11 — 1

Zusammen 45 83 104 15 22

I n  der S tah lindus tr ie  Frankre ichs w urden  w ahrend 

der ersten H a lfte  dieses Jahres du rchschn ittlich  86 203 A r 

beiter beschaftigt.

A is E insatzsto ffe  zur S tah lerzeugung  d ien ten  u. a. 

14 834 t  E rze , 3 506 801 t  Rohe isen u nd  1 073 100 t  
A lteisen.

A n  H a lb z e u g  (yorgewalzte B locke, K n iip p e l, 

P la tinen ) w urden  in  der Berichtsze it insgesam t 1 448 907 t  

hergestellt, yon  denen 692 076 t  in  den eigenen W erken  

weiterverarbeitet, 396 893 t  a n  frem de W erke abgegeben 

u nd  359 938 t  ausge fiih rt wurden.

A n  F e r t i g e r z e u g n i s s e n  w urden  2 730 563 t  h e r 
gestellt. D ay o n  en tfie len  au f:

t  t

42 458 

221 523 

77 785

3 654 

56 035 

22 656

11 026

A n  der E rze ug u n g  w aren 

be te ilig t O s tfrank re ieh  m it  

714 008 t  =  49,6 % ,  ElsaB- 

L o th r ing e n  m it  462 112 t  =  

31,4 %  u n d  N  o rd frankre ich  

m it  97503 t  =  6,8 % . —  D ie  

E rzeugung  a n  S c h w e iB e i-  

se n  belief sich a u f 11 863 t ,  

da run te r  45 8 3 1 Puddele isen .

A us S c h w e iB p a k e t e n  

w urden  131 122 t  F e r t ig 

erzeugnisse hergeste llt, die 

sich w ie fo lg t verte ilen: 

t  t  

63 335 Gezogener D r a h t  . 4 900

5 595 R o h r e n ................... 6 200

46 132 Schm iedestiicke . 1 470

287 Sonstige Erzeug-

2 387 n i s s e ..................  817

H ande lsstabeisen 

Form eisen . . . 

Bleche . . . . 

Bandeisen . . . 

W a lzd ra h t . . .

H ande lsstabeisen 960 036 Gezogener 

Form eisen . . . 419 748 D ra h t

Schienen . . . .  298 695 W a lz d ra h t

Sehwellen, Laschen , R oh ren

U n terlagsp la tten  70 783 Federn 

R ad re ife n  . . . .  25 513 GuBstiicke

Bandeisen . . .  56 045 Schm iedestiicke

B l e c h e ................... 403 269 Sonstige Er-

Breite isen . . . .  25 964 zeugnisse

W eiBblech . . .  35 373

Bezirk
Thomas- 

stahl

Besse
mer
stahl

Siemens-
Martin-
Stahl

Tiegel-
guB-
stahl

Elektro

stahl
Zusammen

t t t t t t

Ostfrankreieh . . . 
ElsaB-Lothringen . . . 
Nordfrankreich . . 
Mittelfrankreich . . . 
Siidwestfrankreich . . . 
Siidostfrankreich . . . 
Westfrankreich . . .

1 270 715, 
1 150 681 

248 523

141 104

653

22 278 
2 906 
6 760

431

268 892 
224 675 
288 787 
227 931 
32 077 
37 736 

126 207

39 
7 743

600

85 
14 691 
2 143 

21 393 
630

1 540 860 
1 375 356 

559 712 
253 271 
40 980 
59 129 

268 372

Insgesamt
°//o

2 811 023 
68,7

33 028 
0,8

1 206 305 
29,5

— 39 542 
1

4 097 680 
100
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Frankreichs AuBenhandel im 1. Halbjahre 19261).

E in fu h r A us fuh r

im  1. Halbjahre im  1. Halbjahre

1926 1925 1926 1925

t t t t

Steinkohlen.................... 8 492 630 8 723 808 2 256 435 2184 094

Steinkohlenkoks . . . . 2 818 367 2 626 059 261 536 176 960

Steinkohlenbriketts . . 605 528 592 651 124 057 68 074

Eisenerz ........................ 654 020 536 416 5191 151 5 140 062

M angane rz .................... 277 367 228 487 929 389

GieBerei- u. Frischerei-
332 360roheisen, Spiegeleisen 12 817 16 032 334 057

Ferromangan, Ferrosili-
1 930 2106zium usw..................... 11 157 11 992

Rohstahlblócke . . . . 17 73 16 178 5 903

Yorgew. Blócke, Kniippel 30 254 14 743 1 041 934 927 014

Werkzeugstahl . . . . 891 614 316 437

Sonde^stahl.................... 3 672 2 949 503 276

B a n d e is e n .................... 3 332 3 578 18143 15 843

Warm gewalzte Bleche au?
50 715SchweiB- und FluBeisen 7 411 21 119 112 962

Kalt gewalzte Bleche. . 98 517 4 054 4 762

Nickelstahltleche . . . 45 23 5 3

P la t in e n ........................ 161 893 2 747 4 020

W e iB b le c h .................... 13 972 8 818 9 095 4 379

W a lz d r a h t .................... 3 709 2 209 52 204 40132

Draht aus SchweiB- oder
FluBeisen, roh und ver-
zinkt, yerkupfert, ver-

26 140zinnt usw..................... 1 712 2 012 22 741

D rah ts tifte .................... 10 31 4 792 2 454

Schienen aus SchweiB-
und FluBstahl . . . 285 547 132 508 112 469

Rader, Radsatze . . . 81 179 6 252 2 163

Achsen............................ 62 220 3 833 1 989

Rohren ............................ 4 431 4 271 37 279 30 663

S tah lspane .................... 3 2 140 71

Feil- und Gliihspane 11 399 4 586 268 2 817

Bruche isen .................... 1 020 1 661 2 547 2 479

Eisen- und Stahlschrott 5 380 9 993 54 041 350 624

Konstruktionsteile aus
Eisen und Stahl . . . 664 504 93 701 59 962

Sonstige Eisen- u. Stahl -
w aren ........................... 1 933 2169 133 112 92 062

Walz- u. Puddelschlacke 18 384 13 322 16 802 17 078

Thomas- und Martin-
schlacke .................... 72 1 635 379 305 387 580

1. H a lb jahr 
1925

2. Halbjahr 
1925

1. Halbjahr 
1926

N ew  Y o rk  . . .
| 58 265 60 484 65 278

N ew  Jersey  . .

P e nn sy lv an ien 127 444 160 804 177 359

M ary lan  d , V irg in ie n ,

W estv irg in ien ,

Tennessee . . . 39 292 9 132 20 554

A la b am a , O h io ,

I o w a .................... 73 828 64 354 78 536

Z usam m en 298 829 294 774 341 727

A u f die einzelnen Rohe isensorten en tfa llen  von der 

Erzeugung der drei le tz ten  H a lb jah re  folgende Mengen:

Die Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten im ersten 
Halbjahre 1926.

Nach den E rm itt lu ngen  des „A m erican  Iro n  and  Steel 

In s t itu te “ wurden in  den Vereinigten S taaten  w ahrend des 

ersten H alb jahres 1926 insgesamt 20 336 340 t  Roheisen 

erzeugt, gegen 19 452 082 t  im 'e rs te n  H a lb jah re  u n d  

17 835 693 t  w ahrend der zweiten H a lfte  des Jahres 1925. 

D ie E rzeugung h a t som it in  der Berichtszeit gegeniiber 

der gleiehen Zeit desVorjah- 

res u m  4,5 %  u n d  gegeniiber 

dem  zweiten H a lb jah re  1925 

u m  14,2 %  z u g e n o m m e n .

Y o n  der gesam ten Roheisen

erzeugung waren 4981877 t 

zum  Verkauf bestim m t, 

w ahrend 15 354 463 t  von 

denErzeugern selbst weiter- 

verarbeitet wurden.

Ueber die Z ah l der 

H ochofen und  die Roheisen

erzeugung, getrennt nach 

den einzelnen B e z ir k e n , 

g ib t nebenstehende Zusam 

m enstellung AufschluB.

Der Herstellung von 

E isenlegierungen dienten im  

ersten H a lb jah re  1926 insge

sam t 19 Hochofen, ..von de- 

nen am  30. J u n i  1926 11 in  

Betrieb waren, davon 7 in  

Pennsylvan ien , 1 in  Yirgi- 

n ien , 1 in  A labam a u n d  2 

in  Ohio . E rzeugt w urden:

Erzeugung in  t  zu 1000 kg

Art 1. H albjahr 
1925

2. Halbjahr 
1925

1. Halbjahr 
1926

R ohe isen  f iir  das b a 

sische V erfahren  .

Bessemer- u n d  phos- 

phorarm es R o h 

eisen ....................

G ieBereiroheisen .

1 Rohe isen f iir  den 

Tem perguB  . .

P udde lrohe isen  . .

Sonstiges R ohe isen  

u n d  GuB w aren 

1. S chm e lzung

10 465 193

4 939 861 

2 780 746

752 732 

187 906

26 815

9 516 865

4 630 311 

2 485 939

825 762 

56 596

25 446

10 984 438

5 063 289 

2913 110

887 246 

101 376

45 154

Z usam m en 19 153 253 17 540 919 19 994 613

F e rro m an g an  . . 

Spiegeleisen . . . 

F e rro s iliz ium  . . 

Sonstige E isen 

leg ierungen . .

133 665 

31 886 

118 034

15 244

130 525 

34 921 

112 062

17 266

153 269 

42 560 

124 010

21 888

Z usam m en 298 829 294 774 341 727

In sgesam t Rohe isen 

u . E isen leg ie rungen 19 452 082 17 835 693 20 336 340

D ie Verte ilung der Hochofen nach  den verw en-  

d e te n  B r e n n s t o f f e n  u n d  die sich hieraus ergebende

Yg l. C om itś  des Forges, 

B u li N r. 3955 (1926).

Zahl der Hocholen Erzeugung von Roheisen (ausschl. i 

Spiegeleisen, Ferromangan, Ferro

S t a a t e n
a  «
.8 Q

am  30. Ju n i 1926 siliz ium  usw.) in  t  zu 1000 kg

^  M

a 9

in
Be

trieb

auBer
Be

trieb

IDS-

ge-
samt

1. H a lb jahr 
1925

2. H alb jahr 
1925

1. Halbjahr 
1926

New  Y o r k ........................ 17 15 12 27
j l  113 113 990 874 1 350 339

New  Jersey ...................

P ennsy lvan ien  . . . .

0

84

0

67

3

54

3

121 6 630 197 5 805 416 6 970 866

M a r y la n d ............................. 5 5 1 6 339 407 357 226 414 656

V i r g in ie n ............................. 1 1 15 16 62 173 53 225 41 229

A l a b a m a ............................. 27 23 14 37 1 453 869 1 406 870 1 465 969

W estv irg in ien , K e n tu ck y , 

Texas, Georgia, Missis-
245 182s i p p i .................................. 4 3 8 11 320 442 340 449

Tennessee ........................ 3 1 12 13 40 505 56 554 48 072

O h i o ...................................... 48 48 17 65 4 550 741 4 357 316 4 692 130

J l l i n o i s .................................. 16 17 8 25 2 040 392 1 621 531 1 866 265

In d ia n a , M ich ig an  . . . 25 26 4 30 2 129 540 2 056 188 2 314 034

W isconsin, M inneso ta 4 4 5 9 210 653 265 321 270 223

M issouri, Colorado, Io w a , 

M on tana , W ash in g to n ,

315 148K a lifo rn ien , Oregon 4 3 6 11 262 221 229 949

Z usam m en 238 213 159 372 19 153 253 17540 919 19 994 613
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Roheisenerzeugung is t aus nachfo lgenden Zah len 
tafeln ersichtlich :

Hochófen

in Betrieb 
am 31. 

Dez. 1925

am 30. Ju n i 1926

in
Betrieb

aufler
Betrieb

ins
gesamt [

Kokshochófen . 232 208 145 353
Holzkohlenhoch-

ofen . . . . 6 5 14 19
Auf Eisenlegie

11rungen gingen 8 19

Insgesam t 238 224 167 391

.

Erzeugung in  t  zu 1000 kg

1. H a lb jahr 
1925

2. Halbjahr 
1925

1. Halbiahr 
1926

Koks-Roheisen . .

H clzkohlen-Rohe is .

E isenlegierungen

19 054 567 

98 686 

298 829

17 440 302 

100 617 

294 774

19916 014 

78 598 

341 727

Zusam m en R ohe isen  

u. E isen leg ierungen 19 452 082 17 835 693 20 336 341

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Stahlwerks-Verband. -  I n  der Monatsver- 

sam mlung der R ohs tah lgem e insehaft, des A-Produkten- 

Verbandes u n d  des Stabeisen-Verbandes am  22.Septem ber 

in Dusseldorf w urde das N eunk ircher E isenw erk vorm . 

Gebriider S tu m m  in  N eunk irchen , Saar, ais M itg lied  

in  diese drei Yerbande  aufgenom m en .

In  der R ohs tah lgem e insehaft w urde beseńlossen, 

die bisherige E in sch rankung  der R ohs tah lerzeugung  von 

30 %  auch fiir  den M ona t O k tober bestehen zu lassen.

D ie M arktyerhaltn isse  w urden  e ingehend besprochen, 

wobei sich ergab, daB zu  Beschliissen iiber Preisande- 
rungen ein An laB  n ic h t vorlag.

Von der deutschen Rohstahlgemeinsehaft. — Der

aus Yertre tem  der R ohs tah lgem e inseha ft u n d  der Eisen- 

verbraucher bestehende AusschuB h a t  fu r  die A u s fu h r -  

g e s c h a f te  der deutschen E isenverbraucher im  M ona t 

Oktober folgende W e l t m a r k t p r e i s e  e rm itte lt :

M
Rohblócke 

Vorblócke 

Kniippel . 

P latinen . 

F ormeisen 

Stabeisen 

Bandeisen

8 3 ,-

9 5 ,-

9 8 ,-

1 0 5 ,-

103.50

105.50

121.50

W a lz d ra h t . 

G robbleche 

M itte lb leche 

Eeinb leche 1 

u . starker . . 

Fe inb leche un te r 

1 m m  . . .

m m

.«

112,-
120,-
12 7 ,-

135,—

15 5 ,-

Aus der schwedischen Eisenindustrie. — D ie  letzt- 

verflossenen M onate  waren, was den  E isenm ark t be tr ifft , 

in  hohem  Grade durch  die gew ohnliche Som m erruhe ge

kennzeichnet1). Erschw erend h in z u  tra te n  der englische 

Bergarbeiterstreik u n d  die W ahrungskrise  in  Frankre ich  

und Belgien, was einerseits hem m end  au f die K au flu s t 

in diesen Landern  w irk te , w ahrend  es anderseits stark  

dazu beitrug, d ie Eisenpreise au f dem  W e ltm a rk t herun- 

terzudrucken. Der englische K oh le nstre ik  gab  zwar AnlaB  

zu einigen A u ftragen  au f E isensorten, d ie un te r den 

gegenwartigen V erhaltn issen in  E n g la n d  n ic h t herge- 

atellt werden konnen , im  iib rigen  aber h a t  er lahm end  

auf den A bsatz  von schwedischem E isen u n d  S tah l nach 

dem genannten Lande h in  gew irkt.

D ie E rzeugung w ahrend  der sechs ersten M onate  1926, 

verglichen m it  der entsprechenden E rzeugung  des Vor- 

jahres, zeigt folgendes B ild : Erzeugung Jan ua r  — Jun i

1925 1926

R o h e is e n ...............................................  224 100 231 400

^ a h l ........................................................  256 200 248 300

Walz- und  Sehm iedeisen . . .  159 800 160 600

. T ) ^ 8^  Schwedische w irtschaftliche  R und schau  1926, 
Nr. 3, S. 9.

D ie  Rohe isenerzeugung h a t  so m it etwas zugenom- 

m en, wohingegen die S tah ie rzeugung  zuriickgegangen 

u n d  die E rzeugung  von  hande lsfertigem  Schmiede- u n d  

W alze isen unge fahr unverandert geblieben ist.

D ie  A us fuhrz iffe rn  s ind  sehr u n g iin s t ig :

Ausfuhr Jan ua r— Ju n i 

1925 1926
t  t

Rohe isen u n d  S c h r o t t ...................  53 980 29 030

Sehm iedeisen u n d  S tah l sowie

W alzw erkserzeugn isse ...................  60 880 52 890

Besonders die R ohe isenaus fuhr is t dem nach  sta rk  
zuriickgegangen.

Der Aufbau der Vereinigten Stahlwerke, A.-G. —
Im  AnschluB  a n  unsere fr iiheren M itte ilu ngen1) berich ten 

w ir iiber den A u fb a u  der V erein ig ten S tah lw erke er- 

ganzend  noch  folgendes:

A m  1. J u l i  1926 w urden die B e t r i e b s a n l a g e n  

d e r  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  C h a r l o t t e n h u t t e  im  S ie

gerland  iib ernom m en; h ie rzu  gehoren insbesondere: 

das W e rk  in  N iederschelden (Hochofen-, Stahl-, W a lz  

u n d  H am m erw erk ); das W e rk  in  E ichen  (Feinblechwaiz- 

werk, B lechw arenfabrik , Verzinkerei, Verbleierei u nd  

chemische F a b r ik ) ;  das W e rk  in  A tte n d o rn  (Feinblech- 

walzwerk, B lech w arenfabrik  u n d  Verzinkere i); das Sieo-- 

h iitte r  E isenw erk in  Siegen (Fe inb lechw a lzw erk ); die 

E iserner H iit te  in  E isern  (H ochofenw erk); d ie Siegener 

E isen industrie  in  W e idenau  (Fe inb lechw alzw erk ); das 

Bergwerk W ernsberg  (Spateisensteingrube).

Ferner w urden  yon  der C ha r lo ttenhu tte  bzw . von 

der Siegener E isenbahnbedarf-A .-G . u. a. sam tliche  

K uxe  der E isenste inbergbau tre ibenden  G ewerkschaften 

B riiderbund , E isenhard ter T iefbau, K nappscha ftsg liick , 

Gewerkschaft Neue H aa rd t u n d  sam tliche  Geschaftsan - 

teile der F irm a  A x , Sch le ifenbaum  & M attne r, G . m . b. H ., 

in  Siegen, iibertragen. F iir  das E in b r in g en  der Anlage- 

werte haben  die C har lo ttenhu tte  u n d  Siegener Eisen- 

bahnbedarf-A .- G . insgesam t nom . 20 000 000 M  A k t ie n  

u n d  nom . 7 500 000 A  GenuBscheine der Serie B  der 

Vereinigten S tah lw erke, A .-G ., erha lten . D ie  Werk- 

stoffe, das H a lbzeug  u n d  die Fertigerzeugnisse w urden  

gegen B a rve rg iitung  ubernom m en . D ie  Versorgung 

der Verfeinerungsbetriebe im  Siegerland m it  den  no tigen  

Rohsto ffen  u n d  m it  H a lb zeug  w ird  in  Z u k u n ft  v o n  den 

vorher erw ahnten H aup tbe tr ie ben  erfolgen, so daB 

diesen ein weiterer E rzeugungszuw achs z u f i l l t .

S odann h a t die Gesellschaft im  Z usam m engehen  

m it einem aus den W erken  Fried . K ru p p , A .-G ., K lockner- 

W erke, A .-G ., u n d  Eisen- u n d  S tah lw erk  H oesch, A .-G  , 

gebildeten G ruppe , der sich spater auch  die M ax h iitte  

angeschlossen h a t, vor kurzem  die S t u m m s c h e n  Be- 

t e i l i g u n g e n  bei der N orddeutschen H iit te , A .-G ., dem  

E isenwerk K ra f t , A b t. N iederrhein ische H iit te ,’ den 

W estfa lischen Eisen- u n d  D rah tw e rken , A .-G .’, der 

E isen industrie  zu  M enden u n d  Schwerte, A .-G ., u n d  dem  

G uBstah lw erk W itte n , A .-G ., erworben. Ferner h a t  die 

Gesellschaft zusam m en m it  einer aus denselben F irm en  

m it  Ausnahm e der M axh iitte , bestehenden G ruppe  die 

W erksan lagen der den R o m b a c h e r  H i i t t e n w e r k e n  

gehorenden W estfa lisehen Stah lw erke in  B ochum  

Concord iah iitte  in  B endorf u n d  E isenh iitte  H o ls te in ’ 

A .-G ., in  R endsburg  erworben. A uch  durch  U ebernahm e 

u nd  Zusam m enfassung dieser a n  sich sehr zersp litte rten  

Betriebe g la u b t die Gesellschaft, ih rem  privat- wie volks- 

w iftscha ftlich  gleich w ichtigen Ziele einer R a tio n a lis ie rung  

der deutschen eisenschaffenden In d u s tr ie  nahe rzukom m en .

Inzw ischen  ist auch  der V ertrag  iiber den Z usam m en ' 

schluB der der Gesellschaft gehorenden M asch inen fabrik  

Thyssen m it  der D e u t s c h e n  M a s c h in e n f a b r i k ,  

A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  Berlin , in  die Demag-Aktien- 

gesellschaft, D u isbu rg , die m it  e inem  A k t ie n k a p ita l yon  

25 000 000 M  ausgestattet w ird , abgeschlossen worden. 

D ieser Zusam m enschluB  bezweckt eine m og lichst weit- 

gehende Spezia-lisierung u n d  ra tione lle  A u snu tzu n g  der 

le istungsfahigste n  W e rks ta tten , M asch inen u n d  E inrich-

*) Vgl. St. u. E. 46 (1926) S. 1039/42.
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tungen  sowie eine umfassendere Verw ertung der E r fa h 

rungen , Patente , Beziehungen, V ertreterorgam sationen 

usw  D ie  Gesellschaft erha lt fiir  das E inb r ingen  der 

Anlagewerte einschlieB lich der Patente  u n d  der gesamten 

O rgan isa tion  nom . 4 500 000 M  A k tie n  der Demag- 

Aktiengesellschaft sowie nom . 13 000 000 M  GenuB- 

scheine, die m it denselben R ech ten  wie die A k tie n  sowohl 

am  G ew inn ais auch  am  Vermogen der neuen Gesell

schaft bete ilig t sind . D ie  Uebernahm e der W erkstoffe, 

des H albzeugs u n d  der Fertigw aren erfolgt gegen Bar- 

yerg iitung . D ie  A bw ick lung  der AuBenstande u n d  Schul- 

den w ird ° durch  die a lte n  Gesellschaften yorgenom m en. 

D ie  G r iin d ung  der Dem ag-Aktiengesellschaft is t am  

12. A ugust 1926 erfolgt.

D ie  B e te iligung  der Vereinigten Stahlwerke bei den 

yerschiedenen V erbanden h a t sich inzw ischen wie fo lg t 

geandert:

B e te iligung  beim  Rhein isch-W estfalischen K o h le n 

synd ika t etw a 34,787 M ili. t  =  21,591 % ;

B ete iligung  be im  Rohe isenverband 39 %  der Gesamt- 

bete iligung;

B ete iligung bei der Rohstah lgem einschaft iiber 6,3 M il

lionen  t  =  rd . 39 %  der Gesam tbete iligung .

B ei den iib rigen  Verbanden haben sich die v o n  uns 

m itge te ilten  Zah len  n ich t geandert; in  den A ngaben  sind 

die Bete iligungszahlen der C harlo ttenh iitte  m it  en tha lten .

Eschweiler Bergwerks-Verein, Kohlscheid. — Das

abgelaufene Geschafts jahr stand  un ter dem  Zeichen der 

a llgem ein schlechten w irtschaftlichen Lage. D ie In dus tr ie  

w ar zufolge der schlechten E n tw ick lung  der Verhaltnisse 

in  K o h le n  wenig a u fnah m e fah ig ; daher w ar die A bnahm e  

sehr unregelmaBig. Angesichts der Absatzschw ierigkeiten 

nahm en  die H aldenbestande einen nie gekann ten U m fang  

an, so daB au f e inzelnen Zechen k au m  noch Lagermdglich- 

ke it yorhanden war. Der A bsatz  nach dem  Auslande, yor 

a llem  nach  den westlichen Landern , g ing zufolge der dort 

eingetretenen In fla tionsschw ierigkeiten sehr stark  zuriick . 

E ine  anha ltende  Belebung des Absatzes, u n d  zwar sowohl 

f iir  das In la n d  ais auch  fiir  die A usfuhr, tr a t  erst gegen 

E nde  des Geschaftsjahres infolge Ausbruchs des eng

lischen Bergarbeiterstreiks ein, w odurch eine fortschrei- 

tende R au m u n g  der H aldenbestande erm óg lich t wurde. 

T rotz der groBen Absatzschw ierigkeiten w ahrend des 

groBten Teiles des abgelaufenen Geschaftsjahres konnte  

d ie Jahresforderung gegeniiber dem  Yorjahre  gesteigert 

werden u n d  erreichte 97 %  der Fórderziffer des Jahres 

1913/14.

A uch  bei dem  H i i t t e n w e r k  lagen die Yerhaltn isse 

zu  B eg inn  des Geschaftsjahres infolge der Aufnahme- 

u n fah ig ke it des in landischen W arenm arktes im  Y e rh a lt

nis zum  A ngebo t ung iins tig . Das Geschaft in  R ohren  

yerschlechterte sich von M ona t zu  M onat. Das Gasrohr- 

w erk w ar von M itte  Dezem ber bis E nde  Februar auBer 

Betrieb . D as am  1. J u l i  1925 ubernom mene W e rk  E rm ag  

zur H erste llung  nahtloser R ohren  arbeitete durchschnitt- 

lich  n u r  8 bis 10 Tage im  M onat. D ie Nachfrage nach 

K leineisenzeug belebte sich erst im  September. D ie 

E isenbauw erkstatte  konn te  bei stark  yerm inderter Be- 

legschaft das ganze J a h r  durcharbeiten. Bandeisen fand  

z iem lich  g u t Absatz. Dagegen war in  den iib rigen Er- 

zeugnissen wie PuddelschweiBeisen, Stab- u n d  Uniyersal- 

eisen u n d  Schm iedestiicken dauernd Auftragsm angp l. 

D ie  Ausw irkungen  dieser Geschaftslage zeigten sich in  

im m er scharferem  MaBe in  den Betriebseinschrankungen 

u n d  S tillegungen  ba ld  dieser, b a ld  jener A b te ilung . Im  

allgem einen h aben  die H iittenw erke seit J u l i  1925 n u r  m it 

etw a 40 %  ihrer Le istungsfahigke it arbeiten kdnnen . D ie 

A u fw endungen  f iir  N eubau ten  beliefen sich au f

3 718 692, y . M. u n d  betreffen haup tsach lich  N eubau ten , 

techn ische '  Verbesserungen u n d  E rw eiterungen in  den 

K oh lenau fbere itungen , Kokereien, Ledigenheim en und  

A rbeitersied lungen. AuBerdem  w urden 37 631,48 Jli fiir  

den B au  von  A rbe iterw ohnungen yerausgabt. Gefordert 

bzw . erzeugt w urden :

Kohlen Koks Briketts Roheisen

t t t t

2 864 707 661 694 103 852 30 420

2 442 594 652 888 94 735 16 155

1 503 410 353 593 54 125 17 053

1 478 201 370 393 56 109 42 435

1 868 675 516 125 77 516 43 848

2 937 049 947 347 99 995 50 178

1925/26 

1924/25 

1923/24 

1922/23 

1921/22 

1913/14

A n  Nebenerzeugnissen w urden im  B erichtsjahre  15 378 t  

Teer, 33851 Benzol u n d  82321 A m m o n iak  gewonnen. D ie 

Z ah l der beschaftig ten A rbe ite r belief sich au f 14 523 

gegen 13 959 im  Vorjahre . D as V erkaufsgeschaft stand 

von  J u l i  an  yo lls tand ig  im  Zeichen der G e ldknapphe it. 

Der R ohe isenm ark t lieB m erk lich  nach . D er Versand 

b lieb  im m er m ehr h in te r  der E rzeugung  zuriick . A m  

24. Dezem ber wurde der H ochofen infolgedessen gedam pft 

u n d  konn te  erst am  8 . M arz w ieder in  B etrieb genom m en 

werden. D ie  Schlackenstein-Fabrik , die m it  dem  H och 

ofenbetrieb stillgelegt wurde, h a t  b is zu m  SchluB des Be- 

rich ts  jahres die E rzeugung  n ic h t w ieder au f genom m en, 

w eil noch e in re ich licher B estand  a n  Schlackensteinen 

yorhanden  u n d  die N achfrage unbedeu tend  war. D ie 

gezah lten  L o h n s u m m e n  einschl. H iitte n ab te ilu n g  haben 

betragen 28 652 312 M , der G e s a m t u m s a t z  einschl. 

H iitte nab te ilu n g  belief sich au f 57 681 413 Jll.
Es w urden gezah lt an :

1925/26
R.-M

1913/14

2 667 538,44 728 444,51
Reichs-, Staats- u n d  Ge-

m e in d e s te u e r n ...................

Werks-Beitragen zur Invali-  

ditats- u n d  Altersversiche- 

rung , K nappscha ft u n d  Un-

fallberufsgenossenschaft. . 4 243 836,96 1 757 176,64

Verein der Steinkohlenwerke 

im  Aachener Bezirk  (Berg-

schule) ....................... ....  •

B eitragen zu  gem einniitz igen 

u n d  w oh lta tig en  Zwecken,

90 027,14 61 214,44

u n d  A rbeiterunterstiitzungs-

fonds usw ...............................  406 008,52 279 239,63

7 407 411,06 2 826 075,22

D ie  Gewinn- u n d  Yerlustrechnung (d ie  Ergebnisse 

f iir  die Geschafts jahre 1924/25 u n d  1923/241) sind 

jeweils in  K lam m e rn  beigefiig t) weist e inen Anteil 

an  der Interessengem einschaft m it  den Vereinigten 

H iittenw erken  Burbach-Eich-Dudelingen von  5 441263,71 

(1924/25: 5 503 954,26; 1923/24: 3 567 841) Jll aus. Nach 

A bzug  von 2 129 808,81 (2 200 882,16 bzw . 271 056) M  
A bschre ibungen yerb le ib t ein R e in g e w in n  yon

3 311 454,90 (3 303 072,10 bzw . 3 296 785) M ;  hieryon 

werden 119 454,90 (111 072,10 bzw . 104 785) M  Gewinn- 

ante ile  a n  den A u fs ich tsra t gezah lt u n d  3 192 000 M  (wie 

in  den beiden V orjahren) G ew inn  (14 % )  ausgeteilt.

D as A k t i e n k a p i t a l  is t au f 22 800 000 (gegen 

38 M ili.) Jll festgesetzt worden. D ie  A n la g e n  standen 

am  30. J u n i  1926 m it  32 384 736 M  zu  B uch .

Yereins-Nachrichten.

Kaiser-Wilhelm-Institut fur Eisenforschung.

Ais Fortsetzung  der bereits a n  dieser Stelle8) ange- 

zeigten sechs L ieferungen des achten Bandes der „ M i t 

t e i l u n g e n  a u s  d e m  K a is e r - W i l h e lm - I n s t i t u t  

f i i r  E is e n f o r s c h u n g  z u  D u s s e ld o r f 11 ist Liefe- 

rung  7 erschienen, die w iederum  vom  Verlag Stahleisen 

m . b. H . zu Dusseldorf (PostschlieBfach 658) bezogen 

werden kann . D ie  L ieferung b r ing t folgende Einzel- 

a b h a n d lu n g :

L fg . 7. U e b e r  d e n  E in f l u B  y o n  O x y d a t io n s -  

y o r g a n g e n  a u f  d e n  H o c h o f e n p r o z e B 3). Von 

F r i t z  W i i s t .  (9 S . m it  8 A bb . u n d  5 Zahlentafeln.)

1,25 Jll, be im  lau fenden  Bezuge der Bandre ihe  1 JK.

J) F iir  1923/24 au f G ru n d  yon E inspriichen be- 

r ich tig te  Zahlen .

2) V gl. S t. u . E . 46(1926) S. 1307.

3) V g l. S t. u . E . 46 (1926) S. 1213/21.


