
STAHŁ i i i  EISEN
M Z E IT S C H R IF T

FUR DAS DEUTSCHE EISENHUt TENWESEN.
Nr. 48. 2. Dezember 1926. 46. Jahrgang.

Betriebserfahrungen mit einem Elektroofen im GieBereibetriebe.

Von R u d o lf  G e n w o  in. W etter.

( Betriebsergebnisse. Beschreibung des Lichtbogenofens und seiner Arbeitsweise. Angaben uber Einsatz und 
Erzeugnis. Gegenuber stellung der Gestehungskosten im Konverter- und Elcktroofenbetrieb. Schmelzen von syn- 

thetischem Roheisen. Graugit/3 und Tempergufi im Elektroofen.)

(Hierzu Tafel 19.)

W ahrend des Krieges hatte die Deutsche Ma
schinenfabrik, A .-G ., Duisburg, ihre GieBerei

betriebe in W etter fast ganz auf die Erzeugung von 
StahlguB umgestellt. Zu diesem Zwecke wurden fiinf 
Bessemerbirnen eigener Bauart aufgestellt, drei in 
Verbindung mit vier Kuppelófen in der bahnseitig 
gelegenen alteren EisengieBerei und 
zwei mit zwei Kuppelófen in der rulir- 
seitig gelegenen GroBgieBerei. Nach Be- 
endigung des Krieges beschloB man, 
die letzteren beiden Birnen stehen zu 
lassen und eine Halle der fruheren 
GroBgieBerei ais StahlgieBerei zu be- 
nutzen, um rasch zuliefernde StahlguB- 
stiicke, die in vielen Fallen von anderer 
Seite nicht zu beschaffen waren, selbst 
gieBen zu konnen. In den folgenden 
Jahren starker Besehaftigung lernte man 
den Vorteil, eine eigene StahlgieBerei zu 
besitzen, weiter schatzen, und man 
beschloB, sie beizubehalten.

Die Bessemerei verm ag bei gutem 
Einsatz und bestem Schmelzkoks einen 
StahlguB zu liefern, der normalen An- 
spruchen genugt. Das gilt in erster Linie 
fiir weichere Sorten, bei harteren aber 
versagt der Bessemerstahl schnell, we
niger wegen unzureichender ZerreiB- 
festigkeit und Dehnung, ais wegen 
ungeniigender Schlagfestigkeit, auf die 
es bei hoch beanspruchten Maschinen- 
teilen in erster Linie ankommt.

Es sei bemerkt, daB es allerdings 
Bessemereien gibt, die hochwertigen 
StahlguB herstellen; diese miissen je
doch m it teuerem Einsatz arbeiten und 
fiir ausgewahlten Koks Aufpreise sowie 
hohe Frachten zahlen. Ohne diese 
verteuernden Sonderaufwendungen ist es aber 
im allgemeinen schwierig, in der Birne StahlguB mit 
weniger ais 0,06 bis 0,07 %  P  und 0,08 %  S zu erzeu- 
gen. Im handelsiiblichen Bessemer-StahlguB sind 
sogar noch hóhere W erte hierfur keine Seltenheit; 
solcher StahlguB ist hohen Beanspruchungen und 
starken Sto Ben nicht gewachsen.

TT ,V III..*

Von der Moglichkeit, den Schwefelgehalt durch 
eines der bekannten Entschwefelungsm ittel zu er- 
niedrigen, wurde mit Erfolg Gebrauch gemacht. Die 
Anwendung ist aber nicht billig und m acht den 
Betrieb umstandlich. Gegen den hohen Phosphor- 
gehalt gibt es kein Mittel, und Bessemereien sind stets

abhangig von den Zufalligkeiten, die m it der Koks- 
belieferung zusammenhangen.

D a die heutige Entw icklung im Maschinenbau auf 
móglichste Erleichterung der Bauweise hindrangt. 
die einen W erkstoff von hochsten Eigenschaften 
voraussetzt, wurde beschlossen, die Bessemerei durch 
eine Elektroofenanlage zu ersetzen. D azu erm utigte
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Abbildung 1. Elektroofen Bauart De mag.
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auch noch der grofie Anfall an Stahlspanen der eigenen 
Werke. Es kam der In Abb. 1 dargestellte Ofen 
eigener Bauart von 3 bis 4 t Fassung zur Aufstellung, 
dessen gesamte elektrische Ausrustung von der A E G . 
stammt. Die Unterbringung der ganzen Anlage in 
dem vorhandenen Gebaude diirfte insofern beachtlich 
sein, ais sie ein Beispiel daftir gibt, auf weich engem 
Raum eine Elektroofenanlage zusammengedrangt 
werden kann, ohne die nótige Uebersiclitlichkeit 
vermissen zu lassen und die Bedienung zu erschweren.

Der zur Verfugung stehende Raum (Abb. 2) war 
einerseits durch die Konyerter und dereń Geblase, 
anderseits durch eine Hauptdurchfahrt durch ajle 
GieBereihallen begrenzt. Hieraus ergab sich die in 
der Abbildung ersichtliche Anordnung, wobei der 
Transformator in einem ganz engen Raum  dicht neben 
dem Ofen und auf Huttenflur aufgestellt wurde,

Abbildung 2. Gesamtanordnung der Elektroofenanlage.

wahrend die ganze Hochspannungsschaltanlage nebst 
Drosselspule iiber dem Beschickungsraum in einem 
ZwischengeschoB untergebracht werden muBte. Die 
Unterbringung des Transformators in diesem engen 
Raum m acht eine ausreichende Luftkiihlung un- 
moglich, und es wurde daher eine Oelruckkiihlanlage 
yorgesehen, die sonst bei Transformatoren dieser 
GroBe, namlich 1000 kV A  Dauerleistung, noch nicht 
ublich ist. Das Schaltpult und alle vom W arter zu 
bedienenden Schalteinrichtungen sind in einem ver- 
schliefibaren, vollig yerglasten Raum untergebracht, 
dessen Lage aber eine gute Beobachtung des Ofens 
ermoglicht und einen besonderen Steuermann un- 
nótig macht.

Um auch kurz auf die Hauptmerkmale des Ofens 
selbst einzugehen, sei erwahnt, daB der Ofen m it drei 
Graphitelektroden von 225 mm O arbeitet, die auf

der ganzen stromfuhrenden Lange zwischen Klemme 
und Deckelgewolbe von einer Kiihl- und Dichtungs- 
yorrichtung umgeben und so gegen Luftzutritt 
geschutzt sind. Infolgedessen ist der Elektroden- 
abbrand auBerordentlich gering; der Gesamtver- 
brauch an Elektro den wurde bisher m it fast genau 
4 kg fiir je 1000 kg Stahl festgestellt.
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Abbildung 3. Arheitsverhaltnisse am 3-t-Ofen bei Leer- 
lauf-Elektroden-Spannung =  94,5 V ohne Drosselspule.

D a auch die Tiire infolge eines wassergekiihlten 
Turrahmens, dessen oberer Querbalken tibrigens 
durch das ganze Mauerwerk in den Ofen hineingefuhrt 
ist, sehr dicht schlieBt, findet wahrend der ganzen 
Schmelzung ein lebhafter Gasaustritt unter der Tiire 
statt, die daher meist zu diesem Zweck um einen 
kleinen Spalt offen gehalten wird, ein Beweis daftir,.
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Abbildung 4. Arbeitsverhaltnisse am 3-t-Ofen bei Leer- 
lauf-Elektroden-Spannung =  104 V ohne Drosselspule.

daB wahrend des Ofenganges keinerlei L uft angesaugt 
wird.

Die elektrische Schaltanlage ist so eingerichtet, 
daB man von den vier am Transformator erzielbaren 
Sekundarspannungen von 180, 164, 104 und 95 V 
drei betriebsmaBig wechseln kann. Verwandt werden 
180 oder 164 V  zum Einschmelzen, fiir das Fertig- 
machen je nach Bedarf die beiden niedrigen Span
nungen. Beim Arbeiten mit diesen niedrigen Span
nungen wird die bereits erwahnte Drosselspule iiber-
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briickt, da hierbei die groBtmoglichen StromstóBe 
noch nicht iiber ein zulassiges MaB auch ohne Drossel- 
spule hinausgehen. Abb. 3, 4 und 5, die nach dem 
von E. R ie c k e 1) vorgeschlagenen MeBverfahren 
ausgearbeitet sind, zeigen die elektrischen Arbeits- 
verhaltnisse des Ofens bei diesen drei Spannungen. 
In diesen Abbildungen bedeuten:
L =  zugefuhrte Energie in kW
Li =  Lichtbogenenergie in kW
Lwr =  Verlustenergie in kW

_  Leerlaufspannung
Et =  rhasenspannung in Yolt =  ------ -- ----

Y  3

1
oder =  - - - • Leerlauf- 

V 3 spannung
El =  Lichtbogenspannung in Yolt

C0SCP kVA
in =  Nennstrom =  3500 Amp.
ik =  KurzschluBstrom.

Abbildung 6. Schmelzschaubild des Ofens.

Die Regelung der Elektroden erfolgt wahrend des 
ganzen Ganges der Schmelzung selbsttatig, und zwar 
mittels reinelektrischer Regelvorrichtung, die inso- 
fern bemerkenswert sein diirfte, ais sie in dieser Form  
hier erstmalig von der A E G . ausgefuhrt wurde. Zur

!) Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 102 (1925).

Zugfestigkeit Dehnung Einschnij
kg/mm2 % %

38 36 64
49 32 56
52 25 41
63 21 28
74 16 17

Bemerkenswert ist die nachfolgende Gegeniiber- 
stellung der Kosten fiir eine Tonne fliissigen Stahles

Yerstellung jeder Elektrode dient ein G leichstrom - 
motor, der durch eine Dynamomaschine in Leonard ~ 
schaltung gespeist wird. Die drei Dynam os und die 
zugehorige Erregermaschine werden durch einen 
gemeinsamen Drehstrommotor angetrieben. Jede 
Dynamomaschine besitzt zwei fremderregte Feld- 
wicklungen im Krafteverhaltnis 1 : 2 einander ent- 
gegenwirkend. Die eine W icklung ist konstant fremd 
erregt, die andere wird durch einen Tirrill-Regler im 
Abhangigkeit von dem konstant zu haltenden E lek- 
trodenstrom gesteuert, so daB die Elektrodenmotoren 
im Hub- und Senksinne laufen, je nachdem, ob die 
eine oder andere Feldwicklung der Dynamo starker 
erregt ist. Diese Regelvorrichtung hat den Vorteil, 
daB fiir jede Elektrode nur ein einziger kleiner K on takt 
im Tirrill-Regler vorhanden ist, der kaum einer A b 
nutzung ausgesetzt ist. Tatsachlich arbeitet die ganze 
Einrichtung seit Inbetriebsetzung des Ofens ohne 
jede Storung. Abb. 6 zeigt ein bezeichnendes Schmelz
schaubild des Ofens. Der Ofen kam Ende August 1925 
in Betrieb und hat bis jetzt mehr ais 1000 Schmel
zungen gemacht. E r ist basisch zugestellt, und zwar ist 
die Zustellung des ganzen OfengefaBes in Dolomit auf- 
gestampft. Das Deckelgewólbe besteht wie iiblich 
aus Silikaformsteinen und erreicht bei aufmerksamer 
Bedienung ohne weiteres eine Lebensdauer von 
100 Schmelzungen. Aufmerksame Bedienung ist 
insofern notig, ais nicht versaumt werden darf, 
rechtzeitig von der hohen Einschmelzspannung auf die 
niedrige Arbeitsspannung umzuschalten, weil bei 
flussigem Bad und hoher Spannung das Gewolbe 
durch die Einwirkung der langen Lichtbogen rasch 
leidet. Ais Einsatz werden fast nur Stahlspane und 
die eigenen Trichter benutzt. Gewohnlicher StahlguB 
kann hergestellt werden, ohne die erste Schlacke zu 
ziehen. Der Phosphorgehalt bleibt dann immer unter
0,04, der Schwefelgehalt unter 0,035 % . Bei Schmel
zungen fur hochbeanspruchte Stiicke oder fur solche 
m it scharfen Abnahmebedingungen wird natiirlich 
die erste Schlacke sauber abgezogen, so daB Phosphor 
und Schwefel beliebig weitgehend entfernt werden 
konnen. Die physikalischen Eigenschaften des Elektro- 
ofenstahlgusses sind bekannt. Es seien nachstehend 
nur kurz die leicht erreichbaren Festigkeitswerte fiir 
yerschiedene StahlguBarten genannt:
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Abbildung 5. Arbeitsverhaltnisse am 3-t-Ofen bei Leer- 
lauf-Elektroden-Spannung =  164 V mit Drosselspule.
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aus der Bessemerbirne und aus dem Elektroofen. 
Auch im vorliegenden Fali trifft die viel verbreitete 
Meinung, der Elektroofen arbeite teurer, nicht zu, 
-so daB die Giitesteigerung ais reiner Gewinn gebucht 
"werden kann.

K onye rte rbe tr ieh  bei 16 t S tah l tag lich . 

iE insatz :
250 kg Hamatit-Roheisen . 95,— M lt =  23,75 M 
200 „ eigene Trichter . . 43,— M/t =  8,60 M 
250 ,, Schienenstiicke,

Federn usw. . . . 50,— M /t =  12,50 M 
300 „  Kernschrott, klein

geschnitten . . . .  46,— M/t =  13,80 M

58,65 M
Bei 15 %  Gesamtabbrand ist das l,175fache zu

setzen........................................................ =  68,91 M

Zusatz:
6 kg Ferrosilizium 45prozentig . . . . 1,29 M

12 kg Ferromangan 80 ,, . . .  3,85 M
200 g Aluminium .....................................  0,42 M

Lohne:
fiir Ofenleute, Blaser, Masehinisten,

Pfannenleute und M a u r e r .................  4,80 M
Kuppelofenkoks 18 %  Tom Einsatz 24,45 M /t . 5,18 M
Birnenkoks .........................................................  0,96 M
K a lk s te in .............................................................. 0,76 M

K ra ftve rb rauch :
Konverter und K upp e lo fen .....................  1,55 M

Instandhaltung von Kuppelófen-Konvertern,
Schmierung, Reparaturen usw............ 5,20 M

Selbstkosten fiir die t fliissigen Stahles ohne
Tilgung und Yerzinsung............................ 92,18 M

E le k troo fe nb e tr ie b  bei 15 t S tah l tag lich .

E insa tz :
333 kg T rich ter.................. 43,— M/t — 14,32 M
667 kg S p a n e .................... 34,— M ft =  22,72 M

37,04 M
Bei 4,5 %  Abbrand ist das l,05fache einzu-

setzen........................................................ =  38,89 M

Zusatz:
4 kg Ferromangan 80proz. 321,— M/t - 1,28 M

6,5 kg Ferrosilizium 45proz. 215,— M/t —■ 1,40 M
200 g Aluminium ...................................  0,42 M

Lóhne fiir Ofenpfannenleute, Schmelzer . . 2,59 M
Stromkosten: 796 kWst je 4,3 P f................... 34,23 M
Elektroden: 4 kg je 1,78 M ...........................  7,12 M
Kalk, FluBspat, Hammerschlag, Erz . . . .  0,94 M
Dolomit, Teer, Magnesit ...............................  0,98 M
Deckelerneuerung, einschl. Mauerlohn . . . 1,50 M
Kiihlwasser, Schmierung, Instandhaltung . . 0,70 M

Selbstkosten fur die t fliissigen Stahles ohne
Tilgung und Yerzinsung........................... 90,05 M

Der in dieser Aufstellung angegebene Strompreis 
von 4,3 Pf. ist der Durchschnittspreis bei Verwendung 
von Tag- und Nachtstrom. Der angegebene Strom- 
yerbrauch von 796 kW st/t ist natiirlich ebenfalls der 
gesamte Durchschnittsverbrauch der Erzeugung. E r 
erscheint yielleicht etwas hoch gegenuber vielen im 
Schrifttum iiber Elektroofen genannten Zahlen. Es 
wird jedoch stets der Strom zum Einschmelzen ge- 
messen, d. h. also bis zum vollstandigen Fliissig- 
werden der Schmelzung, und dieser liegt mit groBer 
GleichmaBigkeit etwas unter 500 kW st/t; dagegen ist 
der Stromverbrauch fiir das Fertigmachen sehr ver- 
schieden. Dies hangt natiirlich damit zusammen, daB 
die Analyse des auBerlich gleichartigen Schrottes 
stark wechselt, daB sehr yerschiedene Sorten von

StahlguB hergestellt werden mussen, daB z. B. fur 
den GuB kleiner Massenartikel besonders heiBer 
Stahl gebraucht wird, und daB auch die Warme- 
verluste des Ofens bei neu aufgelegtem Deckel und 
frisch aufgestampften Wanden merklich geringer 
sind ais nach starker Abnutzung. So zeigen giinstige 
Schmelzungen einen Gesamtstromverbrauch von 
wenig uber 600 kW st, wahrend gelegentlich ungunstige 
iiber 1000 kW st/t brauchen.

D a in jiingster Zeit auch die Yerbesserung des 
Graugusses durch den Elektroofen immer mehr Auf- 
nahme findet, sei erwahnt, daB auch bei der Demag 
fiir besondere Zwecke von diesem Verfahren Gebrauch 
gemacht wurde. Bezeichnende Ergebnisse sind z. B .:

1. Einsatzanalyse 3,5 %  C, 1 ,5 5 %  Si, 0,14 % r S, 
Endanalyse 3 ,3 5 %  C, 1 ,6 4 %  Si, 0,06%  S, Ein- 
schaltdauer 40 min, Stromverbrauch 136 kWst/t.

2. Einsatzanalyse 3,45 %  C, 2,44 %  Si, 0,086 %  S, 
Endanalyse 3,25 %  C, 2,48 %  Si, 0,03 % S, 
Einschaltdauer 55 min, Stromverbrauch 167 kWst/t. 
Abb. 7 (s. Tafel 19) zeigt das Schliffbild des Kuppel- 
ofeneisens und Abb. 8 (s. Tafel 19) das Schliffbild 
des im Elektroofen nachbehandelten Graugusses der 
letztgenannten Schmelzung in 200facher VergróBe- 
rung.

Es wurde auch versucht, GrauguB unmittelbar 
im Elektroofen synthetisch herzustellen, indem ais 
Einsatz nur Stahlspane und Koks yerwendet wurden. 
Trotz dieses billigen Einsatzes wird aber das Yer
fahren infolge der hohen Strompreise zu teuer, da der 
Stromverbrauch natiirlich ungefahr der gleiche wie 
fiir StahlguB ist. Praktische Bedeutung gewinnt das 
Verfahren bekanntlich nur in Gegenden mit hohem 
Roheisen- und niedrigem Strompreis. Das Erzeugnis 
hat den Anforderungen durchaus entsprochen. Abb. 9, 
10 und 11  (s. Tafel 19) zeigen Schliffbilder solchen 
synthetischen GuBeisens ebenfalls in 200facher Ver- 
groBerung.

Zusammensetzung und Eigenschaften sind in 
der folgenden Zusammenstellung wiedergegeben:

1. 2 ,6 8 %  C, 0 ,8 1%  Mn, 1 ,5 %  Si, 0,06% P, 
0,035 %  S, Biegefestigkeit 69,7 kg/mm2, Durch- 
biegung 18 mm.

2. 2,4 %  C, 0,7 %  Mn, 2,63 %  Si, 0,065 %  P, 
0,018 %  S, Biegefestigkeit 69 kg/mm2, Durchbiegung 
12 mm.

3. 3,1 %  C, 0,84 %  Mn, 1,29 %  Si, 0,093 %  P, 
0 ,0 35%  S.

Auch TemperguBeisen wurde auf diesem synthe
tischen Wege aus Stahlspanen und Koks hergestellt. 
Eine Analyse zeigte beispielsweise 2,5 %  C, 0,05 %  Mn,
0,8 %  Si, 0,053 %  P, 0,025 %  S. D a sich der Temper
guB aus dem Elektroofen durch niedrigen Schwefel
gehalt auszeichnet, der wegen des friiheren Zerfalles 
des Karbids eine niedrigere Gluhtemperatur und 
kiirzere Gliihdauer ermoglicht, ist zu erwarten, daB 
dieses Verfahren mit Riicksicht auf den billigen 
Einsatz bei gunstigen Strompreisen FuB fassen wird.

TemperguBschinelzungen, die aus dem bekannten 
Spezialeisen der Kupferhutte und Stahlspanen er- 
schmolzen wurden, zeigten z. B. folgende Analysen:
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1. 3,05 %  C, 0,45 %  Mn, 0,64 %  Si, 0,08 %  P, 
0,032 %  S.

2. 2,65 %  C, 0,44 %  Mn, 0,72 %  Si, 0,075 %  P, 
0,030% S.

3. 2,75 %  C, 0,42 %  Mn, 0,8 %  Si, 0,068 %  P, 
0,036 %  S.

Der Vollstandigkeit halber sei schlieBlich noch ein 
kleiner Elktroofen von 250 kg Inhalt gleicher Bauart 
erwahnt, der neben dem groBen Elektroofen aufgestellt 
ist. Dieser Ofen dient zwar hauptsachlich zu Vor- 
fuhrungszwecken, hat aber auch fiir Versuchsschmel- 
zungen schon gute Dienste geleistet.

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Aus der Gegeniiberstellung der Betriebsergebnisse 

des Konverter- und Elektroofenbetriebes geht hervor, 
daB der Elektroofen fiir die Erzeugung von StahlguB 
und hochwertigem GrauguB nicht nur bei besonders 
billigen Strompreisen in Frage kommt. A uch fiir 
die Herstellung von TemperguB bietet er besondere 
Vorteile dadurch, daB das Erzeugnis wegen des 
friiheren Karbidzerfalls eine niedrigere Gluhtem pera
tur und kiirzero Gliihdauer erfordert. Dagegen 
kommt der Elektroofen zum Erschmelzen von syn- 
thetischem Roheisen nur bei hohen Roheisen- und 
niedrigen Strompreisen in Betracht.

Eine neuzeitliche Giefiereianlage,
Von K. S c h u n c k  in Bochum.

(Einrichtung einer veralłeten und neuzeitlichen Giefierei. Modellsohreinerei und Modellager. 
Gesamtgliederung. Eisen- und Sandfórderung. Sandaufbereitung. Putzerei. Laboratorium.

W ohlfahrtseinrichtungen.)

U ieBereien, insbesondere EisengieBereien, sind 
in den meisten Fallen Maschinenfabriken an- 

gegliedert, um dereń Bedarf an GuBstiicken zu decken. 
Wahrend nun die Maschinenfabriken ihre mecha
nischen W erkstatten dauernd der Entw icklung der 
Technik entsprechend ausbauten, verblieben sehr oft 
die GieBereien in ihrem althergebrachten Zustande. 
Mit einfachen M itteln lieferte ein eingearbeiteter 
Stamm von Angestellten und Arbeitern brauchbare 
GuBstiieke. N icht selten waren die W erkstatten der 
Maschinenfabrik zeitgemaB eingerichtet, hatten neu
zeitliche Maschinen und W erkzeuge, wahrend die 
GieBerei in der Entw icklung vollstandig zuriickge- 
blieben war. Hier sah man Holzkrane m it Hand-

Die im Jahre 1864 gegriindete Maschinenfabrik 
befaBt sich ausschlieBlich mit dem Bau von Maschinen 
fiir den Bergbau. Die GieBerei liefert auBer dem B e
darf der Maschinenfabrik noch GuBstiieke aller A rt 
fiir andere W erke. Durch den stetig gesteigerten A b 
satz der Erzeugnisse war im Laufe der Zeit das 
Fabrikgrundstiick innerhalb der Stadt zu klein ge- 
worden. D a auBerdem die Zuleitung eines Bahn- 
anschlusses unmoglich war, bestand schon in der 
Vorkriegszeit der Plan, das ganze W erk so zu verlegen, 
daB einmal ein BahnanschluB und anderseits A us
dehnung móglich war. Der Krieg verschob die Ver- 
wirklichung des Planes, und erst im Jahre 1920 konnte 
mit dem Bauvorhaben begonnen werden. Schmiede,

Abbildung 1. Gesamtansieht der GieBerei.

betrieb, Sandaufbereitung durch Handarbeit, eine 
Menge Handschiebkarren und infolge Fehlens aus- 
reichender Entliiftungen Schwaden, Rauch und Staub 
bei jedem GieBen. Die Folgen derartiger Riick- 
standigkeit blieben nicht aus, und manche alte GieBe
rei muBte nach der Inflationszeit wegen Unwirt- 
schaftlichkeit geschlossen werden.

Nachstehend soli eine neu errichtete GieBerei, die 
der Maschinenfabrik Gebr. E ickh off in Bochum, naher 
beschrieben werden, die allen heutigen Anforderungen 
entsprechen diirfte.

Schreinerei m it Modellager wurden aus Betriebs- 
riicksichten zunachst errichtet und verlegt. F iir die 
GieBerei waren die Aufgaben durch die bis dahin 
gemachten Erfahrungen festgelegt. Bedingung war: 
Anfertigung von GuBstiicken aller A rt bis zu 10 t  
Stuckgewicht in tadelloser Ausfiihrung bei geringsten 
unproduktiven Lohnen, Leistungsfahigkeit etw a 8001 
je Monat, geraumige und geniigend helle A rbeits- 
raume m it ausreichender Heizung.

Die Gebaude des neuen Werkes wurden in Eisen- 
konstruktion m it Zementbedachung ausgefiihrt. D er
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Abbildung 2. Modellager.

zur Verfiigung steliende 
Raum ermoglichte genii- 
gend breite Wege zwischen 
den einzelnen Bauten. Bei 
der Gesamtanordnung der 
einzelnen Gebaude wurde 
auf zweckmaBigste Heran- 
schaffung der Rohstoffe 
besonders fur die GieBerei 
und die Schmiede W ert 
gelegt. Die Eisenbahn- 
wagen werden unmittelbar 
vor den jeweiligen Lager- 
stellen entleert und jede 
Zwischenforderung ausge- 
schaltet. Hauptbiiro und 
mechanische W erkstatten 
einschlieBlich Montage und 
Versuchsstande sollen in 
nachster Zeit errichtet 
werden.

Das GieBereigebaude,
Abb. 1, hat trotz der 
groBen Abmessungen durch 
gut verteilte Fenster,
Lichtbander und aufge- 
setzte Entliifter ein gefal- 
liges AeuBere. In geschick- 
ter Weise ist die lange 
Vorderseite durch Einzie- 
hen der niedrigeren Hallen, 
insbesondere des Einganges 
der Arbeiter zu den Um- 
kleidęraumen, belebt.

Die Modellschreinerei 
ist mit ausreichenden neu
zeitlichen Holzbearbei- 
tungsmaschinen ausge- 
riistet, hat Spaneabsau-
gung, Dampfheizung, W arm e- und Leimkocheinrich- 
tung und fertigt auch Modelle fiir GuBbesteller an.

Im Modellager, Abb. 2, wurde durch geeignete 
Gestelle eine iibersichtliche Lagerung groBer Modell- 
mengen geschaffen. Zwischen den einzelnen Gestellen

sind besondere Leitern verschiebbar an
geordnet, so daB jede beliebige Stelle 
schnell und leicht erreichbar ist. Samt- 
liche Modelle, gleieh. ob zur Eigenher- 
stellung gehorend oder den HandelsguB- 
beziehern, sind karteimaBig verzeichnet 
und werden auf Anforderung hin in 
wenigen Sekunden zur Stelle geschafft. 
Das ZweckmaBige dieser Einrichtung 
tritt auf den ersten Blick zutage. Welche 
Unsummen von Zeit und Geld werden 
gespart im Vergleich mit der fruher iib- 
lichen Lagerungsart! Ausgeschlossen sind 
auch jegliche Beschadigungen, wie sie 
fruher oft durch Umpacken beim 
Suchen entstanden, ganz abgesehen 
von den Fallen, wo Modelle im Augen- 
blick des Bediirfnisses iiberhaupt nicht 
wiedergefunden wurden.

S c h ro tt-  und E is e n / a g e r

j O D
H and- Formę r e i j ^  r,

i 
i 
I 
i

Kern m a che r e i

Im GrundriB, Abb. 3, ist die Gliederung des Gebai 
des erkenntlich. Fiir den etwaigen Einbau einer kleine 
StahlgieBerei ist entsprechender Raum vorgesehei 

Hauptaugenmerk wurde bei den Vorarbeiten ai 
eine gunstige Losung der An- und Abfuhr geleg

Abbildung 3. GrundriB der GieBerei.
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Insbesondere sollten Eisen und Sand m it geringsten 
Unkosten zu den Yerbrauchsstellen gefuhrt werden.
Aus diesem Grunde ergab sich eine Aufstellung der 
Formmaschinen in Halle IV  und V  (Abb. 4 und 5), 
wodurch die nachstehend noch naher zu beschreibende 
Sand-Zu- und -Abfiihrung ermoglicht wurde. Aus 
dem gleichen Grunde wurde auch die Putzerei mit 
ihren Maschinen und sonstigen Einrichtungen quer 
zu den Kranbahnen im letzten Teile der einzelnen 
Hallen untergebracht.

Das Eisen wird durch die GieBerei nur in einer 
Richtung, und zwar vom Kuppelofen aus zur Form, 
zur Putzerei und zum Rohteillager gefuhrt. Die ein- 
gehenden Rohstoffe: Roheisen und GuBbruch, werden 
durch Laufkran m it Elektrom agneten entladen und 
innerhalb der Kranbahn gelagert. Roheisen wird rp- 
sofort nach Eingang analysiert und gekennzeichnet. 
GróBere GuBstiicke werden in einer Fallwerksgrube, 
unter Verwendung der Hubmagnete, zerkleinert. 
GuBbruch und Roheisen, nach Sorten getrennt, 
werden auf Schmalspurwagen von je 5 t  Ladefahig- 
keit geladen und auf das Gleise hinter dem Kuppel
ofen aufgestellt. Es erfolgt dann das Beladen der 
Gichtkubel und Verwiegen der einzelnen Satze auf 
dem davor befindlichen Gleise in der Halle. Die * 
Schmelzer brauchen wahrend der Schm elzzeit das 
Gebaude nicht zu verlassen; auch sind die einzelnen 
Gattierungen leicht zu iiberwachen. Koks und Kalk- 
stein sowie die Ofenbaustoffe lagern in Taschen unter . 
der Maschinenbiihne.

Ein elektrisch betriebener Schragaufzug hebt die 
Kubel, entladet sie in den Ofenschacht und bringt 
die leeren Kubel wieder herunter. Vorlaufig sind zwei 
Kuppelofen m it Yorherd und 6 t  Schmelzleistung/st 
aufgestellt (Abb. 6).

Den erforderlichen W ind erzeugen ein Kapsel- 
und ein Turbogeblase, die in der Maschinenkammer 
auf der Buhne untergebracht sind. Schreibende 
Winddruck- und Windmengenmesser geben dauernd 
AufschluB iiber den Schmelzvorgang.

Das fliissige Eisen wird durch mechanische Ab- 
stichvorrichtungen in die GieBpfannen abgelassen. 
Die GieBpfannen stehen auf Schmalspurwagen, die 
das Eisen den betreffenden Hallen zufiihren. Da 
zum Fortbewegen und VergieBen acht Dreimotoren- 
krane m it Fiihrerstand zur Verfiigung stehen, ist 
die fiir da; GieBen benótigte Zeit verhaltnis2naBig 
gering. GróBere GuBstiicke werden dann durch Lauf- 
krane unm ittelbar zur Putzerei am Ende der betreffen
den Halle gebracht. Die Form kasten der Maschinen- 
formerei werden iiber Abdeckroste (s. Abb. 5) ent- 
leert. D er Form sand wird durch die darunter befind- 
liche Schiittelrutsche zur Aufbereitung zuriick- 
befórdert. GuBstiicke und Abgiisse werden gesondert 
auf Schalen gesammelt und zur Putzerei bzw. Schmel- 
.zerei geschafft.

Fiir den Formsand ist folgender W eg vorgesehen 
(s. Abb. 5): Der eingehende Grubensand wird un
m ittelbar vom  W agen in Taschen des Sandkellers 
entladen. In diesen Keller miindet auch der Kanał fiir 
alle Dam pf-, PreBluft-, Gas- und Wasserleitungen, 
K ra ft-  und Schwachstromkabel. Der Neusand wird

durch Becherwerke zum Sandtrockenofen gebracht, 
lauft dann iiber Kollergang und Sieb, Mischer und 
Schleuder in den Fertigsandbunker. Eingebaute 
Becherwerke erledigen selbsttatig jede erforderliche 
W eiterfórderung.

Der Altsand lauft nach dem bereits geschilderten 
Entleeren aus der Maschinenformerei gleichfalls der 
Sandaufbereitung zu. E r wird iiber den magnetischen

Abbildung 4. Sandbeforderung in der GieBerei.

Eisenabscheider und ein Sieb zum Mischer und 
Anfeuchter sowie zur Schleuder in den Fertigsand
bunker geleitet. Auch hier erfolgt jede Fórderung 
durch eingebaute Vorrichtungen. Die ganze Sand
aufbereitung besteht aus zwei vollstandig getrennten 
Einrichtungen, die derart einstellbar sind, daB jede 
gewiinschte Sandmischung, wie sie fiir die betreffen-
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den GuBstucke erforderlich ist, hergestellt werden 
kann. Der Zusatz an Neusand ist gering, da nur 
wenig Altsand verlorengeht. Der fertige Sand wird 
durch Elektro-Laufkatzen m it Fiihrer an den Yor- 
ratsbunkern in Kubel abgefullt und dann durch 
Bodenentleerung den Bunkern an den Formmaschinen 
zugefiihrt. Diese Bunker haben eine verschlieBbare

falls durch Becherwerk zur GieBereiflur gehoben, in 
Kubel entleert und durch Fiihrerkatze, wie der Modell
sand, zur Verbrauchsstelle gefordert. Der Fiillsand 
wird in der Handformerei durch bewegliche Ein- 
richtungen an Ort und Stelle aufbereitet. Der Kern-

Abbildung 5. Maschinenformerei.

Auslaufrinne, aus der der Sand den Formkasten auf 
der Maschine zulauft.

In der Maschinenformerei wird nur Modellsand 
gebraucht. Die Sandaufbereitung leistet je Schicht 
etwa 70 m3 Modellsand. Die ganze Sandfórderung

Abbildung 6. Kuppelofen.

wird durch zwei Laufkatzen erledigt. In der Ma
schinenformerei sind keine Sandhaufen, die gesamte 
Flachę ist fiir die Maschinen und fertigen Formen 
frei, Wege fiir Schiebkarrenforderung sind nicht er
forderlich. Neusand fiir die Handformerei wird eben-

Abbildung 7. Laboratorium.

sand wird durch Becherwerk auf einen Formtrocken- 
ofen gehoben und lauft nach dem Trocknen dem 
Mischkollergang zu.

Das Trocknen der Formen und Kerne geschieht 
in zwei Trockenkammern m it Voithscher Luft- 

umwalzung. Diese Oefen ermoglichen die 
Yerwendung minderwertiger Brennstoffe und 
gleichmaBige Trocknung aller Formen ohne 
Riicksicht auf ihre Stellung zur Feuerung. 
Formen und Form kasten werden in dieser 
Kammer sehr geschont.

Die Putzerei enthalt jeweils in jeder Halle 
die fiir die betreffenden GuBstucke erforder- 
lichen Maschinen und Einrichtungen.

In [Halle 4 und 5 sind Sandstrahl- 
Putztische, Putztrom m el m it Sandstrahlge- 
blase und Schleifsteine, in Halle 2 ein Putz- 
liaus m it Freistrahlgeblase aufgestellt. Samt- 
liche Maschinen und Arbeitsstellen sind einer 
groBen Entstaubungsanlage angeschlossen, so 
daB jede Staubbelastigung vermieden wird. 
Die geputzten GuBstucke werden auf Schmal- 
spurwagen iiber eine Gleiswage dem Rohteil- 
lager zugefiihrt und hier entweder gesammelt 
oder zur Verladung gebracht.

Neben guten Arbeits- und Fórdereinrich- 
tungen sind auch die anderen Einrichtungen 
in bester Ausfuhrung vorhanden. Die Hallen 
sind durch Oberlichter von etw a 30 % der 
Bodenflache reichlich heli, die groBen Ent- 
liifter sorgen fiir schnellsten Abzug der Gase 
nach jedem GieBen. Eine Hochdruckdampf- 
heizung heizt alle Hallen in ausgiebiger Weise. 
In Halle 6 ist eine Modellschlosserei und 
Reparaturwerkstatt untergebracht; dort be- 

findet sich ebenfalls eineMetallgieBerei, die unter Mit- 
arbeit des Laboratoriums jede gewiinschte Legierung 
herstellt und fur 10 t  Monatsleistung eingerichtet ist.

Ein mustergultiger Umkleideraum m it genugenden 
W aschstellen fiir warmes und kaltes W asser, Brause-
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Abbildung 7. Kuppelofeneisen.
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Abbildung 8.
Im  Elektroofen naohbehandeltes GuBeisen.
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Abbildung 9. Synthetisches GuBeisen.
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Abbildung 10. Synthetisches GuBeisen.

x 200

Abbildung 11. Synthetisches GuBeisen.
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Carl Irresberger: Gegenwartiger Stand des Schleudergufiverfahrens 

zur Erzeugung von Druck- und Ablaufrohren.
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Abbildung 1. Gefiige eines gesehleu- 
derten Eisens. (Aetzung mit lOpro- 

zentiger Salpeteisaure.)

Abbildung 2. Gefiige des Eisens (Abb. 1) 
vor dem Sehleudern. (Aetzung mit 

lOprozentiger Salpetersaure.)
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Abbildung 4. Gefiige nahe der Aufien- 
wand eines gesehleuderten Bohres. 
(Aetzung mit lOprozentiger Salpeter

saure.)

Abbildung 5. Gefiige inmitten des 
Querschnittes der Wand eines' ge- 
schleuderten Bohres. (Aetzung mit 

lOprozentiger Salpetersaure.)
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Abbildung 6. Gefiige nahe der Innen- 
wand eines gesehleuderten Bohres. 
(Aetzung mit lOprozentiger Salpeter

saure.)

Abbildung 7. Gefiige eines ausge- 
gluhten Schleuderrohres.
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badzellen und Kleiderscliranken tragt den gesund- 
heitlichen Anforderungen Rechnung. In diesem 
Raume sind Tische und Bankę fiir den A ufenthalt 
der Arbeiter wahrend der Pausen, Speisewarme- 
schranke und Kaffeekocheinrichtungen vorhanden. 
Ein besonderer Verbandraum ist m it eingebaut.

Im ObergeschoB der Halle 6 befinden sich das 
Buro des GieBereileiters, Umkleide- und Wasch- 
raume fiir die Angestellten und ein gut eingerichtetes 
Laboratorium m it besonderem Wiigeraum (Abb. 7).

Hier werden die einzelnen Gattierungen festgelegt, 
der Schmelzvorgang beobachtet und durch regelmaBige 
Proben der GuB iiberwacht. Nebenher werden alle von 
auswarts bezogenen Stoffe, insbesondere W erkzeug- 
und Konstruktionsstahle, Oele usw. laufend gepriift.

Aborte m it Wasserspiilung, Lager fiir den laufen
den Bedarf, Biiros fiir Betriebsleiter und Meister 
sowie das Laboratorium  sind von der GieBerei aus 
zuganglich. Kein Arbeiter braucht zur Erledigung 
seiner A rbeit oder Bediirfnisse das Gebaude zu ver- 
lassen.

Die getroffenen technischen Einrichtungen haben 
sich voll und ganz bewahrt. Es wird ein Erzeugnis 
von vorziiglicher Beschaffenheit hergestellt. Die auf- 
gewandten M ittel fiir die Einrichtungen bringen die 
vorgesehenen Ersparnisse an unproduktiven Lóhnen. 
Die vorhandenen Wo hlfahrtseinrichtungen, Bade- 
und Waschgelegenheiten werden von der Beleg- 
schaft in ausgiebiger Weise benutzt und schonend 
behandelt.

Zuschriften an die Schriftleitung.
(Fiir die in  dieser Abteilung erscheinenden Yeróffentlichungen ubernimmt die Schriftleitung keine Yerantwortung.)

Ruttelherd zur Vergutung von

Zu dem an dieser Stelle1) zum Abdruck gebrachten 
Vortrage von C. I r r e s b e r g e r  mochte ich bemerken, 
daB dem leider zu friih dahingegangenen Chef der 
Stahlhiitte Ignaz Storek in Briinn, Heinrich S t o r e k ,  
schon im Jahre 1903, also vor 23 Jahren, ein Verfah- 
ren zur Erzeugung homogenen Gusses durch oster- 
reichisches Patent Nr. 1 4 1 2 5  geschiitzt wurde, das 
die neuesten Bestrebungen von Dr. D e c h e s n e  und 
der Deutschen Industriewerke in Spandau2) vorweg- 
nimmt. Die Erfindung H. Storeks betraf ein Ver- 
fahren, nach welchem der homogene GuB von Eisen 
oder einem anderen Metali ohne jeden Zusatz auf 
rein mechanischem Wege gesichert werden sollte. 
Nach der Patentschrift wird das geschmolzene, sehr 
fliissige und gut iiberhitzte Metali nach dem Schmel
zen in einen Tiegel oder eine Pfanne abgestochen, auf 
eine Vorrichtung gesetzt und mittels derselben in 
eine riittelnde und hiipfende Bewegung versetzt. 
Dabei wird das fliissige Metali durch das rasche Auf- 
schlagen, die StoBe und Erschiitterungen in steter 
Bewegung erhalten, so daB die spezifisch schweren 
Teilchen des Metallbades sich infolgedessen natur
gemaB im unteren Teile des GefaBes sammeln, 
wahrend die spezifisch leichteren Verunreinigungen, 
wie Schlacken, schadliche Beimengungen u. dgl., 
sowie im FluB gebildete Gasblaschen an die Ober
flache gelangen, wo die Verunreinigungen auf ge- 
wohnte Weise abgeschijpft werden konnen. Das 
Rutteln wird so lange fortgesetzt, bis sich keine 
Schlacke oder Blasenbildung mehr zeigt und der 
FluB zum Gusse reif ist. Aus dieser Patentbeschrei
bung erkennt man ganz deutlich, daB schon damals 
das Ziel vorschwebte, die fliissige Schmelze zu ent- 
gasen und zu desoxydieren, grundlich durchzu- 
mischen und alle unerwiinschten mechanischen Bei
mengungen unschadlich zu machen. DaB bei grauem 
Eisen hierbei auch eine starkę Graphitauflósung und 
damit verbundene Kornverfeinerung erreicht wurde,

i) Vgl. St. u. E. 46 (1926) S. 869/72.
‘ ) Vgl. auch K a r l Irre sbe rg e r : Giefl.-Zg. 23 

(1926) S. 355 und GieB. 13 (1926) S 425.

flussigem GuBeisen und Stahl.

ist mir von Augenzeugen der damaligen R iittelver- 
suche berichtet worden. Das Verfahren ist auch bei 
Stahl und anderen Metallen zur Anwendung gebracht 
worden und hat stets ein reines, gut vergieBbares 
Metali ergeben. Auch die Festigkeitseigenschaften, 
die damals leider nur durch technologische Proben 
erm ittelt werden konnten, waren sehr bemerkenswert. 
Das an sich gut arbeitende Verfahren wurde jedoch 
durch die Herstellung von hochwertigem GuBeisen 
im Flammofen etwas verdrangt, weil dabei ein E r
zeugnis gewonnen werden kann, das noch verlaBlicher 
eine gewiinschte Beschaffenheit ergibt. Nur wenn 
aus dem Kuppelófen einmal groBere Stiicke gegossen 
werden miissen, findet noch eine A rt Riittelbehand- 
lung in einer groBen, vorgewarmten GieBpfanne statt. 
Irresberger hat also in seinen Vortragen nichts vor- 
bringen konnen, das nicht schon jahrzehntelang be
kannt war. Wenn aber das Rutteln und Schiitteln 
von GuBmetall wieder in Aufnahme kom m t, so ist 
schon aus Gerechtigkeitsgriinden wohl immer der 
Name Heinrich Storek damit zu verkniipfen.

B r iin n , im September 1926.

Professor Dr. A . Lissner.
* *

*

Der Einwand von Professor Dr. L is s n e r ,  das 
D e c h e s n e s c h e  RiittelguBverfahren bringe nichts 
Neues, beruht auf der irrigen Auffassung, S t o r e k  
und D e c h e s n e  wurden in der gleichen Weise und 
mit den gleichen Zieleń rutteln; dies ist aber nicht 
der Fali. Storek will nach der Patentschrift durch 
Riitteln in einem Tiegel oder in einer Pfanne die 
spezifisch leichteren Yerunreinigungen zur Oberflache 
bringen. Es handelt sich also um eine ausgesprochene 
E n tm isch un g. Im Gegensatz hierzu will Dechesne 
durch eine innige D u rch m isch u n g des fliissigen 
Eisens im Yorherd einen moglichst homogenen GuB 
erzeugen.

Nach unseren eingehenden Versuchen ist es durch
aus nicht gleichgiiltig, in welcher Weise das Rutteln 
erfolgt. Man kann die RiittelstoBe zentral und exzen-

x l v i i i . „ 217
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trisch wirken lassen, kann sie yerschieden hoch und 
yerschieden haufig ausfiihren und kann auBerdem 
zu den senkrechten Bewegungen wagerechte hinzu- 

fiigen.
Wahrend Dechesne sich zum Ziele gesetzt hat, 

den Schwefel mógliehst an Mangan gebunden fein zu 
verteilen und durch seine Durchmischung ein gleich- 
maBiges, d. h. homogenes Gefuge erhalt, begniigt 
sich Storek damit, einen Teil der Verunreinigungen 
des Eisens zu entfernen.

Der Beweis fiir die erzielte Homogenitat des 
Dechesneschen Ruttelgusses wird durch Abb. 1 
erbracht, die den Bruch eines Eisenklotzes wiedergibt,

Abbildung 1. Bruchflache einer RiittelguBprobe.

der iiberall —  am Rand und in der Mitte —  gleiches 
Gefuge aufweist.

Bei Storek tritt die Entgasung vermutlich in 
erster Linie in der Nahe der Oberflache ein, weil hier 
der ferrostatische Druck am kleinsten ist. Dechesne 
durchmischt das Eisen und bringt auf diese Weise 
immer neue Teile der Schmelze an die Oberflache, 
so daB eine Entgasung viel besser stattfinden kann, 
ais wenn, wie es in der Pfanne der Fali ist, die unteren 
Teile der Schmelze nicht an die Oberflache kommen

46. Jahrg. Nr. 48.

kónnen und daher dauernd unter hohem ferro- 
statischen Druck stehen. Abgesehen von den Druck- 
yerhaltnissen ist auch der Weg, den die Gasblaschen 
bis zur Oberflache zuriickzulegen haben, in der 
Pfanne groBer.

In der Patentschrift Storeks wird erwahnt, daB 
das Metali sehr gut iiberhitzt sein muB. Die Deut
schen Industriewerke, A .-G ., Spandau, haben eben- 
falls den Versuch unternommen, in der Pfanne zu 
riitteln, doch muBte dieser schon nach 4 min auf
gegeben werden, weil die Temperatur des Eisens 
um 85 0 gesunken war. Eine derartige Riitteldauer 
ist natiirlich zu kurz. Man miiBte also zur Pfannen- 
riittelung ein ganz ungewóhnlich stark iiberhitztes 
Eisen nehmen, um den Riittelvorgang entsprechend 
lange durchfiihren zu kónnen. Ein derartiges Ueber- 
hitzen ist selbstverstandlich eine groBe wirtschaft
liche Belastung. Bei der Vorherdriittelung flieBt 
dauernd fliissiges Eisen nach, so daB vom ersten 
Augenblick des Einlaufens bis zum Zeitpunkt des 
Abstechens ununterbrochen geriittelt und geschiittelt 
werden kann. Man kann auf diesem Wege das Eisen 
fast eine Stunde lang riitteln, ohne daB die Tem
peratur um mehr ais 1 5 0 abfallt, weil thermisch 
positive Reaktionen die Waxmeverluste durch Strah
lung und Leitung aufheben.

Ohne das Yerdienst Storeks irgendwie schmalern 
zu wollen, glaube ich doch, daB jeder, der das Deches- 
nesche Riittelverfahren in der Praxis gesehen hat, 
den groBen Fortschritt des Riittelns im Vorherd 
gegeniiber dem Riitteln in der Pfanne zu wiirdigen 
weiB.

Zum SchluB móchte ich auch noch die Feststellung 
machen, daB Dechesne zur Zeit seiner Patentanmel- 
dung das Storeksche Yerfahren nicht bekannt war, 
sondern daB er im Gegenteil vollkommen selbstandig 
und auf an dereni Wege zu seinem Verfabren ge- 
langt ist.

S p a n d a u , im September 1926.
Karl lrresberger.

TJmschau.

Umschau.
Formen von geschlossenen Achsbuchsen fur Eisenbahn- 

wagen.

Geschlossene Achsbuchsen fiir Eisenbahnwagen 
konnen, da die Preise, welche die GieBereien dafur er
halten, auBerst gedriickt sind, mit Aussicht auf Gewinn 
nur auf solchen Formmaschinen hergestellt werden, die 
mógliehst wenig Bedienung erfordern, dabei aber groBe 
Leistungen ergeben. Handstampfen, zweimaliges Pressen, 
Vordrucken des Sandes sind Arbeitsvorgange, fiir die der 
Arbeiter unnótigerweise Kraft aufzuwenden hat und die 
die Leistung beeintrachtigen. Die Formmaschine muB so 
ausgebildet sein, daB der Arbeiter nichts weiter zu tun 
hat, ais den Sand in den Formkasten zu fiillen und die 
Steuerung der Maschine zu bedienen. Auch das Ein- 
fiillen des Sandes sollte, wenn irgend móglieh, mechanisch 
erfolgen.

Zur Herstellung von Achsbuchsen eignen sich daher 
Formmaschinen mit Hand- oder Druckwasserbetrieb 
weniger gut, da diese eine Anzahl Handgriffe erfordern, 
die den Arbeiter ermiiden oder ihm Zeit wegnehmen, denn 
bei Handformmaschinen muB der Sand m it dem Hand- 
stampfer yerdichtet werden. Da die Formkasten, in 
denen die Achsbuchsen geformt werden, ziemlich viel

Sand fassen, dauert das Aufstampfen der Formen mehrere 
Minuten. Werden PreBformmaschinen yerwendet, so 
muB wegen der hohen Formkasten der Sand in zwei 
Stufen gepreBt werden, oder es wird die Form erst teil
weise von Hand gestampft und dann gepreBt, beides 
Arbeitsvorgange, die viel Zeit erfordern.

Das Handstampfen und Vorstampfen oder das zwei- 
malige Pressen des Sandes wird vermieden, wenn zum 
Formen der Achsbuchsen die Kleinriittler mit Wende- 
platte und PreByorrichtung nach Abb. 1 der Badischen 
Maschinenfabrik, Durlach, yerwendet werden. Die 
Maschinen besitzen auBer der Riitteleinrichtung eine 
Yorrichtung zum Pressen der Form, so daB der Sand 
nicht allein durch Riitteln yerdichtet, sondern die obere 
Sandflaclie auch nach dem Riitteln durch Pressen ge- 

glattet wird. Jegliohe Handarbeit fallt hierbei weg.
Es empfiehlt sich, m it zwei gleichen Maschinen zu 

arbeiten, um die beiden Formhalften, d. s. Unter- und 
Oberkasten, zu gleicher Zeit anfertigen zu kónnen. Die 
Arbeitsweise ist dann folgende: Die beiden Modellplatten 
fiir Unter- und Oberkasten werden auf den Wendeplatten 
der Kleinriittler befestigt und auf die Modellplatten die 
entsprechenden Formkastenteile gelegt. Diese werden 
mit den Modellplatten durch Keile fest yerbunden, 
worauf sie m it Formsand gefiillt werden. Nun wird der
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Abbildung 1. Kleinruttler m it Wendeplatte und PreCyorrichtung.

Steuerungshebel auf Rutteln gestellt und einige Sekunden 
geriittelt. Es geniigt eine Riittelung von 4 bis 10 sek. 
Nach dem Rutteln wird der PreBholm eingefahren, die 
Steuerung auf Pressen gestellt und hierdurch der auf der 
Kastenoberflachę lose liegende Sand durch ein kurzes 
HochstoBen der Eorm gegen den PreBholm yerdichtet. 
Nach Senken der Eorm wird der PreBholm ausgefahren, 
der Wenderahmen um 180° geschwenkt und das Modeli 
mit Hilfe einer Er.schiitterungsvorrichtung, die das Modeli 
aus dem Sande lóst, nach oben aus der Form gehoben. 
Die Formhalfte ruht nun auf dem Formwagen, wird auf 
diesem vorgezogen und an den GieBplatz gesetzt. Die 
zweite Formhalfte wird in derselben Weise fertiggemacht.

Die Kerne werden auf einem Kleinruttler ohne PreB- 
vorriehtung geformt. Die beiden Kernkastenhalften 
werden nebeneinander liegend auf dem Wenderahmen 
festgeschraubt. Dann wird die Formmasse eingefiillt, 
einige Sekunden geriittelt, die Masse eben gestrichen und 
eine Platte aufgelegt, die durch Keile m it den Kernkasten
halften fest yerbunden wird. Es wird nun gewendet, 
so daB die Kernkastenhalften nach unten kommen und 
die Platte auf dem Formwagen aufsitzt. Nach Lósen der 
Verklammerung zwischen Platte und Kernkasten werden 
diese unter Verwendung des seitlichen Handhebels nach 
oben gehoben, wogegen die beiden Kernhalften auf der 
Platte liegen bleiben, auf der sie nach dem Trockenofen 
gebracht werden.

Sollen die Kerne grun yerwendet werden, so wird 
statt der Trockenplatte eine Zentrierplatte auf die Kern
kastenhalften gekeilt, der Wenderahmen um 180° ge
schwenkt, so daB die Kerne nach unten hangen und die 
Zentrierplatte auf dem Formwagen aufsitzt. Nach Losen 
der Verklammerung zwischen Zentrierplatte und Kern

kastenhalften und Hochheben der letzteren liegen die 
beiden Kernhalften auf den beiden Zentrierplatten. 
Werden nun die Formkastenhalften iiber die Kernhalften 
auf die Zentrierplatten gelegt und diese zusammen mit 
den Formkasten geschwenkt, so liegen die beiden Kern
halften in den Kastenhalften. Nach Festmachen der 
oberen Kemhalfte in der oberen Formhalfte durch Kern- 
nagel wird diese aui den Unterkasten gesetzt und die 
Formen geschlossen.

Der Behalter der Fullvorrichtung fiir die Formkasten 
wird durch ein Becherwerk oder eine sonstige Fórder- 
anlage m it aufbereitetem Sand gefiillt. An dem Auslauf 
des Behalters ist eine aufklappbare Schaufel angebracht, 
dereń Fassungsyermogen den Abmessungen des m it Sand 
zu fiillenden Formkastens angepaBt ist, so daB eine genau 
abgemessene Sandmenge in den Formkasten gefiillt 
werden kann, ohne daB der Arbeiter m it der Hand Sand 
zu schaufeln braucht. Die Formleistung wird hierdurch 

erheblich gesteigert.
Die beschriebenen Kleinruttler konnen auch zur 

Herstellung jeder Art sonstiger GuBstiieke dienen, die

sich in Abmessungen 

halten, welche der 
MaschinengroBe ent
sprechen. Zur Lei
stung der Maschine 
sei erwahnt, daB in 
der Abteilung einer 
GieBerei, in der dieLa- 
gerschalen fiir Achs- 
lager geformt werden, 
vier Arbeiter in der 
Schicht 260 Kasten 
f on 460 X 460mm 1. W. 
und 200 mm Hohe 
bzw. 170 mm Hohe 
fertigstellen. In  je
dem Kasten sind zwei 
Schalen, so daB 520 
Schalen im Gesamt- 
gewichtvon etwa 3800 
kg in jeder Schicht 
erzeugt werden.

P. F rech .

Gegenwartiger Stand des SchleuderguBverfahrens zur 
Erzeugung von Druck- und Ablaufrohren.

(Hierzu Tafel 20.)

Das SchleuderguBverfahren zur Erzeugung von 
Rohren hat sich in den letzten fiinf Jahren sowohl in 
Amerika ais auch in Europa im GroBbetrieb 
erfolgreich durchgesetzt, so daB es auf yerschiedenen 
Gebieten der bisherigen Sand- und Lehmformerei in 
lot- und wagerechten GieBformen bereits ein fast den 
Lebensnery gefahrdender Wettbewerber geworden ist. 
Das Verfahren wurde in seiner praktischen Ausfiihrung 
an dieser Stelle bereits eingehend besprochen1) und in 
seinen wissenschaftlichen Grundlagen yon P a rd u n 2) 
eingehend behandelt. Es wird in groBem MaBstabe 
nach dem De Layaudschen Yerfahren in Kanada von 
der National Iron Corporation Ltd. in Toronto, in 
den Vereinigten Staaten von Amerika von der United 
States Cast-Iron Pipę and Foundry Co. in Birmingham, 
Ala., und von der National Cast-Iron Pipę Co. in  Birming
ham, Ala., in Japan von den Tsuda and Company- 
Werken in Osaka, in Belgien von der Compagnie Gene 
rale des Conduites d ’Eau in Liittich und in England yon 
den Stanton Iron Works in Stanton gearbeitet. In  
Deutschland hat die Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G. 
auf ihrem Werke in Schalke die Erzeugung geschleuderter 
Druck- und Ablaufrohre nach eigenen Patenten mit 
yollem Erfolge aufgenommen.

Ueber die in England gemachten Erfahrungen liegen 
hochst bemerkenswerte Yeróffentlichungen seitens der 
leitenden Manner der Stanton Iron Works yor3). Die 
fruher gemachten Mitteilungen iiber die Leistungsfahig
keit des Verfahrens in wirtschaftlicher und technischer 
Hinsicht werden durch diese Veroffentlichungen nicht 
nur in ycllem Umfange bestatigt, sondern zum Teil 
sogar recht erheblich iibertroffen. Die Belegschaft 
arbeitet unter wesentlich gunstigeren Arbeitsbedingungen 
und yermag dabei das achtfache Ausbringen je Kopf 
gegenuber der friiheren Sand- und Lehmarbeit zu er- 
zielen. Trotz Steigerung der Festigkeit der Rohre um 
durchschnitt lich 70 %  wurde es moglich, eine Gewichts- 
ersparnis von 25 %  zu erzielen. Die Wirkung des Schleu- 
derverfahrens auf das Gefiige des E'sens wird durch die 
beiden Schliffbilder Abb. 1 und 2 (s. Tafel 20) ersichtlich.

Ein ausschlaggebender Umstand zum guten Ge- 
lingen des Verfahrens liegt in der Umdrehungsgeschwin- 
digkeit der Rohrform. Es besteht fiir jeden Rohrdurch- 
messer eine gunstigste Drehgeschwindigkeit, die durch 
Versuche zu ermitteln ist, und der dann die AusfluB- 
geschwindigkeit des Eisens und die Geschwindigkeit des

1) St. u. E. 44 (1924) S. 121/2.
2) St. u. E. 44 (1924) S. 905/11 u. 1044/8.
8) Foundry Trade J. 33 (1926) S. 23/6 u, 43/8.
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Riickzuges der GieBrinne angepaBt werden mussen. 
Fiir die Umdrehungsgeschwindigkeit konnen 240 Umdr. 
je min ais unterste Grenze angenommen werden, da 
unterhalb dieser bei wagerecht angeordneten Formen 
die Schwerkraft nicht iiberwunden und das Eisen 
infolgedessen iiberhaupt nicht mehr geschleudert wird. 
Von einer gewissen Lrehzahl an werden auf den Rohren 
auflcrlich sehr flachę Schraubenlinien erkennbar, 
dereń Steigung von den Geschwindigkeitsverh:iltnissen 
der Maschine im Zusammenhang mit dem Rohrdurch- 
messer abhangt. Drchzahlen iiber 400 Umdr./min sind 
fur Rohre von etwa 300 mm Innendurchmesser nicht 
mehr yorteilhaft, da sich das Fliissigkeitsband dann nicht 
mehr gleichmaBig abwickelt. Ein Teil des Eisens eilt an 
der Formwand vor, wodurch die Schraubenlinien zum 
Verschwinden oder zur gegenseitigen Ueberdeckung ge- 
bracht werden. li as Band des yoreilenden Eisens ist natur- 
gemaB entsprechend dem Grade seines Voreilens diinner 
ais das Hauptband, so daB es zum groBeren oder ge- 
ringeren Teil erstarrt, ehe es sich mit dem ersteren ver- 
binden kann, wodurch dann KaltschweiBstellen entstehen, 
Dieses Yoreilcn wird auch durch allzu heiBes Eisen be- 
wirkt. Fiir Rohre von 100 bis 400 mm Durchmesser 
hat sich eine GieBtemperatur von 1200 bis 1250° ais best- 

geeignet erwiesen.

3,5 %  C und 3,0 %  Si gearbeitet und damit eine eutektische, 
fiir den SchleuderguB bestens geeignete Schmelze erzielt.

Sehr eingehende Arbeiten iiber die Seigerungser- 
scheinungen durch Untersuchung von den Rohrproben, 
entnommenen Spanen zeitigten die in Abb. 3 zusammen- 
gestellten Ergebnisse. S iliz iu m  blieb in gleichmafliger 
Verteilung; da es sich im Eisen in voller Losung befindet, 
ist seine Ausscheidung ausgesehlossen. Mangan- und 
E ise n su lf id  sind im y-Eisen unloslich; beide Verbin- 
dungen haben geringes spezifisches Gewicht, die erstere- 
zugleich hohen Schmelzpunkt. Beide werden darum 
unter der Schleuderwirkung im Inneren des Rohrquer- 
schnittes angehauft. An den AuBenwanden der Rohre 
kann infolge der raschen Abschreckung eine Abscheidung 
nicht zustande kommen. M angan  wird, soweit es an 
Schwefel gebunden ist, mit diesem ausgeschieden. Die 
iibrige Menge befindet sich in Losung und bleibt darum 
in gleichmaBiger Verteilung. Phosphor wird an der 
AuBenwand gehauft. Es ist dies eine Folgę des niedrigen 
Sehmelzpunktes und des hohen spezifischen Gewichtes 
des Phosphid-Eutektikums. Dieses Eutektikum seigert 
unter der Wirkung der Fliehkraft durch die erstarrende 
Masse nach auBen aus. Es erstarrt erst unterhalb 950^ 
und wird daher unmittelbar unterhalb der erstabge- 
schreckten Schicht abgelagert. G ra p h it , der nur
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Abbildung 3. Seigerung (Haufung) der yerschiedenen Blemente in  einem 200- und einem 300-mm-Bohre.

Das zu vergieBende Eisen muB folgenden Bedin
gungen entsprechen: Es muB wirklich diinn- und leicht- 
fliissig zum Auslaufen gelangen; es muB weiter voll- 
standig in Losung sein, da die Gegenwart irgendwelcher 
primarer Kristalle eine glatte Innenflache aer Abgiisse 
ausschlieBen wiirde; es muB in durchaus gleichmaBigem 
Strom den AusguB der Rinne verlassen. Erwagt man den 
kleinen Querschnitt und die groBe Lange der AusfluB- 
rinne, so wird es ohne weiteres klar, daB dickfliissiges 
Eisen zu Storungen AnlaB geben muB.

Bei der Wahl der chemischen Zusammensetzung des 
Eisens ist auf dessen Fliissigkeitsgrad, seine Festigkeit 
und auf die moglichen Abschreckwirkungen Rucksicht 
zu nehmen. Ein gewisser Phosphorgehalt ist der Eiinn- 
fliissigkeit wegen unerlaBlich. Man kann kaum unter
0,8 %  gehen, tu t aber besser, sich der oberen Grenze von 
etwa 1,5 %  zu nahern. Insbesondere bei Rohren yon 
kleinen Durehmessern ist ein hoherer Phosphorgehalt 
zu empfehlen. Der Schwefelgehalt, der das Eisen dick- 
fliissig macht, muB in moglichst niedrigen Grenzen ge- 
halten werden. Wenn irgendwo, so ist dieses Element hier 
gefahrlich. Mangan wirkt auf die Abschreckung schad- 
lich ein und mufl darum gleichfalls auf das mogli chste 
MindestmaB beschrankt werden. Diinnfliissigkeit und 
Hartewirkung hangen in hohem MaBe vom Silizium- 
gehalt ab. Steigender Siliziumgehalt wirkt der Ab
schreckung entgegen, macht aber zugleich das Eisen dick- 
fliissiger. Mit Rucksicht auf die beim SchleuderguB mehr 
ais bei anderen GieBverfahren auftretenden Seigerungen 
ist ein Eisen mit kleinem Erstarrungsintervall anzustreben. 
Aus diesem Grunde kann der Siliziumgehalt nur im Zu
sammenhang mit dem Kohlenstoffgehalt bestimmt werden. 
In  den Stanton Iron Works wurde mit Gehalten von

wahrend des ersten Erstarrungszustandes vorhanden ist, 
wandert infolge seiner geringen Dichte nach innen. In 
den noch ungegliihten Rohren herrscht an den AuBen
wanden der gebundene K o h le n s to ff vor. Es beruht 
dies wiederum auf der starken Abschreckwirkung der 
gekiihlten eisernen Form, die nach dem Inneren des 
Rohrąuerschnittes zu abnimmt. Aus diesem Grunde fallt 
nach innen der Gehalt an gebundenem Kohlenstoff ab 
wahrend der des Graphits entsprechend zunimmt.

Das Gefiige eines ungegliihten SchleuderguBrohres 
weist drei deutlich yoneinander zu unterscheidende 
Formen auf. Nahe der AuBenseite erscheint das bekannte 
Austenit-Zementit-Eutektikum (Abb. 4). Die Zementit- 
und Austenitkristalle zeigen sich in ihrer urspriinglichen, 
nur durch die Abschreckwirkung etwas langer gestreckten 
Gestalt. Etw'a im halben Querschnitt ergibt sich ein 
Gefiige nach Abb. 5. Die Graphitausscheidung ist weit 
yorgeschritten; der Graphit tritt in auBerst feiner Form 
auf. Auch das Phosphid-Eutektikum ist in feinster Form 
gleichmaBig yerteilt. Das Gefiige (Abb. 6) erscheint im 
Innjren betrachtlich gróber. Es ist kennzeichnend fiir 
die dort erfolgte langsamere Erstarrung, da es aus einem 
Bette von Sildziumferrit mit rosettenartig abgelagerten 
Graphitteilchen und gleichmaBig fein yerteiltem Phos- 
phid besteht.

Die AuBenschicht ist hart und spróde. Durch Aus- 
gliihen werden diese Eigenschaften beseitigt (Abb. 7), 
was auf die Riickwandlung des Zementits in den stabilen 
Zustand Ferrit-Perlit-Graphit bzw. Temperkohle zu- 
riickzufuhren ist. Die durch Gliihen behandelte AuBen
schicht zeigt bessere mechanische Eigenschaften, ais sie 
mit dem gleichen Eisen durch irgendeine andere GisBart 
ais durch das Schleuderyerfahren zu erreichen sind.
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Die Verbesserung des Eisens wird neuerdings durch 
sehr eingehende auf den Stanton Works durchgefuhrte 
Prufungen dargetan. Liese Prufungen erstreckten sich 
auf hydraulische Abpressungen ganzer Rohre bis zum 
ZerreiBen, auf die Feststellung der ZerreiBfestigkeit, 
Biegefestigkeit, L urchbiegung und Harte von Probe- 
staben, und auf Ringproben, bei denen ein Stiick des 
Proberohres abgeschnitten wird, um dann gleich einem 
Kettengliede auf ZerreiBfestigkeit beansprucht zu werden. 
Auf Grund solcher Untersuchungen an etwa 200 zum 
Teil in Sandformen, zum Teil nach dem SchleuderguByer- 
fahren hergestellten Rohren von 100, 150, 200, 250 und 
300 mm Durchmesser wurden die in Zahlentafel 1 zu- 
sammengestellten Durchschnittswerte ermittelt.

Zahlentafel 1. F e s t ig k e its e ig e n sc h a f te n  von  
SchleuderguB- u n d  S an d g uB ro h re n  y e rs c h ie 

denen  D u rch  messers.

Durchmesser

mm

Wandstarke

mm

Bruchbelastung

fcg

Durch-
biegung

mm

SchleuderguB
100 8,2 6 750 54

150 10,0 14 200 28

200 9,6 22 700 20

250 9,4 34 800 21

300 11,0 46 800 16

SandguB
100 10,9 3 400 30

150 11,4 9 500 25

200 13,0 15 000 16

250 15,5 34 500 16

300 15,3 45 500 14

Durch

messer

mm

ZerreiBfestigkeit 
in kg/mm2

Schleuder
guB SandguB

100 31,50 16,70
150 30,20 16,90

200 29,00 17,30

250 28,40 18,30
300 28,30 17,20

Die aus der Untersuchung der Probestabe gewon- 
nenen Werte der ZerreiBfestigkeit ergaben im Durch

schnitt fiir den Schleu- 
Zahlentafel 2. ZerreiB- derguB 29,5 kg/mm2 und 

fe s t ig k e it  von  Schleu- ftir den SandguB 17,30 

derguB- u n d  SandguB-  kg/mm2, also fast um 
rohren  ye rsch ie de nen  60% hohere Werte. Die

D urchm esse rs . Unterschiede bei den

yerschiedenen Rohr- 
durchmessern sind der 
Zahlentafel 2 zu entneh- 
men.

Ganz ahnliche Werte 
ergaben sich beim Zer- 
reiBen der von den
Rohren abgeschnittenen 

Ringproben (vgl. Zah
lentafel 3).

Eine Anzahl Rohre 
von 1,5 und 3,6 m Lange 
wurde bis zum Zer-
platzen m it Wasser ab- 
gedriickt. Dabei wurden 
mit den SchleuderguB- 
rohren Diiicke von 140 
bis 225 at und mit den 
um 25 %  starkeren Sand
guBrohren nur solche 
von 110 bis 150 at er
reicht. Zur Bestimmung 
derF urchbiegung brachte 
man die Rohre auf eine 
Presse mit 3 m Stiitz- 
lange und lieBdas D, uck- 
haupt an zwei 1,2 m 
voneinander entfernten 
Stellen gleichzeitig auf 
das Probestiick wirken. 

Samtliche zur Untersuchung gelangten SchleuderguB- 
rohre waren im normalen Verfahren ausgegliiht. Die 
■durcl s hnittliche Harte von etwa 2000 Proben betrug 
382 Brinelleinheiten.

Zahlentafel 3. Z e rre iB 
fe s t ig k e it  yon R in g 
p ro ben  aus S c h le u d e r 
guB- und  S an d g u B 
roh ren  yersch iedenen  

D urch  messers.

Durch

messer

mm

ZerreiBfestigkeit 
in kg/mm2

Schleuder
guB SandguB

100 32,60 17,00

150 29,80 17,50

200 29,50 17,50

250 28,70 16,80

300 28,00 16,70

Die ersten Patente betreffs des Schleuderverfahrens 
stammen aus dem Anfang des yergangenen Jahrhunderts; 
das Verfahren an sich ist demnach heute vóllig frei. 
Seinen geschichtlichen Entwicklungsgang bis zum letzten 
Jahre hat P a rd un 1) in trefflicher Weise beschrieben. 
Die seit diesen Darlegungen bekannt gewordenen Ver- 
besserungsversuche gehen darauf hinaus, das Ausgliihen 
unnótig zu machen, die Briedesche AusguBrinne zu ver- 
meiden bzw. zu ersetzen, die Lebensdauer des Dreh- 
rohres zu erhóhen und yerschiedene Einzelheiten des 
Verfahrens zu vervollkommnen. Auf die Verbesserungen 
sei im folgenden kurz hingewiesen.

E r iib r ig u n g  des G liih ve rfah rens . Nachdem 
das Mooresche Verfahren2), die Lrehform mit feuer
festen Stoffen auszukleiden, aus wirtschaftlichen und auch 
technischen Griinden kaum irgendwelche Aussicht hat, 
in nennenswertem Umfange in der Praxis angewendet zu 
werden, versuchte es Arens, durch eine eigenartige Be- 
endigung des Schleudervorganges einen das Ausgliihen 
eru brigenderi Warmeausgleich zu erreichen. Nach Vołl- 
endung des GieBvorganges laBt er die GieBform mit ver- 
minderter Umdrehungszahl weiterlaufen, so daB das Rohr 
beim Herausnehmen aus der Form langsam abrollt. 
Seine Oberflache kommt dabei an der Innenflache 
der Drehform mit stets neuen Flachenteilchen in Be- 
riihrung. Hierdurch soli ein allseitig gleichmaBiger 
Warmeaustausch stattfinden, so daB weder in der Lreh
form noch im gegossenen Bohre Spannungen auftreten*).

Neue G ieB rinnen . D ie  neue G ieB rinne  der 
G e lsenk irchener Berg werks-A. - G. Die GieB
rinne a (Abb. 8) ist an ihrem AuBenende mit einem be- 
weglichen Strahltrichter b 
yersehen, der wahrend des 
Gusses durch ein Gestange 
in die erwiinschte Stellung 
gebracht werden kann und

D . E . P. K I. 31 c, Gr. 18, 
Nr. 405026.
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Abbildung 8. Die GieBrinne 

dem Metallstrahl die jeweils der GBl̂ enkirchraor̂ Bergwerks- 

erforderliche Bichtung gibt. A'"
Bei ausgezogenem Strahl
trichter lauft das fliissige Metali durch eine Oeffnung c 
im Boden geradeaus in die Form. Ist die Oeffnung c 
durch die GieBrinne yerdeckt, so muB das Metali dem 
Strahltrichter folgen und wird dadurch aus der geraden 

Bichtung seitwarts abgelenkt4).

D ie  m eh rte ilige  G e lsenk irchener GieB- 
e in r ic h tu n g  besteht aus mehreren zu einer Einheit 
yerbundenen Verteilungsrinnen b (Abb. 9), von denen die 

jeweils zu benut- 
zende auf die Mitte 
der Form a einge
stellt wird, wah
rend die ubrigen, 

ohne daB die GieB- 
tatigkeit unter- 
brochen zu wer
den braucht, fiir 

die folgenden 
Giisse yorbereitet 
werden konnen.
Die Leistungsfa
higkeit der GieB- 
maschinen wird 
dadurch wesent
lich erhoht®;.

Verfahren der 
Arensróhren- 

A. - G., H a m 
burg , zur H er
s te llu n g  be lie - Abbildung 10. Kurze GieBrinne der Arens- 

-® rohren-A.-G. in Hamburg zum Gusse be-
liebig langer Schleuderrohre.

D . R . P . K I. 31 c, Gr. 18, Nr. 417 227.

-t* -!*r— =P

Abbildung 9. Mehrteilige GieBeinriehtung 
der Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G.
D . R . P . K I. 31 c, Gr. 18, Nr. 402803.

b ig  langer 
R o h  re m it e iner

1) St. u. E. 44 (1924) S. 907/11; 45 (1925) S. 1178/80.

2) St. u. E. 45 (1925) S. 1178.
3, F. B. P ,  Klasse 31 c, Gr. 18, Nr. 415 801.
4) D. R. P., Klasse 31 c, Gr. 18, Nr. 405 026.
6) D. R. P„ Klasse 31 c, Gr. 18, Nr. 402 803.
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kurzeń  G ieBrinne. Durch die Rinne a (Abb. 10) 
flieBt das geschmolzene Metali in die umlaufende GieB- 
form d und wickelt sich dort wahrend des Erstarrens 
schraubenfórmig auf. Gleichzeitig wird das erstarrte 
Rohr b langsam aus der Eorm d gezdgen, da es durch die 
Muffenform c, die Platten e, f und das Lager h mit dem 
Schlitten g, der langsam nach rechts bewegt wird, in 
starrer Verbindung steht. In  dem MaBe, wie das Rohr b 
ausgezogen wird, bildet es sich in der Form stetig weiter, 
so daB beliebig lange Rohre von beliebig groBem Durch
messer gegossen werden konnen1).

Sonstige  Verbesserungen. G e lsenk irchener 
E in r ic h tu n g  zum  ve rsch iedenw inke ligen  Ab- 
ziehen  der G ieB form  von der A usguflr inne  (Er
finder: $r.=3nq. <£. !). Jo h ann  H olthaus). Dis aus 
der GieBpfanne a (Abb. 14) iiber den Trog b und die fest- 
stehende GieBrinne c gespeiste Eorm d war ursprunglich 
parallel oder annahernd parallel zur GieBrinne geneigt, 
erhait aber nun wahrend des GieBens eine Ablenkung 

von der Schraglage bis zur Wagerechten und dariiber 
hinaus eine umgekehrte Schraglage. Ein Abflieflen 
des Metalles infolge der Schwerkraft nach dem

Abbildung 11. Mehrfach gcstlitzte GieBrinne der 
Arensróhren-A.-G. iu  Hamburg.

D. K. P. K I. 31 c, Gr. 18, Nr. 418340.

1

................. # H

Abbildung 12. TJnterteilter Kipptrog der Arens- 
rdhren-A.-G. in  Hamburg.

D. E . P . K I. 31 c, Gr. 18, Nr. 419384. *

Abbildung 13. GieBform m it ge- 
kii hitem Doppelmantel der Arens- 

rohren-A.-G. in Hamburg.
D. R .P . KI. 31 c, Gr. 18, Nr. 420039.

Abbildung 14. Yerscbiedenwinkeliges Ab- 
zieben der GieBform yon der AusguBrinne. 
(Yerfahren yon J . Holthaus der Gelsen

kirchener Bergwerks-A.-G.)
D. H. P. K I. 31 c, Gr. 18, Nr. 413654.

Abbildung 15. Zwischenring zur Teilung 
eines m it zwei Muffen gegossenen Rohres 

der Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G. 
D. B . P. K I. 31c, Gr. 18, Nr. 416786.

M ehrfach ges tiitz te  G ieB rinne von Arens. 
Die GieBrinne c (Abb. 11) erhalt iiber das AusfluBende 
hinaus eine Verlangerung a, die in b gelagert ist und die 
GieBrinne stiitzen hilft. Dadurch wird es móglich, 
schwachere GieBrinnen auch fiir gróBere Rohrlangen zu 
yerwenden2).

U n te r te ilte r  K ip p tro g  Ton Arens. Da der 
Kipptrog sich wahrend des GieBens leicht wirft und sich 
unter der Last des fliissigen Metalles mehr oder weniger 
durchbiegt, so wird das fertige Rohr haufig ungleich- 
maBig stark, da in der Mitte des Troges mehr Metali aus- 
fliefit ais an seinen Enden. Aus diesem Grunde wird der 
Kipptrog a (Abb. 12) durch Querwande in 
eine Reihe yoneinander unabhangiger Einzel- 
Kipptróge b unterteilt, aus denen das Metali 
gleichzeitig in die Form gegossen wird, wobei 
jeder Einzeltrog fur sich oder alle Einzel- 
tróge zu gleicher Zeit gefiillt werden kónnen8).

E rh óh u ng  der H a ltb a rk e it  der 
D rehform en. Zur Vermeidung der ungiin- 
stigen Beanspruchung der gekiihlten Dreh- 
form wahrend des GieBens, worin die Haupt- 
ursache ihres friihzeitigen VerschleiBes zu 
suchen ist, schlagt Arens eine aus zwei 
konzen tr ischen  R ohren  bestehende 
Sch leuderguB form  vor. Eie beiden Rohre 
sollen sich unabhangig yoneinander aus- 
dehnen kónnen. Das die eigentliche Form bil- 
dende innere Rohr a (Abb. 13) ist verhaltnis- 
maBig diinnwandig und wird yon einem star
keren Mantel b umgeben. Zwischen Mantel 

und GieBform ist eine Quecksilberfullung oder ein son
stiges Mittel c zur moglichst ausgiebigen Uebertragung 
der thermischen Beanspruchungen der inneren Form 
auf den Mantel yorgesehen. Abgesehen vom Quecksilber, 
das wohl allzu teuer sein diirfte, kommt hierfiir Blei oder 
irgendeine Legierung von entsprechendem Schmelz
punkt in Frage. Hiermit kann die Temperatur der Form 
so hoch gehalten werden, daB ein Abschrecken des in 
die Form gegossenen Metalles verhindert wird. Diese 
Lósung bietet hóchst bemerkenswerte Aussichten, da 
man es mit ihr in der Hand hat, die Abschreckung, auf 
dćr doch die Guteverbesserung des Eisens beruht, in 
genau gewollten Grenzen zu regeln4).

ł ) D. R. P., Klasse 31 c, Gr. 18, Nr. 417 227.
2) D. R. P., Klasse 31 c, Gr. 18, Nr. 418 340.
3) D. R. P., Klasse 31 c, Gr. 18, Nr. 419 384.
4) D. R. P„ Klasse 31 c, Gr. 18, Nr. 420 039.

zuerst gegossenen Teile des Abgusses wird dadurch 
yermieden; es kann sogar eine Anhaufung des ver- 
gossenen Metalles am zuletzt gegossenen Ende erreicht 
werden1).

Der G e lsenk irchener Z w ischenring . Zwecks 
Trennung eines mit zwei Muffen zu giefienden Rohres 
wird in die SchleuderguBform a (Abb.15) ein Trennring b 
kolbenringartig eingesetzt. Auf diese Weise kónnen 
gleichzeitig zwei Rohre yon beliebiger Lange mit je einer 
Muffe hergestellt werden; zur Bestimmung der Lange 
braucht nur der Ring entsprechend yerschoben zu 
werden2).

ffjll 
LJ L|J

Abbildung 16. Einrichtung zum Aus- 
ziehen des Rohres aus der Schleuder- 
form. (H . Burchartz yon der Gelsen

kirchener Bergwerks-A.-G.)
D. B. P . K I. ąic, Gr. 18, Nr. 399 069.

Abbildung 17. Muffenkern-Einsetzer. 
(H . Burchartz yon der Gelsenkirchener 

Bergwerks-A.-G.)

G elsenk irchener V o rr ic h tu n g  zum  Aus* 
ziehen der Rohre  aus der S ch leuderform  (Er
finder: H e in r ic h  B urchartz ). Das gegossene Rohr 
wird durch Schuhe a (Abb. 16) gefaflt und herausgozogen, 
die mittels einer Zugstange b und Laschen c, d gegen die 
innere Rohrwandung gedriickt werden. Durch zweck- 
entsprechende Bemessung der Lange, Breite und Wólbung 
der Schuhe, die das Rohr an mehreren Stellen auf groBer 
Flachę angreifen, wird einerseits sicheres Fassen des 
Rohres gewahrleistet und anderseits eine Beschadigung 
desselben vermieden8y.

G elsenk irchener M u ffenke rn- E inse tze r (Er
finder: H e in r ic h  B urchartz ). Die Spindel a (Abb. 17) 
mit ihrcm Lagerkopf b kann um einen wagerechten

x) D. R. P., Klasse 31 c, Gr. 18, Nr. 413 654.
2) D. R. P., Klasse 31 c, Gr. 18, Nr. 416 786.
8) D. R. P., Klasse 31 c, Gr. 18, Nr. 399 069.
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Zapfen in eine senkrechte Lage oder um einen lotrechten 
Zapfen in eine wagerechte Ebene geschwenkt werden. 
Der Muffenkern d kann dann yon oben herunter von 
Hand oder mit Hebezeug auf den Kernhalter e gesetzt 
werden.

Aus den vorstehenden Erorterungen ist zu ersehen, 
daB sich das SchleuderguBverfahren noch immer in lebhaft 
yorwartsschreitender Entwicklung befindet; es sind viele 
Móglichkeiten noch keineswegs erschopft und Ueber- 
raschungen in yerschiedener Richtung denkbar.

Carl Irresberger.

Anwendung des Elektroofens in der Eisen- und Stahl
gieBerei in Amerika.
(SchluB von Seite 1481.)

G ra u g u B .

Beim Verschmelzen von GrauguB bietet der Elektro

ofen Vorteile:

1. Durch die Moglichkeit des Erhitzens wird das Aus- 
bringen an brauchbarem GuB erhóht und das Aus- 
sehen yerbessert. Dadurch, daB das Eisen in den 
Eormen langer fliissig bleibt, enthalt das GuBstiick 
weniger Einschliisse und Hohlraume; die Aufgiisse 
konnen yerkleinert werden; der Verlust an Pfannen- 
baren ist geringer.

2. Durch das Feinen im Ofen wird groBere Gasfreiheit 
erreicht und der Schwefelgehalt stark yerringert, 
bei entsprechend geringerem Manganverbrauch und 
besserer Bearbeitbarkeit. Eine Anzahl Giisse kann 
mit groBter GleichmaBigkeit in bezug auf chemische 
Zusammensetzung durchgefiihrt werden, was fiir 
die Werkstatt von groBem Vorteil ist.

3. Roheisen und hochwertiger Schmelzkoks sind ent- 
behrlich; schwerer Schrott und schwere Abfalle 
konnen ohne weiteres wieder verschmolzen werden. 

Bei der Erage der Wirtschaftlichkeit ist fiir den
Elektroofen die Moglichkeit der Herstellung diinnwan- 
diger Stiicke m it hoher Festigkeit wichtig. Dar saure 
Betrieb bietet nur die Moglichkeit der Ueberhitzung. Un- 
erwiinschte Siliziumaufnahme bei Temperatursteigerung 
ist ein Nachteil. Das Erschmelzen yon GrauguB auf 
saurem Herde kommt fiir den Dauerbetrieb nicht in 
Frage, sondern nur dort, wo zwischen StahlguBschmel- 
zungen ausnahmsweise einmal GrauguB hergestellt 
werden soli, wobei geeigneter Schrott ausgewahlt wird. 
Beim Verschmelzen von GrauguB werden die Elektroden 
mit Vorteil unter geringer Belastung in Beriihrung mit 
dem festen Einsatz gebracht; es bilden sich durch die 
ganze Beschickung kleine Lichtbogen, die gleichmaBige 
Erwarmung heryorrufen. Ist fliissiges Eisen yorhanden, 
so wird die Belastung entsprechend gesteigert, und das 
Einschmelzen yerlauft schneller. Ais Ausgleich fiir den 
Kohlenstoffabbrand werden 0,25 %  Koks mit eingesetzt. 
Ist der Kohlenstoffgehalt nach dem Einschmelzen niedrig, 
so wird das schlackenfreie Bad durch Aufstreuen von 
aschenarmem Koks oder Anthrazit aufgekohlt. NachEin- 
stellung des Kohlenstoffgehaltes wird die Endschlacke, 

eine Mischung von 80 %  Sand und 20 %  Kalk, auf- 
gegeben. Die anfanglich klumpige Schlacke wird mit 
steigender Temperatur diinnfliissig, durch geringen Kalk- 
zusatz laBt sie sich gegebenenfalls verdiinnen. Auf basi- 
schem Herd ist auBer der Ueberhitzung starkę Entgasung 
und Entschwefelung und genaues Einhalten der yer
langten Zusammensetzung moglich. Wirtschaftliche 
Vorteile bietet unter Umstanden das Duplexverfahren 
mit dem Kuppelófen, da 80 %  der gesamten erforder- 
lichen Warme fiir das Einschmelzen nótig sind. An den 
Kuppelofenbetrieb werden in diesem Falle in bezug auf 
Giite des fliissigen Eisens keine besonderen Anforderungen 
gestellt; das Arbeiten mit 100 %  Bruch und Schrott ist 
moglich. Zur Abkiirzung der Zeit fiir das Feinen und zur 
Erzielung m-oglichst hoher Giite des Gusses soli jedoch 
auch der Kuppclofeneinsatz moglichst einwandfrei sein. 
Das Gewicht der Feinschlacke mit starkem Kokszusatz 
betragt 2 %  des Eisengewichtes; der FluBspatzusatz 
betragt 20 bis 40 %  des Kalkgewichtes. Die Entschwefe
lung yerlauft unter stark karbjdischer Schlacke bei

gesteigerter Temperatur sehr schnell. Ein Anfangsgehalt 
von 0,156 %  S sinkt in 30 min auf 0,079 %  und in 60 min 
auf 0,015 % . Die Aufgabe der Schlackenbildner erfolgt 
am besten in kleinen Stiicken wahrend des EingieBens, 
da dieselben dann am schnellsten erwarmt werden. Nach 
Aufgabe einer guten Lage Koksstaub auf die Schlacke 
wird der Ofen abgedichtet und der Strom eingeschaltet. 
Nach 10 min soli die Schlacke gut karbidisch sein; ist sie 
zu dick, so wird FluBspat aufgegeben, ist sie zu diinn, 
so setzt man Kalk zu und riihrt gut durch. Nach dem 
Zerfall ist die Schlacke dunkelgrau. Barton hatte jedoch 
auch Schlacken mit 10 %  Karbid beobachtet, die nicht 
zerfielen. Fiir besonders hochwertigen GuB ist das 
Schmelzen nur im Elektroofen vorzuziehen, da keinerlei 
Einwirkung des Luftsauerstoffes erfolgt und eine stark 
karbidische Schlacke standig reduzierend wirkt. Die 
Schlackenbildner werden sofort mit eingesetzt.

In  bezug auf die Herstellung von synthetischem 
GuB durch Aufkohlen weicher Eisenspane ist Barton 
der Ansicht, daB die physikalischen Eigenschaften nicht 
genau eingehalten werden konnen, was besonders in der 
Werkstatt unangenehm in Erscheinung tritt, da die eine 
Schmelzung weich und die nachste hart ist. Aus diesem 
Grunde soli synthetischer GuB besonders zur Herstellung 
von HartguB yerwendet werden, der noch eben bearbeit- 
bar ist. Dieses entspricht nicht ganz den bisherigen Er
fahrungen. Es ist lediglich Sache der Uebung, alle An
forderungen auch bei synthetischem GuB zu erfiillen. 
Infolge des niedrigen Phosphor- und Schwefelgehaltes 
ist synthetischer GuB zah und das Korn feiner; er eignet 
sich besonders fiir Teile, die unter Druck stehen. Nach 
Ansicht Bartons macht die Kohlenstoffaufnahme iiber 
2,75 %  Sohwierigkeiten; erforderlich sind vor allem hohe 
Temperatur und langere Einwirkungsdauer. Fie Angaben 
decken sich im allgemeinen mit den Versuchen yon 
W i l l ia m s  und S im s1) und anderen Versuchen, iiber die 
an anderer Stelle wiederholt berichtet worden ist. Die 
Kohlung ist jedoch auch iiber 2,75 %  einfach. Barton 
empfiehlt m it Recht das Abziehen der Einschmelz- 
schlacke und das Aufgeben des Kohlenstoffstaubes auf 
das nackte Bad. Der Schmelzungsyerlauf wird an in 
Sand gegossenen rechteckigen Proben von 25 X 25 mm 
Querschnitt und 150 mm Lange, die nach dem Abkiihlen 
gebrochen werden, yerfolgt. Nach dem Einschmelzen ist 
der Bruch bei 2,75 %  C blasig. Barton bringt das schlak- 
kenfreie Bad auf Temperatur und yerursacht durch Ein- 
tauchen groBer Holzstangen ein heftiges Kochen, wo
durch der Kohlenstoffgehalt schnell steigt; er rechnet 
eine Kohlenstoffzunahme von 0,50 %  wahrend eines 
Eintauchens der Holzstangen von 15 min. Eine Probe 
mit 3,25 bis 3,50 %  C zeigt glanzenden Bruch und grobe 
Kristalle, die strahlig zur Mitte verlaufen, ohne Blasen- 
hohlraume. Nach Erreichung des yerlangten Kohlen
stoffgehaltes werden Kalkschlacke und Legierungszu- 
schlage aufgegeben. Barton betont, daB synthetischer 
GuB bei gleicher Zusammensetzung ganz yerschiedene 
Festigkeitswerte und Eigenschaften haben kann. Er 
unterwirft den HartguB mit bestem Erfolg einer ein- 
fachen thermischen Behandlung. Die Stiicke miissen so 
im Gliihofen eingesetzt werden, daB sie sich nicht werfen; 
durch Zugabe von Kohlenpulver wird eine reduzierende 
Ofenatmosphare zur Verhinderung oberflachlicher Ent- 
kohlung der GuBstiicke erzielt. Die Festigkeit sinkt im 
allgemeinen sehr stark. Die Hartę laBt sich je nach 
Fuhrung der Gluhung beeinflussen. Langsames Abkiihlen 
im Ofen ergibt geringere Hartę, schnelles Abkiihlen an 
der Luft dagegen sehr groBe. Durch einseitiges Auf- 
streichen yon Kalk oder Lehm bleibt diese Seite beim 
Abkiihlen an der Luft zah, wahrend die freie hart wird. 
(Ersatz von Schreckplatten beim GieBen.) Dar weit- 
gehende EinfluB erhohter Temperatur im Schmelz- 
betrieb auf die Festigkeitseigenschaften des Graugusses, 
wie er neuerdings von yerschiedenen Seiten im Schrift- 
tum erwahnt wird, wird von Barton nicht angefiihrt.

WeiB erstarrunder HartguB ist wegen seiner groBen 
Hartę auBerst widerstandsfahig gegen VerschleiB. Duroh

^  St. u. E . 42 (1922) S. 1911/2.
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den hohen Schmelzpunkt ist im Kuppelofen erschmol- 
zener WeiBguB schwer vergieBbar. Nicht gelaufene Stiicke, 
Risse, Einschlusse und Blasen sind die Folgen. Der 
Elektroofen liefert auch hier infolge der Moglichkeit, die 
Temperatur zu steigern, gute Ergebnisse. Lazu kommt 
die Einhaltung einer genauen Zusammensetzung. Der 
Zusatz von Legierungsmetallen hat sich bei derartigem 
GuB zur Herstellung verschleiBfester Gegenstande be- 
wahrt; neben der Hartę muB móglichst groBer Wider- 
stand bei stoBweiser Beanspruchung yorhanden sein. 
Man unterscheidet yerschiedene Arten von verschleiB- 
festem GuB:

1. GuB, der nur verschleiBfest sein muB.

2. GuB, der Widerstand gegen stoBweise Beanspru
chung zeigen muB, wie beispielsweise in Kugel- 
miihlen; in diesen wird HartguB sowohl fiir die 
Kugeln ais auch fiir die Mantel yerwendet; die Hart- 
guBplatten von 50 bis 100 mm Starkę bilden die 
Auskleidung starker Blechtrommeln. Manganhart- 
stahlplatten und Chromstahlkugeln bewahren sich 
nicht wegen der Lehnbarkeit des Manganstahles, 
der bei starker Schlag- und Druckbeanspruchung 
ausweicht.

3. GuB, durch den ein sehr feines Mahlgut erzielt 
werden muB, ohne daB Yerunreinigungen durch 
Metallsplitter eintreten diirfen, z. B. Zement. 
Hierzu ist der Bedarf an weiB erstarrtem GuB am 
gróBten; er muB yerschleiBfest sein, widerstands- 
fahig gegen StoB und darf nicht splittern.

Beim Verschmelzen auf saurem Herde muB die 
Siliziumaufnahme beriicksichtigt werden. Die Kohlung 
des weichen Einsatzes auf 3 bis 3,25 %  C wird in der 
•iiblichen Weise vorgenommen. Nach Einstellung des 
Kohlenstoffgehaltes wird zur Vermeidung von Oxydation 
und Warmeverlusten des Stahles eine Schlacke (20 %  
Kalk und 10 %  FluBspat) gebildet. Ist die Temperatur 
erreicht, so werden die noch nótigen Legierungszu- 
schlage zugegeben. Durch den niedrigen Phosphor- und 
Schwefelgehalt ist die Zahigkeit groBer ais beim Kuppel- 
■ofeneisen. Sobald die Schlacke dick wird, entstehen 
Schwierigkeiten durch die Siliziumreduktion aus der 
Schlacke in Gegenwart des Kohlenstoffiiberschusses, 
so daB meliertes Eisen entsteht. Auch die Zustellung 
wird durch den UeberschuB an Kohlenstoff stark an- 
gegriffen.

Auf basischem Herde laBt sich ein WeiBeisen von 
ganz heryorragenden Eigenschaften herstellen, da die 
yerlangte Zusammensetzung und hohe Temperatur leicht 
erreicht werden. Entgasung und Entschwefelung sind sehr 
weitgehend, wodurch die RiBbildung in der Form auf 
ein MindestmaB gebracht wird. Die Zustellung wird 
nur wenig angegriffen; die Fiihrung der karbidischen 
Schlacke ist einfach, der Kraftverbrauch niedrig 
(525 kWst/t). Auf den basischen Herd werden zuerst 
die Schlackenbildner im Gewicht von 2 %  des metalli
schen Einsatzes geschaufelt, und zwar 75 %  Kalk, 
15 %  FluBspat und 10 %  gemahlener Anthrazit. Darauf 
werden die Kohlungsmittel entsprechend einem Kohlen
stoffgehalt yon 3 %  im GuB aufgegeben (von Graphit 
gehen 80 %  des Zusatzes und von Koks 50 %  ins Eisen). 
Dann folgt der metallische Einsatz, und zwar guter 
Schrott mit geringem Phosphorgehalt. Die Tiiren werden 
abgedichtet und der Strom eingeschaltet, so daB im 
Ofen stwk reduzierende Verhaltnisse herrschen; von 
Zeit zu Zeit kann man etwas Koks nachgeben. Die 
Flamme um die Elektrodenóffnungen ist helleuchtend; 
eine kurze scharfe Flamme deutet auf zu hohen Sauer- 
stoffgehalt im Herdraum hin. Nach dem Einschmelzen 
wird die Kohlung durch Eintauchen griiner Holzstangen 
befórdert, wobei das Bad stark schaumt. Ist die ge- 
wiinschte Kohlung erreicht, so wird die Schlacke durch 
Zugabe yon Kalk oder FluBspat fertiggemacht. Zur 
Erhaltung der stark karbidischen Zusammensetzung 
der Schlacke werden die Tiiren gut abgedichtet und das 
Eisen auf Temperatur gebracht. I  ann wird die erforder
liche Menge Silizium zugegeben, die Tiiren geschlossen, 
noch 5 min erhitzt und eine Sandprobe genommen, die

nach dem Erstarren sofort in Wasser abgeschreckt wird; 
eine zweite, langsam abgekiihlte Probe dient zur Beur
teilung der Hartę; der Bruch der letzteren soli mattweiB 
mit Neigung zu grau sein. Die Kristalle verlaufen radial 
zur Mitte; sind dieselben klein, so ist der Kohlenstoff
gehalt nicht hoch genug. Zeigt sich leichtes Grauwerden, 
so ist der Siliziumgehalt zu hoch, und Schrott muB nach- 
gesetzt werden; derart.iger GuB ist weniger zah und wider- 
standsfahig gegen StoB. Durch Zusatz von Nickel 
(0,5 bis 3 % ) und auch bei Nickelchrom-Zusatz wird 
WeiBguB mechanisch bearbeitbar. Ein WeiBguB, der 
sich ohne weiteres bohren laBt, zeigt folgende Zusammen
setzung: 3,22 %  C, 0,64 %  Ni, 0,44 %  Cr, 2,32 %  Si. 
Die Wirkung wird sowohl bei 0,5 ais auch bei 3 %  Nickel- 
gehalt erreicht. Bei weniger ais 0,8 %  Si wird das Eisen 
wieder hart. In  Form yergossenes Mayari-Roheisen 
zeigt, wenn auch nicht in gleichem MaBe, dieselben Er- 
scheinungen. (Das Mayari-Roheisen hat eine Zusammen
setzung von etwa 0,25 bis 2,25 %  Si, 0,60 bis 2 %  Mn, 
0,80 bis 1,25 %  Ni, 1,60 bis 2,50 %  Cr, 0,10 bis 0,20 %  Ti| 
0,05 bis 0,08 %  V und 3,8 bis 4,5 %  C.)

Ein Zusatz von 2 bis 3 %  Mn an Stelle von Nickel 
und Chrom hatte keine besonderen Erfolge.

Durch Zusatz von Chrom allein wurden bemerkens- 
werte Erfolge erzielt; der Bruch ist weiB bis graulich- 
weiB, ohne Glanz; Werkzeuge greifen nicht an. Ge- 
schmolzen wurde im basischen Elektroofen unter starker 
Karbidschlacke; gute Entgasung ist erforderlich, da die 
Stiicke in der Form sonst reiBen und bruchig sind. 
Schon beim Einschmelzen ist der Luftzutritt unbedingt 
zu yermeiden; die starkę Karbidschlacke wird bald 
gebildet, damit sie móglichst lange wirksam ist. Ais gun
stigste Zusammensetzungen fiir Zahigkeit und Hartę 
wurden folgende Gehalte ermittelt: 3,00 bis 3,50 %  C, 
0,70 bis 0,90 %  Mn, 0,70 bis 0,90 %  Si, 0,60 bis 0,80 %  Cr, 
oder: unter 3 %  C, 0,50 bis 0,70 %  Mn, uber 1 %  Si 
und 0,40 bis 0,60 %  Cr.

Der Bruch zeigt dichtes, kristallines Gefiige in ra- 
dialer Anordnung, ais deutliches Zeichen fiir besondere 
Zahigkeit. Die erstere Zusammensetzung ist besonders 
yerschleiBfest, die zweite mehr hart und zah. Im  Sehmelz- 
yerfahren soli die Kohlung von weichem Eisen keine 
guten Ergebnisse liefern; beim Verschmelzen von AltguB 
derselben Legierung treten ebenfalls UnregelmaBigkeiten 
in den Eigenschaften auf, weniger durch kleine Aenderun
gen im Kohlenstoff-, Mangan- und Chromgehalt, ais durch 
starkę Schwankungen im Siliziumgehalt. Ist der Silizium
gehalt niedrig, so ist das Metali wenig fest (weak), 
ist er hoch, so ist es weich (soft). D?r Formsand mufi 
sehr feuerfest sein; das hohe SchwindmaB erfordert 
Vorsicht beim Formen und beim Lósen zur Verhinderung 
von Rissen. Das Abkiihlen soli zur Verhiitung von 
Spannungen móglichst unter Bedeckung von Asche 
oder Sand erfolgen. Ein Gliihen bei 260° mit langsamem 
Abkiihlen macht die Stiicke besonders hart und zah und 
widerstandsfiihig gegen StoB, besonders wenn der GuB 
yorher spróde war.

Auch werden Zusatze von Nickel und Chrom yer
wendet. Nickel allein macht das Eisen auch bei gebun
denem Kohlenstoff weich; bei 1,25 %  gebundenem 
Kohlenstoff und 4 %  Ni ist der GuB gut bearbeitbar; die 

Bruchfestigkeit nimmt bei Kornyerfeinerung zu. I ie 
mechanische Bearbeitung wird leichter; Nickel befórdert 
die Graphitausscheidung, so daB diinne Querschnitte 
grau und zah werden. Zur Herstellung des Gusses eignet 
sich der basische Betrieb mit karbidischer Schlacke am 
besten, wobei der Kalk sofort mit eingesetzt wird; solange 
das Eisen noch kalt ist, scheidet sich Graphit ais Gar- 
schaum ab, der bei Temperatursteigerung wieder in 
Losung geht; sobald die Graphitabscheidung beginnt, 
mussen die Tiiren zur Vermeidung des Kohlenstoff- 
abbrandes gut abgedichtet werden. Nickel erhóht den 
Schmelzpunkt und erfordert hóhere GieBtemperatur, 
die die des Stahles fast erreicht1) (1537 bis 1592°). Barton 
gibt ais zweckmaBigen Zusatz 1 bis 1,5 %  Ni an, wodurch

*) Vgl. auch St. u. E. 40 (1920) S. 1300/2.
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die Biegefestigkeit um 30 %  und die Bruchfestigkeit um 
18 %  gesteigert wird.

Ein Zusatz von 1 bis 2 %  Co wirkt entgegengesetzt 
wie Nickel; die Harte nimmt sehr schnell zu und die 
Biegefestigkeit und Bruchfestigkeit ab.

Zirkonzusatz verursacht weder bei GrauguB noch 
bei HartguB eine Verbesserung. Molybdanzusatz findet 
bei Hartgufiradern (Kranz mit Kokille yergossen) und 
zur Herstellung von Kugeln fiir Kugelmiihlen yerwen
dung, da die Schreckwirkung der Platten bei derartigem 
Eisen groBer ist.

Die folgenden eingehenden Ausfiihrungen iiber Her- 
richtung und Bedienung der yerschiedenen Pfannen, 
ferner die Angaben iiber Selbstkosten bieten an sich 
nichts Neues, so daB es sich eriibrigt, darauf naher ein- 
zugehen. Beachtenswert erscheinen noch Beobachtungen 
iiber die Arbeitsweise und den Schmelzyerlauf bei der 
Erzeugung von StahlguB, legierten Stahlen und GrauguB, 
die in etwa 20 Zahlentafeln niedergelegt sind, auf dereń 
Wiedergabe jedoch wegen Raummangels verzichtet 
werden mul?. C. Dornheclcer.

Zum 100. Geburtstag von Friedrich Siemens.

Am 8. Dezember 1926 jahrt sich zum hundertsten 
Małe der Geburtstag von F r ie d r ic h  S iemens. Die 
Technik hat Friedrich Siemens zahlreiche Erfindungen 
und Verbesserungen zu danken; dureh die Erfindung des 
gasgeheizten R egene ra tivo fens  wird sein Name fiir 
alle Zeiten in der Geschichte des Eisenhuttenwesens 
einen besonderen Rang einnehmen. Die Bedeutung des 
Regenerativofens fiir die Entwicklung der Eisenindustrie 
ist an dieser Stelle1) anlaBlich des 50jahrigen Bestehens 
dieses Ofens von dem Altmeister der Geschichte des 
Eisens, Ludwig Beck, ausfiihrlich dargelegt worden.

Weihnachtsplakette von Lauchhammer.

Wie alljahrlich um die Weihnachtszeit hat das Werk 
Lauchhammer ais eine der altesten Statten des Eisen- 
kunstgusses auch in diesem Jahre wiederum eine ge- 
schmackvolle Weihnachtsplakette herausgebracht. Nach

dem Entwurf von Bruno Schafer, Frankfurt a. M., ist 
in kunstyoller Plastik „Die Ankunft der Weisen aus 
dem Morgenlande vor Bethlehem“ wiedergegeben, so 
daB die Plakette ein besonderes Schmuckstiick und 
eine Zierde jeder Sammlung darstellen diirfte. Sie kann 
in den Abmessungen 90 X 150 mm von der Linke- 
Hofmann-Lauchhammer-A.-G., Abt. BildguB, in Lauch
hammer bezogen werden.

Aus Fachvereinen.

Eisenhiitte Oberschlesien,
Zweigverein desVereins deutscher Eisenhuttenleute.

Die „ E is e n h iit te  O bersch les ien11 veranstaltete 
am D onne rs tag , den 18. N oyem ber 1926, in 

H in d e n b u rg , O.-S., einen Y o rtragsabend . An Stelle 
des yerhinderten Yorsitzenden, Generaldirektor S r.^ng .
6. I). R . B rennecke , leitete der stellyertretende Vor-

i) St. u. E. 26 (1906) S. 1421/7.
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sitzende, Direktor A. H e il, die Versammlung, an der 
etwa 80 Mitglieder und Gaste teilnahmen.

$r.*3ng. H. N a th u  sius, Berlin, hielt einenVortrag: 
A m er ik an ische  E le k tro g liih ó fe n  u n d  ih re  W irt-  
schaf t l ic h k e it  in  D eu tsch land . Er erlauterte 
dabei Wesen und Zweck des Gluhens, die Arbeitsweise 
und Vorteile der elektrisch beheizten Oefen. An Hand von 
Lichtbildern beschrieb und erklarte er Bauart und E in 
richtung einer Reihe von in Amerika in Verwendung 
stehenden Oefen1) und gab zum SchluB eine Anzahl von 
Gesichtspunkten und Zahlen zur Beurteilung der W irt
schaftlichkeit von Elektrogliihófen. Die reinen Warme- 
erzeugungskosten stellen sich zwar fiir elektrische Gliih- 
ofen immer hoher ais bei den m it Kohle, Oel oder Gas ge- 
feuerten Oefen. Dagegen sind die Yorteile, die sich durch 
den Fortfall jedes Gliihausschusses und durch den ein- 
fachen, sauberen, gleichmaBigen, ja fast selbsttatigen 
Betrieb ergeben, so iiberwiegend, daB der Elektrogliih- 
ofen wohl auch in Deutschland das Feld erobern wird, 
mindestens iiberall da, wo es sich um hoherwertige Er
zeugnisse und Qualitatsfragen handelt.

In  der anschlieBenden Aussprache wurden noch 
Fragen der Bau- und Betriebskosten sowie der Durch- 
satzmengen erortert; es wurde dabei darauf hingewiesen, 
daB bei dem hohen Stande unserer deutschen Elektri- 
zitatswirtschaft die Amerikaner fiir die wirtschaftliche 
Gestaltung des Gluhens in Elektrogliihófen keine giin- 
stigeren Verhaltnisse hatten ais wir, und daB daher 
der Uebertragung amerikanischer Erfahrungen auf 
unsere Betriebe wirtschaftliche Grunde kaum entgegen- 
standen.

Der Yersammlungsleiter wies zum SchluB darauf 
hin, daB die beabsichtigten H ochschu l- Fortb ildungs-  
kurse yoraussichtlich in der ersten Januarhalfte abgehal- 
ten werden, und daB in den nachsten Tagen Mitteilungen 
iiber die Vortrage usw. an die beteiligten Werke heraus- 
gehen werden. Ferner wurde mitgeteilt, daB dieFachaus- 
schiisse2) nunmehr ihre Tatigkeit aufgenommen haben, 
und daB die Herren Vorsitzenden um fleiBige Mitarbeit 
der Mitglieder bitten.

Nach SchluB der Sitzung blieb eine groBe Zahl der 
Teilnehmer in angeregter Unterhaltung noch einige 
Stunden in den Raumen des Kasinos der Donnersmarck- 
hiitte beisammen.

Gesellschaft Deutscher Naturforscher 
und Aerzte.

Vom 19. bis 26. September 1926 hielt die Gesellschaft 
Deutscher Naturforscher und Aerzte ihre 89. Versamm- 
lung in Dusseldorf ab. Ueber einige fiir unseren Leser - 
kreis beachtenswerte Yortrage sei im folgenden kurz 
berichtet.

In  der Sitzung der A b te ilu n g  f iir  angew and te  
u nd  techn ische  Chem ie behandelte F. F ischer, 
Miilheim-Ruhr, in einemVortrag iiber die Synthese des 
E rdo ls  die Gewinnung erdolahnlicher Erzeugnisse aus 
Kohle ohne Anwendung hohen Druckes. Das Verfahren 
arbeitet mit Wassergas, das aus Kohle und Koks bzw. 
Naturgas hergestellt wird, unter Anwendung von Ka- 
talysatoren. In  der Hauptsache entstehen bei Einhalten 
der giinstigsten Temperaturen Paraffin und die hoheren 
benzin- und erdólartigen Kohlenwasserstoffe. Insbe
sondere wurden die Yorteile dieser Herstellungsweise 
gegeniiber dem Hoehdruckverfahren dargelegt.

Die e lek tr ische  G asre in igung  und ihre physi
kalischen Grundlagen waren in einer Sitzung der A b 
te ilu n g  P h y s ik  Gegenstand eines Vortrages von R. 
See liger, Greifswald. Wenn auch die Yorgange, die 
sich in einem elektrischen Filter abspielen, in ihren 
wesentlichen Ziigen zu iibersehen sind, so ist doch noch 
weitere Arbeit zur Verbesserung und Vervollkommnung 
dieses Verfahrens notwendig.

Die Ausfiihrungen wurden durch einen Vortrag von 
W. D eu tsch , Frankfurt a. M., iiber die p ra k tis c h e

x) Ygl. St. u. E . 45 (1925) S. 2113/7.

2) Vgl. St. u. E . 46 (1926) S. 1276.
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D u rch fiih ru ng  der e lek trischen  G asre in igung  

erganzt.
In  einer gemeinsamen Sitzung der A b te ilu n g e n  

P hys ik , Technische P hys ik  u n d  E le k tro te c h n ik  
sowie der G ese llschaft f iir  M e ta llk u nd e  berichtete
E. H. S chu lz , Dortmund, iiber die M e ta l 1 fo rschung  
in  der In d u s tr ie . Er ging hierbei besonders auf die 
Tatigkeit der Versuchsanstalten ein, die nicht nur darin 
bestehe, die einzelnen Betriebe zu beraten und zu iiber- 
wachen, sondern auch eigene Forschungsarbeiten zu 

leisten. Mit Riicksicht auf die yerwickelte Natur der in 
Betracht kommenden Yorgange sei die Mitarbeit rein 
wissenschaftlieher Kreise sehr zu begriiBen, es sei jedoch 
ein noch innigeres Zusanynenarbeiten, eine Art Gemein- 

schaftsarbeit, anzustreben.

R. Becker, Berlin, sprach iiber die Theorie der 
Verfo rm ung  und  Verfestigung . Vor allen Dingen 
geniigt nach seiner Ansicht die von der Physik bisher 
entwickelte Theorie iiber das Atom und den atomaren 
Aufbau der Stoffe nicht, die fiir die Metallverarbeitung 
wichtigen Erscheinungen, wie Plastizitat, Verfestigung 
und Rekristallisation, befriedigend zu behandeln.

A. Sm ekal, Wien, iibte in einem Yortrage zurMole- 
k u la r the o rie  der F e s tig k e it und  der Verfesti- 
gung Kritik an den bisherigen Verfahren der Molekiil- 
erforschung, die nicht hinreichen, um an wirklichen 
Kristallen die Storungen festzustellen, die er fiir die 
elastischen, plastischen und thermischen Eigenschaften 
verantwortlich macht. Im  Idealgitter ohne Storungen seien 
z. B. keine Punkte yorhanden, an denen die fiir die Ver- 
festigungmaBgebendeGleitflachenbildung einsetzenkonne. 
Optische und elektrische Yerfahren seien bisher an Salz- 
kristallen zur Entscheidung dieser Frage mit Erfolg an- 
gewandt worden.

Fr. K oref, Berlin, zeigte, inwieweit die K ris ta ll-  
s tru k tu r  eines M eta lles fiir seine technische Ver- 
wendbarkeit von Bedeutung ist. So halt beispielsweise 
ein Wolfram-Langkristall im Gegensatz zu einem klein- 
kristallinen Draht eine Belastung von % kg/mm2 ohne 
jegliehe Verlangerung aus. Die Bedeutung dieser Er
scheinung fiir die Gliihlampenherstellung wurde er- 
ortert.

G. Tam m ann, Góttingen, teilte seine neuesten Unter- 
suchungsergebnisse mit iiber K r is ta l i  i ten o rien t ie rung  
an M e ta lls tiicken  in Beziehung zu den elastischen 
Eigenschaften. Nach dem Yerfahren des groBten Glanzes 
laBt sich entscheiden, ob ein bearbeitetes Metallstiick 
mehr oder weniger ausgepragte Orientierung seiner 
einzelnen Korner aufweist.

K. W . H ausser, Berlin, behandelte in einem Vortrag 
iiber E in  kr is t a Ile insbesondere diebeiKugelschliff durch 
Aetzen auftretenden Polfiguren, die gewisse Ruckschliisse 
auf die Kristallorientierung zulassen. Die Bedeutung 
schwacher Verformungen wurde an Hand yon Festigkeits- 
yersuchen an stabformigen Kupfereinkristallen dargelegt.

Ueber den W ide rs tand  yon M e ta lle n  und  
M e ta llk r is ta lle n  bei der T em pera tur des fliissi- 
gen H e lium s berichtete W . M eiBner, Berlin. Er wies 
nach, daB die bei yerschiedenen Metallen festgestellte 
Supraleitfahigkeit (yolliges Verschwinden des elektri
schen Widerstandes in der Nahe des absoluten Null- 
punktes) wahrscheinlich nur an eine bestimmte Metall- 
gruppe gebunden sei.

G. M asing , Berlin, kam auf Grund statistischer 
Rechnungen an einem Flachenmodell zu dem SchluB, 
daB scharfe Resistenz sich bei Mischkristallen auch bei 
unregelmaBiger Atomverteilung ergeben.

S ch iebo ld , Leipzig, behandelte die S pannungen  
und  Y e rfo rm ungen  be im  Zugyersuch m it  M e
ta lle n . Es wurden yor allem die geometrisch-kristallo- 
graphischen Verhaltnisse am FlieBkegel durch Naherungs- 
kurven festgelegt und nachgewiesen, daB der Kurven- 
yerlauf weitgehend von der jeweiligen Metalleigenschaft 
unabhangig ist.

F. W eyer, Dusseldorf, berichtete iiber die N a tu r  
der m agne tischen  U m w and lu ng  des E isens und

zeigte an Hand von Laue-Diagrammen und Gefiigebildern 
von Eiseneinkristallen bei yerschiedenen Temperaturen, 
daB die A2-Umwandlung bei 768° nicht ais polymorphe 
Umwandlung aufzufassen sei.

S ch m id t , Frankfurt, lieferte einen Beitrag zur 
q u a n t it a t iv e n  B eschre ibung  der p las tischen  
E in k r is ta l ld e h n u n g  und zeigte besonders am Zink- 
einkristall, daB der Anstieg der Schubfestigkeit des wir- 
kenden Gleitsystems linear m it der Abgleitung wahrend 
der Dehnung erfolgt.

Weiter sprach noch W eiBenberg , Berlin, uber die 
Theorie  der m a te r ie lle n  S tru k tu re n  m it  s ta 
t is t is c h e r  Sym m etrie .

In  der Abteilung P hys ik a lisch e  Chem ie sprach 
K . K e lle rm an n , Clausthal, iiber Adsorptionsvor- 
gange bei der S chw im m au f bere itung . Das 
Schwimmaufbereitungsyerfahren (Flotation) ist trotz 
seiner technischen Wichtigkeit bis jetzt noch ungeniigend 
erforscht. Es darf angenommen werden, daB Adsorptions- 
yorgange eine wichtige Rolle dabei spielen. Erz- und 
Gangartteilchen, klein gekórnt, erhalten Gelegenheit, 
an ihrer Oberflache gewisse kapillaraktiye Stoffe zu kon- 
zentrieren; je nach dem yorliegenden Minerał ist das Be- 
streben zur Ausbildung einer solchen ,,Haut“ groBer oder 
kleiner. An diesen Hauten yermogen kleine Luftblasen 
festzuhaften; die aufsteigenden Blaschen nehmen derart 
,,geólte“ Teilchen m it an die Fliissigkeitsoberflache, 
wo sie sich im  Schaum anreichern, wahrend die nicht 
geólten auf dem Grunde liegen bleiben. Somit wird eine 
weitgehende Trennung von Erz und Gangart erreicht, 
Yorbedingung ist die Auswahl eines geeigneten ober- 
flachenaktiyen Stoffes. In  diesem Punkte ist man 
bis jetzt kaum iiber die reine Erfahrung hinausge- 
kommen.

Die alteren Untersuchungen befassen sich haupt- 
sachlich m it der Messung der Oberflachenspannung yon 
Losungen, aus denen die kapillaraktiven Stoffe durch 
Zusatz von Mineralien infolge Adsorption yerschwinden. 
Stalagmometer und Stagonometer wurden insbesondere 
von T raube erfolgreich angewendet. Die MeBergebnisse 
von Traube wurden bestatigt, bei Erweiterung und Ver- 
feinerung der Verfahren ergaben sich jedoch abweichende 
SchluBfolgerungen. Gearbeitet wurde zunachst in An- 
lehnung an die Traubeschen Untersuchungen mit Blei- 
glanz, Quarz und waBrigen Losungen von Kaprylsaure. 
Offenbar liegt eine ganze Reihe von Vorgangen yor, die 
sich gegenseitig iiberlagern. Loslichkeit und Peptisierung 
wurden ais wichtige Faktoren erkannt. Daraus ergab 
sich die Notwendigkeit, sorgfaltig gereinigte Stoffe zu 
yerwenden und die Beobachtungszeit abzukurzen. 
AuBerdem wurden mehrere yoneinander unabhangige 
Verfahren yerwendet, um die Konzentrationen zu be- 
stimmen: Bestimmung des Brechungsexponenten mit 
dem Interferometer, der [H]-Konzentration m it der 
Chinhydronelektrode, der Leitfahigkeit und der Ober
flachenspannung m it dem Stagonometer. Fiir alle Yer
fahren wurden fiir die yerschiedenen Konzentrationen 
Eichkuryen aufgestellt. Die eigentlichen Adsorptions- 
yersuche wurden mit diinneren Losungen (0,0000625 bis 
0,0005 n.) durchgefiihrt ais sie Traube u. a. yerwendet 
hatte, weil man sich damit mehr den Verhaltnissen 
beim technischen Verfahren nahert. Im  Gegensatz zu 
Traube wurde festgestellt, daB sorgfaltig gereinigter 
Quarz nicht adsorbiert; wohl aber tritt Peptisation ein, 
die entstehende kolloide Kieselsaure adsorbiert. Bei Blei- 
glanz wirken die Losliehkeitseffekte sehr storend, sie 
lassen sich ausschalten durch Sattigung der Kaprylsaure- 
losungen m it Bleikaprylat. In  diesem Falle wird Ad
sorption beobachtet.

Fiir jedes Minerał, das flotiert werden soli, und fiir 
die zu yerwendenden Flotationsstoffe sollen nunmehr 
relative Zahlenwerte gefunden werden, die die Ad- 
sorptionskrafte wiedergeben. Mit Ililfe solcher Zahlen 
lassen sich dann die fiir ein bestimmtes Mineralgemisch 
zur selektiven Flotation geeigneten kapillaraktiyen Stoffe 
ausfindig machen.
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Zeitschriften- und Bucherschau 

Nr l i1).

Die nachfolgenden Anze igen neuer B iieher sind 
durch ein am Schlusse angeh&ngtes S  B S  von 
den Zeitsehriftenaufsatzen unterschieden. — 
B uchbesprechungen  werden in der Sonder- 

a b te ilu n g  gleichen Namens abgedruckt.

Allgemeines.

A. Vogler: W issenscha ft, T echn ik  u n d  W i r t 
schaft. Zusammenhange zwischen Forschung, Erfin- 

dung, Technik und wirtschaftlicher Auswirkung. [St. u. E. 
46 (1926) Nr. 42, S. 1418/22.]

Luegers L e x ik o n  der gesam ten  T echn ik  
und ih rer H ilfsw issenscha fte n . 3., yollstandig 
neu bearb. Aufl. Im  Verein m it Fachgenossen hrsg. von 
Oberregierungsbaurat a. D. E. Frey. M it zahlr. Abb. 
Bd. 2: Bohrole bis Elektrum. Berlin und Leipzig: 
Deutsche Yerlagsanstalt 1926. (808 S.) 4°. S  B S

Jah rb u c h  f iir  das Berg- und  H utte nw esen  
in Sachsen. Jahrgang 1926. Statistik yom Jahre 
1925; Grubentibersichten nach dem Stande im Mai 1926. 
Jg. 100. Auf Anordnung des Finanzministeriums heraus- 
gegeben vom Sachsischen Oberbergamt Freiberg, Sa.: 
Craz & Gerlach (Joh. Stettner). (Getr. Pag.) 4°. 10 B. M.

Heim ich Koppenberg, Hiittendirektor, Biesa a. d. E.: 
E indriicke  aus der E is e n in d u s tr ie  der y e r 
e in ig ten S ta a te n  yon A m erika . Mit 100 Textabb. 
Berlin: Julius Springer 1926. (109 S.) 8°. Geb. 6 R.-M. 
(Erweit. Bericht aus „Der Bauingenieur“ , Jg. 7, H. 8.)

V.-D.-E. [-Sonderdrucke], [Umschlagtite!:] Neu- 
yeróffentlichungen der Arbeiten des Yerbandes Deutscher 
Elektrotechniker. [Berlin (W 57, Potsdamer Str. 68): 
Selbstver!ag des] Verband[es] Deutscher Elektrotech
niker. [Sammelbarid.] 8°. — Die Sammelmappe enthalt 
Einzeldrucke von Vorschriften, Leitsatzen, Begeln und 
Normen, die der Verband Deutscher Elektrotechniker 
aufgestellt hat, von Bestimmungen, die zunachst nur 
ais Entwiirfe yeroffentlicht worden sind, sowie Sonder- 
abdrucke der Tatigkeitsberiehte und Beschliisse der 
letzten Jahresyersammlungen des Verbandes und Sonder
drucke yerschiedenen Inhaltes, alles in handlicher Form 
mit der Moglichkeit, die Sammlung durch die neuerschei- 
nenden weiteren Drucke, die einzeln oder in Begelfolge 
bezogen werden konnen, dauernd zu erganzen. — B J£

W issenscha ftlic h e  V eroff e n tlic h u n g e n  aus 
dem S iem ens-Konzern . Bd. 5, H. 2 (abgeschlossen 
am 23. August 1926). M it einer Bildnistaf. u. 149 Textabb. 
Unter Mitwirkung von Dr. Bolf Hellmut Abelsdorff 
[u. a.] hrsg. von der Zentralstelle fur wissenschaftlich- 

technische Forschungsarbeiten des Siemens-Konzerns. 
Berlin: Julius Springer 1926. (2 BI., 233 S.) 4°. S  B S

Geschichtliches.
Paul Capito: E rzeu gung  von Sp iege le isen , 

weifiem und  g rauem  B ohe isen  im  S iege rland  
yor 5 0 Jah re n . Vorkommende Bohstoffe und ihre 
Beschaffenheit. Die Bedeutung des Mangans bei der 
Roheisenerzeugung. Betriebsergebnisse bei der Her
stellung yerschiedener Roheisensorten bei w^echselnder 
Móllerzusammensetzung. Windverbrauch, Ofenleistung 
und entfallende Schlacken. [St. u. E. 46 (1926) Nr. 41, 
S. 1394/7.]

H. R. Simonds: In b e tr ie b s e tz u n g  des ersten 
K okshocho fens  in  New E ng land .*  Beschreibung 
der Anlage und dereń Bedeutung. Zahlenangaben, 
Leistungsfahigkeit. [Iron Trade Bev. 79 (1926) Nr. 14, 
S. 839/41; vgl. auch Iron Age 118 (1926) Nr. 14, S. 947; 

Nr. 19, S. 1277/9.]

x) Ygl. St. u. E. 46 (1926) S. 1483/95.

B e itrage  zu r  G esch ichte  der T echn ik  und  
In d u s tr ie . Jahrbuch des Vereines deutscher Ingenieure. 
Hrsg. von Conrad Matschoss. Bd. 16. M it 159 Textabb.
u. 16 Bildnissen. Berlin (NW 7): V.-D.-I.-Verlag, G. m. 
b. H„ 1926. (IX , 354 S.) 4°. Geb. 16 R.-M, fiir Mitgl. 
d. V. d. I. 14,40 R.-M. = B =

Tage der T echn ik . Illustrierter technisch- 
historischer AbreiBkalender fiir 1927. Jg. 6. Von 
S r .^n n . h. c. Franz Maria Feldhaus. (M it 365 Abb.) 
Miinchen und Berlin: R. Oldenbourg 1926. (367 BI.) 
23 X 15 cm. 5 B.-iŁ. — Auch dieser Jahrgang — 
vgl. St. u. E. 45 (1925) S. 1822 — laBt an Vielseitig- 
keit nichts zu wiinschen iibrig. Sowohl der geschicht- 
liche Laie ais auch der Geschichtsfreund und -forscher 
wird ihm manche Anregung entnehmen konnen. Einen 
Mangel besitzt der Kalender: Die Quellen, aus denen 
der Kalendermann schopft, sind nicht angegeben und 
zum Teil nur mittelbar, auch fiir den Eingeweihten, 
auffindbar. Durch Bekanntgabe der Unterlagen, die 
der Herausgeber benutzt hat, wiirde der Wert des 
Kalenders keineswegs herabgesetzt, sondern nur erhoht 
werden. S  B S

Ernst Darmstaedter: Georg A g rico la  1494—1555. 
Leben und Werk. M it 12 Abb. Miinchen: Yerlag der 
Miinchener Drucke 1926. (96 S.) 8°. 6 R.-M. (Miinchner 
Beitrage zur Geschichte und Literatur der Natnrwissen- 
schaften und Medizin. Unter Mitwirkung von H. Balss 
[u. a.] hrsg. von E. Darmstaedter, Miinchen. H. 1.)

Allgemeine Grundlagen des Eisenhiitten- 
wesens.

Anorganische Chemie. G m e lins  H an d bu eh  der 
ano rgan ischen  Chem ie. 8., vóllig neu bearb. Aufl. 
Hrsg. von der Deutschen Chemischen Gesellschaft. 
Bearb. von R . J. Meyer, unter beratender Mitwirkung 
von Franz Peters. Leipzig u. Berlin: Verlag Chemie,
G. m. b. II. 4°. — System-Nummer 5: Fluor. Mit 4 Fig. 
1926. (XV I, 86 S.) 8,50 R.-M. — System-Nummer 13: 
Bor. Mit 11 Fig. 1926. (X IX , 142 S.) 17 R.-M. S  B S 

Kolloidchemie. Raph. Ed. Liesegang, Dr., Frank
furt a. M .: K o llo id ch e m ie . 2., yóllig umgearb. und 
stark verm. Aufl. Dresden und Leipzig: Theodor Stein- 
kopff 1926. (X II, 176 S.) 8°. 8 R.-M, geb. 9,50 R.-M. 
(Wissenschaftl. Forschungsberichte. Naturwissenschaft- 
liche Reihe. Hrsg, von Dr. Raphael Ed. Liesegang, 
Frankfurt a. M. Bd. 6.) — Uebersicht iiber die neueren 
Ergebnisse der Forschung auf dem Gebiete der Kolloid
chemie in folgender Einteilung: Synthese; Gestalt der 
Kolloide; Optik; Viskositat; Plastizitat; Kapillaritat; 
Adsorption; Kontaktkatalyse; Koagulation; Sedimen- 
tation; Elektrizitat; Brownsche Bewegung; Oberflaehen- 
spannung; Peptisation; Schutzkolloide; Keimwirkung; 
Emulsionen; Gallerten; Quellung; Diffusion in Gallerten; 
Dialyse, Ultrafiltration; Rhythmische Fallungen; Strah- 
lungswirkung auf Kolloide; Klassische Chemie und 
Kolloidlehre. 5  B 5

Physikalische Chemie.’ Hermann Mark, Dr., Privat- 
dozent a. d. Universitat Berlin, Abteilungsvorstand und 
Mitglied am Kaiser-Wilhelm-Institutfiir Silikatforschung: 
D ie  V erw endung  der R o n tg e n s tra h le n  in  Che 
m ie u nd  Techn ik . Ein Hilfsbuch fiir Chemiker und 
Ingenieure. Mit 328 Abb. u. 73 Tab. im Text u. 1 Doppel- 

taf. Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1926. (XV, 528 S.) 
8°. 48 R.-M, geb. 50 R.-M. (Handbueh der angewandten 
physikalischen Chemie in Einzeldarstellungen. Hrsg. yon 

Georg Bredig, Dr. phil., Dr. med. h. c., ord. Prof. a. d. 
Techn. Hochschule zu Karlsruhe. Bd. 14.) 5  B 2

Bergbau.

Geologie und Mineralogie. II. Schneiderhohn: D ie  
A nw endung  der m ine ra log isch- pe trog raph i-  
schen U n te rsuchung sye rfah re n  im  Berg-, Auf- 

bere itungs- und  H u ttenw esen . Bedeutung der 
mineralogisch-mikroskopischen Betrachtungen fiir den 

Bergbau im allgemeinen und fiir den Bergbaubetrieb

Zeittchii/tenverzeichnis nebst Ablcii zungen siehe S. 117/20. —- Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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sowie auoh fiir das Hiittenwesen. [Gluckauf 62 (1926) 

Nr. 46, S. 1509/12.1
Geologische Untersuchungsverfahren. J . Weigelt: 

U eber die geophys ika lisohen  U ntersuchungs-  
m ethoden  und  ihre A nw endung  in  der P rax is . 
Mikroseismische Verfahren. Schwerkraftuntersuchungen 
mittels der Drehwage. Elektromagnetisohe und magne
tische Untersuchungsyerfahren. Anwendung auf yer- 

schiedene praktische Falle. — Ygl. St. u. E. 46 (1926) 
Nr. 20, S. 687. [Z. angew. Chem. 39 (1926) Nr. 34,
S. 999/1004.]

Lagerstattenkunde. Olin R. Kuhn: K ohlenyor-  
kom m en der Y e re in ig ten  S taa ten . Kohlenyor- 
kommen nach Staaten unterteilt m it ausfiihrlichen An
gaben iiber Vorrate, Fórdermengen, Kohlenzusammen- 
setzung, Beschaffenheit und Yerwendung. [Blast Fur- 
nace 14 (1926) Nr. 11, S. 466/74.]

D eu tsch lands  S te inkoh len fe lde r . E in Ueber- 
biick fur Geologen, Bergleute und Wirtschaftler. Unter 
Mitwirkung von Fr. Frech, A. Dannenberg, P. Kessler, 
P. Kukuk hrsg. von S. von Bubnoff, a. o. Prof. d. Geo
logie a. d. Universitat in Breslau. Mit 10 Taf., 27 Textfig.
u. 1 Uebersichtstabelle. Stuttgart: E. Schweizerbartsche 
Verlagsbuchhandlung, Erwin Nagele, G. m. b. H., 1926. 

(V III, 251 S.) 4°. 26,50 R.-M. S  B S

Aufbereitung und Brikettierung.
Kohlen. Die A u fbe re itun g  von K oh le  in  

N o r thum b er land .*  Beschreibung der Anlage zur 
Aufbereitung von Kohle in spiralfórmig angeordneten 
Scheidern bei der Hazzlerigg-, Ashington-, Newbiggin-, 
Netherton- und Burradon-Zeche. [Iron Coal Trades Rev. 
113 (1926) Nr. 3062, S. 679/81.]

W. R. Chapman und R. A. Mott: D ie  A u fb e re i
tu n g  von K ohle .* V II. Vergleich yerschiedener 
Kohlenwascherarten und ihrer Anwendbarkeit. Beschrei
bung der yerschiedensten gebrauchlichen Bauarten mit 
aufwarts gerichtetem Wasserstrom. [Fuel 5 (1926) Nr. 10, 
S. 422/35; Nr. 8, S. 512/21.]

Erze. G. Spackeler: D ie  A u fb e re itu n g  der 
Triimmer-, Bohn- und  O o litherze . Zuschrift von 
K. Miiller-Kauffung mit eingehender Richtigstellung der 
Angaben von Spackeler iiber die Ergebnisse der Pegnitzer 
Doggererzaufbereitung. — Vgl. St. u. E. 45 (1925) S. 2122 
und 46 (1926) S. 1055/6. [Gluckauf 62 (1926) Nr. 24, 
S. 782/4.]

Nasse Aufbereitung, Schwimmaufbereitung. E. H.
Rose: D ie W irk u ng  des Z erk le inerns  u n d  dereń 
A nw endung  au f den F lo ta t io n s b e tr ie b . An
wendung der Norm-Siebprobe zur Bestimmung des Fein- 
heitsgrades. Untersuchungsergebnisse mit dem 200- 
Maschen-Sieb ais Grundlage. Anwendung auf den prak
tischen Flotationsbetrieb. [Engg. Min. J. 122 (1926) Nr. 9, 
S. 331/8.]

Agglomerieren und Sintern. Robert Wallaee: Koks- 
z iindb renne r fiir  S in te ran lagen .*  Einzelheiten der 
Bauart eines Brenners fiir eine Dwight-Lloyd-Anlage. 
Erreichbare Brenntemperatur xd. 1100° bei 50 %  Luft- 
iiberschuB. [Engg. Min. J. 122 (1926) Nr. 11, S. 412.]

Erze und Zuschlage.
Eisenerze. R. H. Danzinger: D ie E isenerze  vom 

Oberen See. Zusammenstellung der yorkommenden 
Eisenerzsorten nach mineralogischer Beschaffenheit, 
Eisengehalt und Menge. [Blast Furnace 14 (1926) Nr. 11, 
S. 465.]

Brennstoffe.
Allgemeines. W. Petrascheck: Z ur K la ru n g  der 

B egriffe  S te inkoh le  und  der B raun k o h le n a r te n . 
Klassifikation nach auBeren Merkmalen. Richtlinien 
fiir die Einteilung auf chemischer Grundlage. [Braun
kohle 25 (1926) Nr. 33, S. 761/4.]

Wilhelm Steuer: A llgem e ine  F o rm e l zur B e 
rechnung  des H e izw ertes von fes ten  foss ilen  
B renns to ffe n  aus der E le m e n ta rana ly se . Gegen- 
iiberstellung der yon yerschiedenen Forschern aufge-

stellten Formeln und Vergleich ihrer Ergebnisse an 
einigen Kohlenanalysenbeispielen [Brennstoff-Chem. 7 
(1926) Nr. 22, S. 344/7.]

Steinkohle. M. Dolch: Zur K e n n tn is  des Blah- 
grades backender K o h le n , m it  besonderer Be- 
r iic k s ic h tig u ng  der geo log ischen und  tekton i-  

schen Lage rungsye rha ltn isse . Zuschriftenwechsel 
zu obiger Arbeit m it K a r l P a tte isky . [Brennstoff- 
Chem. 7 (1926) Nr. 20, S. 315/6.]

M. Klasen: H o llan d s  K o h le n w ir ts c h a ft . Ab- 
bauwiirdige Kohlenvorkommen. Beschaffenheit der ge- 
forderten Kohle und Erzeugung wahrend der letzten 
12 Jahre. Tagesleistung und Schichtlohn eines Arbeiters. 
Ein- und Ausfuhr Hollands in den letzten Jahren. Ab- 
nehmer Hollands an Bunkerkohle. [Intern. Bergwirtsch 1 
(1925/26) Nr. 11/12, S. 279/85.]

Kohlenstaub. Hans Allen und Karl Mayer: Bei- 
trag  zur S ebung von K o h len s taub .*  Bewegungs- 
yorgange (Dauer, Richtung und Geschwindigkeit) der 
Kohlenstaubteilchen fiir den Entwurf von Siebmaschinen. 
Gleichwertigkeit der Maschinen- mit der Handsiebung. 
[Arch. Warmewirtsch. 7 (1926) Nr. 11, S. 325/6.]

K. C Barrell: K o h le n s taub .*  KorngróBe, Ober
flache in Beziehung zur Mahlarbeit. Beeinflussung der 
Verbrennung. Kohlenstaubmiihlen. Brenner. Einzel- 
miihlen. Anwendungsgebiet. [Proc. Inst. Mech. Engs. 
1926, I, S. 37/50.]

Sonstiges. W. T. Conlon: D ie  Lagerung  bitu- 
m inóser K oh le .* Durch feste, den Luftzutritt hin- 
dernde Lagerung wird die Selbstentziindungsgefahr 
stark yermindert. [Power 64 (1926) Nr. 10.. S. 354/6.]

Verkoken und Verschwelen.
Allgemeines. Erich Koch: U eber therm isehe 

R e ak tio n e n  be i der E n tg a su ng  der Ste nkohle. 
Schrifttumsubersicht und Ergebnisse friiherer Arbeiten. 
Ergebnisse yerschiedener Laboratoriumsversuche. Yer
gleich mehrerer Kohlenarten. [Gas Wasserfach 69 
(1926) Nr. 45, S. 971/4.]

Koks und Kokereibetrieb. Der s.tetig betriebene 
V e rtik a lk am m ero fen , B a u a r t Koppers. Be
schreibung der Anlage in Minden. Leistungsyersuch. 
Entgasungsyersuche m it ober- und niederschlesischer 
Kohle. [Koppers Mitt. (1926) Nr. 2, S. 27/40.]

H. Bach: U eber d ie R e in ig u n g sm óg lic h k e it 
der Abwasser aus N eb e np ro d uk te n an lag e n  der 
K okere ien  und  Gaswerke.* Entstehung und Be
schaffenheit. Verschiedene Reinigungsyerfahren. Be
schreibung einer Anlage. Kosten. [Gas Wasserfach 69 
(1926) Nr. 42, S. 912/5; Nr. 43, S. 932/5; Nr. 44, 
S. 947/52.]

H. Bahr und Fr. Fallbohmer: Der E in f lu B  der 
V e rkokungsbed ingungen  und  der Kohlenzu- 
sch lage au f die E igensch a fte n  des Kokses. Be
handlung der zu untersuchenden Probe. Untersuchungs- 
einrichtung zur Ermittlung der Entziindlichkeit, der 
Reaktionstemperatur und Reaktionsfahigkeit. Ergeb
nisse der Untersuchungen der pyrochemischen und 
physikalis hen Eigenschaften des Kokses. [Gas Wasser
fach 69 (1926) Nr. 42, S. 909/12; Nr. 43, S. 929/32; 
Nr. 44, S. 943/7.]

Oswald Heller: K oks loschan lage  m it  Dampf- 
und  W assergasgew innung  S y s tem ‘3)r.=Qng. Heller- 
Bam ag.* Anforderungen an Koksloscheinrichtungen. 
Beschreibung der neuen Anlage und dereń Betriebsweise. 
Anordnung und Einrichtung der Kokslóschkammer, des 
Heizrohrenkessels zur Dampferzeugung und der Leitungs- 
anlage zur Abfiihrung des Wassergases, das dem Leuchtgas 
beigemischt wird. Betriebsergebnisse bei der Kokslosch
anlage im Gaswerk Potsdam. [Gas Wasserfach 69 (1926) 
Nr. 42, S. 903/9.]

H. Schelauske: E in  B e itrag  zum  P ro b lem  der 
techn ischen  V e rvo llk o m m nung  u n d  R a t io n a l i 
s ie rung  in  der K o ke re iin d u s tr ie .*  Beschreibung 
des Verfahrens yon F e ld  zur unmittelbaren Gewinnung 
von Brikettpech und Teerolen aus Kokerei- bzw. Leucht
gas. Beschreibung der Anlage und Einrichtung sowie der

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 117/20. —  Ein * bedeulet: Abbildungen in der Quelle.
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dadurch erzielten Vorteile. [Brennst. Warmewirtsch. 8 
(1926) Nr. 18, S. 293/7.]

Edward J . Tournier: S onderfragen  in  der Be
hand lung  yon Koks.* Kokserzeugung in den Ver- 
einigten Staaten. Beschreibung yerschiedener Koks- 
losch-, Sieb- und Verladeeinrichtungen. Vor- und Nach
teile yerschiedener Ausfiihrungsarten. Zunahme des 
Koksverbrauches fiir yerschiedene Yerwendungszwecke. 
[Ind. Management 72 (1926) Nr. 3, S. 189/96.]

Robert Mezger, 2)r.=Qng., und $t.=3:ng. Friedrich 
Pistor: D ie R e a k t io n s fa h ig k e it  des Kokses. Ihre 
Ursachen, alte und neue Wege zu ihrer Bestimmung. 
Mit 9 Abb. u. 10 Kuryentaf. Halle a. d. S .: Wilhelm 
Knapp 1927. (V III, 88 S.) 8°. 7,20 R.-M, geb. 8,80 R.-M. 
(Kohle, Koks, Teer. Hrsg. von Reg.-Rat S r.^ttg . J. 
Gwosdz, Charlottenburg. Bd. 12.) £  B 3

Schwelerei. S. W. Parr: D ie z u k iin ft ig e  E n t 
w ick lung der T ie ftem pe ra tu ry e rkok ung . Grund
lagen. Richtlinien fiir die Entwicklung. Einige yer
fahren, die wirtschaftliche Bedeutung erlangt haben. 
[Ind. Engg. Chem. 18 (1926) Nr. 10, S. 1015/6.]

Edmond Marcotte: T ief te m p e ra tu ry e rk oku ng  
von L ig n ite n  (O berdo rf, Oesterreich.) Bisherige 
Erfahrungen mit Horizontal- und Vertikalófen. Be
schreibung desVertikalofens in Oberdorf. Beheizung und 
Arbeitsweise. Yortrocknung der Lignite und Vorbehand- 
lung bituminoser Sohiefer. Betriebsergebnisse, Neben
erzeugnisse und Wirtschaftlichkeit. [Techn. mod. 18 

(1926) Nr. 22, S. 691/6.]
H. W. Brooks: T ie fte m p e ra tu rv e rk o k u n g  in  

E u ro p au n d in A m e r ik a .*  Bedarf anNebenerzeugnissen. 

Vergleich des Ausbringens von 1 t  Kohle bei Hoch- 
temperaturyerkokung und Tief temperaturyerkokung mit 
auBerer und innerer Beheizung. Verwendungszweck der 
Nebenerzeugnisse der Tieftemperaturyerkokung. Be
schreibung yerschiedener Tieftemperaturyerkokungsan- 

lagen fur Stein- und Braunkohlen. [J. Franki. Inst. 202 

(1926) Nr. 3, S. 337/64.]
V. Z. Caracristi: D ie  T ie ftem pe ra tu ry e rkok ung . 

Eingehende Beschreibung des Yerfahrens der Tieftempe
raturyerkokung, der dabei auftretenden Schwierigkeiten 
sowie der Anforderungen an die Erzeugnisse. [J. Franki. 

Inst. 202 (1926) Nr. 3, S. 323/36.]
H. Trutnoysky, ®r.»3rtg., Fabrik Webau, A. Rie- 

becksche Montanwerke, A.-G.: Schwelgas. Mit 24 Abb. 
Halle a. d. S.: Wilhelm Knapp 1927. (V III, 124 S.) 8°. 
9,40 R.-M, geb. 10,90 R.-M. (Kohle, Koks, Teer. Hrsg. 
von Reg.-Rat ®r.«Qttg. J. Gwosdz, Charlottenburg. 
Bd. 11.) 3 B S

Sonstiges. Friedr. Bergius: W e lchen  E in f lu B  
kann eine k tin s t lic h e  O e lerzeugung  auf die 
E rdó lw irtscha ft aus iiben? Erdolyerteilung in der 
Welt. Politische Bedeutung des Oeles ais Treibstoff. 
Anforderungen an eine wirtschaftliche kiinstliche Oel
erzeugung. Bisherige Entwicklung. Beschreibung der 
GroBbetriebsanlage m it Stoff- und Wirtschaftsbilanz. 
[Sparwirtsch. G. W . 4 (1926) Nr. 9, S. 131/6: Nr. 10, 
S. 147/51.]

Brennstoffvergasung.
Allgemeines. Rudolf Czerny: W asserdam pf oder 

V erbrennungsgase ais Z u sa tz  zu r Vergasungs- 
lu ft im  G asg e ne ra to rb e tr ie b ?* Wichtigkeit der 
yergleich enden Untersuchung der Vergasung mittels 
Dampfluft- und Rauchgasluftgemisches. Warmewirt- 
schaftlichkeit der behandelten Vergasungsarten ohne und 
mit Riickgewinnung der Abwarme. EinfluB der Ueber
hitzung des Dampf luf tgemisches. Uebertragung der 
Ergebnisse auf die Vergasung bituminoser Brennstoffe. 
[Feuerungstechn. 15 (1926) Nr. 2, S. 13/7.]

Rich. F. Starkę: E rzeugung  u nd  V erw endung  
des Gases zur o ffe n t lic h e n  G asyersorgung . Mit 
78 Abb. Miinchen und Berlin: R . Oldenbourg 1926. 
(6 BI., 106 S.) 8°. 6 R.-M. (Der Werdegang der Ent- 
deckuńgen und Erfindungen. Hrsg. von Friedrich Danne- 

mann. ° H. 6.) — Inhalt: Stammbau der Steinkohlen- 
Yerkokung; kurzer geschichtlicher Ueberblick iiber die

Entwicklung der Gastechnik; Erzeugung, Reinigung des 
Gases; Bau und Betrieb der Gaswerke; Verteilung, Yer
wendung des Gases; GroBgasyersorgung; (im Anhang) 
brennbare technische Gase, Literaturnachweis, SchluB- 
bemerkung des Herausgebers, Namen- und Sachyerzeich- 
nis. “  B “

Gaserzeuger. D am pfstrah lgeb la .se  f iir  G a s 
erzeuger.* Beschreibung eines Morgan-Dampfstrahl- 
geblases m it mehreren in ein Venturirohr miindenden 
Diisen geringen Durchmessers, das doppelt soviel leisten 
soli wie ein gewohnliches Kortinggeblase. [Iron Age 118 
(1926) Nr. 5, S. 278.]

Gaserzeugerbetrieb. Ergebnisse  eines Leistungs- 
yersuchs an e iner Z e n tra lge ne ra to re n an lag e  
System  A. V. G. in  Berlin-N eukolln . Betriebsergeb
nisse, Vergasungs- und thermischer Wirkungsgrad bei 
der Vergasung von Koks in einer Anlage der Allgemeinen 
Vergasungs-Gesellschaft, Berlin-Halensee. [Gas Wasser- 

fach 69 (1926) Nr. 34, S. 719/20.]
Braunkohlenvergasung. Konrad Arnemann: D ie 

Yergasung  von deu tscher B raunkoh le .*  Allge
meines. Verschiedene Gaserzeugerbauarten. Rostdurch- 
bildung m it Tasse Bauart Ko 11 er. Beschreibung des 
Chapman-Gaserzeugers sowie eines neuzeitlichen Gas- 
erzeugers m it Fiillschacht. Randfeuerbildung. Fraser- 
rost-Gaserzeuger Bauart Koller-A. V. G. [Braunkohle 25 
(1926) Nr. 27, S. 641/6; Nr. 28, S. 668/72; Nr. 29, 
S. 686/92.]

Feuerfeste Stoffe.
Prufung und Untersuchung. K. Endell und E. 

Pfeiffer: Ueber die K o n s t it u t io n  yon S ilikakoks-  
o fenste inen . Schrifttum. Ausgangsstoffe und Yer- 
suchsanordnung. Ergebnisse und Folgerungen fiir die 
Praxis. Zusammenfassung. [Ber. Werkstoffaussch. 
V. d. Eisenh. Nr. 91 (1926).]

Hans Hirsch: Der S ilik a s te in  be im  Druck- 
erweichungs- un d  A usdehnungsyersuch . Er- 
weichungskuryen von Silikasteinen beim Druckerwei- 
chungsyersuch. Zusammenhang zwischen dem spezi
fischen Gewicht und der Hóchstausdehnung und Beur
teilung der untersuchten Steine auf Grund der Messungs- 
ergebnisse. Bestatigung der Auswertung durch mikro- 
skopische Prufung des Geftiges. Beziehung zwischen der 
Ausdehnung wahrend des Erweichungsyersuches und der 
bleibenden Ausdehnung nach dem Abkiihlen. Ermittlung 
des Ausdehnungskoeffizienten von Silikasteinen und den 
yerschiedenen Kieselsauremodifikationen in yerschie
denen Temperaturbereichen m it Hilfe des Kathetometers. 
Nachweis der Kieselsauremodifikation auf Grund der 
Ausdehnungskuryen. [Ber. Werkstoffaussch. V. d. 
Eisenh. Nr. 93 (1926).]

Bruno Schulz: U n te rsuchung e n  m it fe u e r 
festen  S te inen .* Feuerbestandigkeit von Tonmischun- 
gen nach Seger. Einteilung der feuerfesten Steine und 
ihre Zusammensetzung. Ihre Beanspruchung durch 
Hitze und Druck. Zusammenhang zwischen Analyse, 
Feuerbestandigkeit, Erweichungspunkt und Zusammen- 
sinken. Zusammensetzung von Steinkohlerschlacken 
nach Untersuchungen bei der deutschen Marinę und in 
einem schwedischen Laboratorium. [Feuerfest 2 (1926) 

Heft 4, S. 33/5.]
Verhalten im Betriebe. F ra k tio n ie r te s  S ch m e l

zen der feue rfes ten  S toffe . S i0 2-Menge, die mit 
dem FluBmittel Yerbindungen eingeht. Vorgange beim 
Abschmelzen der Steine. Bildung einer Schutzschicht 
durch Anreicherung der Tonerde in den AuBenzonen. 

[Ciment 31 (1926) Nr. 5, S. 185/6; nach Techn. Zs. 11 
(1926) Nr. 18, S. 9.]

Sonstiges. F. W. Preston: Das A b p la tz e n  fe ue r 
fester S te ine .* Ueber die Vorgange beim Abplatzen. 
Keine Schub-, sondern Spannungsbriiche. [J. Am. 
Ceram. Soc. 9 (1926) Nr. 10, S. 654/8.]

Joh. Muller: A u fb e re itu n g san la g e n  f iir  Scha- 
m ottem assen .*  [Tonind.-Zg. 50 (1926) Nr. 80, S. 1410/1.] 

Alfred Stettbacher: U eber G ew innung , E ig e n 
scha fte n  u n d  U n te rsu chung  des g e b ra n n te n
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M agnesits. [Chem.-Zg. 50 (1926) Nr. 93, S. 741/2; 
Nr. 96, S. 771/4.]

H. M. Thompson: V erw endung  a lte r  fe u e r 
fester S teine.* Mischung aus 60 %  gemahlenen 
Steinen und 40 %  hochfeuerfestem Zement fiir Ofen- 
auskieidungen. Verhalten im Betriebe gut [Foundry 54 
(1926) Nr. 14; S 550.]

Schlacken.
Hoehofenschlacken. A. Guttmann: U eber die 

P r iifu ng  der R a u m b e s ta n d ig k e it  von Hochofen- 
s tiicksoh lacke  im  u ltr a v io le t te n  L ic h t  u n d  die 
U rsache des S ch lackenzerf alls.* Bisherige Beob- 
achtungen und Arbeiten iiber Zerfall3erscheinungen an 
Hochofenstiickschlacke. Untersuchung der Schlacke im 
ultravicletten Licht. Lumineszenzerscheinung. Versuche 
mit Schlackenproben yerschiedener Beschaffenheit. Er
gebnisse und Folgerungen fur die praktische Auswertung. 
Zusammenfassung [St. u. E. 46 (1926) Nr. 42, S. 1423/8.] 

Wałlace G. Imhoff: H ocho fensch lackenzusam 
m ensetzung.* Praktische Deutung yerschiedener 
Schlackeneigenschaften. Beziehungen zwischen Eisen-, 
Mangan- und Schwefelgehalt der Schlacke und ihrer 
Temperatur. Zusammensetzung und Fliissigkeitsgrad 
saurer und basischer Schlacken. [Iron Age 118 (1926) 
Nr. 4, S. 209/10; Nr. 9, S. 547/8; Nr. 10, S. 612/3.]

Kuppelofenschlacken. E. Diepschiag: D ie  B e 
z iehungen  zw ischen S chm e lz tem pera tu ren  und  
K a lk zu se h lag  zum  E isengeha lt der Kupol- 
of enschlacken.* Abhangigkeit des Eisenabbrandes 
Dei hohen Schmelztemperaturen von chemischen Vor- 
gangen und von der physikaKschen Beschaffenheit der 
Schlacke. [GieB. 13 (1926) Nr. 45, S. 857/9.]

Feuerungen.
Kohlenstaubfeuerung. P. Rosin: E ige n a rt der 

B ra u n k o h ie n s ta u b f euerung.* Yergleich der yer
schiedenen Trockenverfahren und wirtschaftliche Grenze 
des Trocknens. Erforderliche Feinheit in Abhangigkeit 
vom Gasgehalt. Yerfeuerung von Schwelstaub. Arbeits- 
bedarf der Miihlen. Bunkerung, Fórderung und Aktions- 
radius von Braunkohlenstaub. Adiabatischer Feuerraum 
und giinstigste Gleichgewichtstemperatur der Verbren- 
nung. Erforderliche Luftvorwarmung in Abhangigkeit 
von der KesselgroBe. Neue Staubkessel de.3 GroBkraft- 
werkes Bohlen. Betriebstechnische Forderungen der 
Braunkohlenstaubyerbrennung. [Arch Warmewirtsch. 7 
(19261 Nr. 9, S. 241/6: Nr. 11, S. 313/8.1

L. D. Trący: E x p lo s io nen  bei V erw endung  
von K o h le n s taub  in  In d u s tr ie a n la g e n . Messung 
der ExpIo3ionsfahigkeit. Trocknung, Fórderung, Ofen- 
bauarten. Auftretende Fehler. VorbeugungsmaSnahmen. 
Funkenziindung. Selbstentziindung. Sauberkeit erste 
Pflicht. [Buli. Bur. Mines Nr. 242 (1925).]

Vergasungs v o rr ic h tung  fiir  K oh lenstaub-  
feuerungen .* Zufuhr von Kohlenstaub und Primar- 
luft und Schlackenabstich in der Yoryergasungskammer. 
Beschreibung einer ausgefiihrten Anlage. TEngg. 122 
(1926) Nr. 3164, S. 294/6.1

Z usam m enste llu ng  der in  D eu ts c h la n d  be- 
stehenden  K o h le n s taub fe ue rung en  un te r  be 
sonderer B e ru ck s ich tig ung  der E ise n in d us tr ie . 
Zusammengestellt von der Warmestelle Dusseldorf (Verein 
deutscher Eisenhuttenleute, Ueberwachungsstelle fiir 
Brennstoff- und Energiewirtschaft auf Eisenhiittenwerken). 
Dusseldorf, den 6. Oktober 1926. (36 S.) 4°. 5 R .-Jl.

Warm- und GluhóFen.
Fiammófen. F. W . Manker: W arm o fen  f iir  die 

H e rs te llu n g  von R o lle n lage rn .*  Beschreibung der 
Anlage der Timken Roller Bearings Co. Einrichtung, 
Gasyerbrauch und Leistung der Oefen. [Iron Trade 
Rev. 79 (1926) Nr. 10, S. 563/5.]

V erfah ren  zum  G liih en  yon B leehen  ohne 
Z u n d e rb ild u n g . Abkiihlen der Bleche in neutralen 
Verbrennungsgasen. Patentgeschiitzter Ofen; keine An

gaben iiber die Bauweise. [Iron Trade Rey. 79 (1926) 
Nr. 10, S. 571 u. 623.]

StoB- und Rollofen. C. H. Lawrence: M echan isch 
behe izte  W arm ofen .*  Streifenwarmofen von rd.
9 X 3,6 m Herdflaehe mit Unterwindfeuerung. Durch
satz 6 y2 t/st. Brennstoff yerbrauch rd. 11,5 % . Zunder
bildung um 30 %  geringer ais bei Handfeuerung. [Iron 
Trade Rev. 79 (1926) Nr. 12, S. 720 u. 723.]

Elektrische Oefen. E le k tr is che r  ro tie rende r 
O fen zum  A n lassen  yon Zahn radern . Selbst- 
tatige Temperaturregelung. Oel ais Warmeiibertrager. 
Beschreibung des Ofens. Kosten des Yerfahrens. [Iron 
Age 118 (1926) Nr. 15, S. 1001/2.]

Verney: S e lb s tta t ig e  T em peraturrege lung
f iir  Oefen.* Vorrichtung zur selbsttatigen Einhaltung 
eines bestimmten Temperaturverlaufes. [Comptes ren- 
dus 183 (1926) Nr. 14, S. 561/2.]

Warmewirtschaft.;

Abwarmeverwertung. F. H. Willcox und J . C. Hayes: 
A bh itzekesse l in  W alzw erken .*  Grundunterschiede 
zwischen direkt gefeuertem und Abhitzekessel. Zug- 
yerlust und Warmeubergang. Yergleich zwischen Siede- 
rohr- und Wasserrohrkesseln. Kesseibauarten. Zug- 
regelungen. Riiekgewinnbare Warme. [Mech. Engg. 48 
(1926) Nr. 10, S. 1031/5.]

Dampfwirtschaft. R. S. Baynton: E n tw u r f von 
H o chd ru ck an lag en . Restlose Ausnutzung hoch- 
gespannten Dampfes in Kraftmaschinen; Abdampf fur 
Heizzwecke. [Mech. Engg. 48 (1926) Nr. 10, S. 1039/42.] 

H. Wolf: F o r ts c h r it te  der D am pfkra ftver-  
sorgung in  H iittenw erken .*  Beachtung des wirt
schaftlichen Betriebszustandes. Kesselanlage. Die neuen 
Gaskessel. Energiekosten. Anzapfdampfyorwarmung. 
Anlage und Besitzkosten. Betriebskosten. AbschlieBende 
Stellungnahme Froitzheim-Wolf. [St. u. E. 46 (1926) 
Nr. 41, S. 1385/93.]

Th. Stein: R ege lung  und  A usg le ich  in  D am pf - 
an lagen . EinfiuB von Belastungsschwankungen auf 
Dampfyerbraucher und Kesselanlage sowie Wirkungs- 
weise und theoretische Grundlagen der Regel yorrichtun- 
gen von Dampfnetzen, Feuerungen und Warmespeichern. 
Mit 240 Textabb. Berlin: Julius Springer 1926. (V III, 
389 S.) 8°. Geb. 30 li. JL  S B S

Gajreinigung. Richard Walzel: D ie  P hys ik  der 
Ga srei nig ung. Unterteilung der Schwebeteilchen in 
Moie'<iilarlisjjers, Kolloiddispers und Grobdispers. Ent- 
stehung der Teile hen und ihre Niederschlagung durch 
Leitungskiiimmer und StoBflachen. Wesen und Ein- 
richtungen der elektrischen Gasreinigung. [Berg-Hiit- 
tenm. Jahrb. 74 (1926) Nr. 3, S. 117/28.]

Sonstiges. W. v. Krukowski: D ie  Messung und 
V errechnung  der H o ch s tle is tu n g  bei L ieferung 
e lek tr ischer Ene rg ie  un te r  B erucksich tigung  
des Le is tungs fak to rs . [E. T. Z. 47 (1926) Nr. 40, 
S. 1177/9.]

A. Schack: V e re in fach te  B erechnung  des
B renns to ffve rb rauehs  u nd  W irkungsgrades von 
K a tk b re nn ó fe n  m it  G asfeuerung  un te r  Beruck
s ic h t ig u n g  der Gas vorw arm ung .*  Entwicklung 
einer Gleichung fiir die Yorbereehnung des Brennstoff- 
yerbrauchs in Kalkbrennófen unter Berucksichtigung der 
Gas- oder Luftvorwarmung. EinfiuB der Vorwarmung 
und der theuretischen Verbrennungstemperatur auf den 
Warmeverbrauch. [Arch. Warmewirtsch. 7 (1926) Nr. 11, 
S. 309/11.]

Krafterzeugung und -yerteilung.
Allgemeines. F. M. Gibson: F ragen  aus dem 

G eb ie te  der K ra ftw ir ts e h a ft .*  Beziehung zwischen 
Kraftkosten und der Art der Belastung. [Industrial 
Management 72 (1026) Nr. 4, S. 221/6.]

F. H. Newell: D ie B ez iehungen  zw ischen den 
N ebenerzeugn iskoksofen  und  der E n tw ic k lu n g  
zen tra le r K ra ftve rso rgungsan lagen . Anteil von 
Kotile und Wasser an der gesamten Kraftyersorgung.
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Aufgabe des Koksofens. Praktische Fragen. Folgerungen. 
[Ind. Engg. Chem. 18 (1926) Nr. 10, .8. 1052/4.]

Kraftwerke. Arthur M. Greene: Kesselhaus ohne 
S chornste in  zu P rince ton .*  Anlage der University 
Power Company. Entfernung der Abgase durch Saug- 
zug. [Power 64 (1926) Nr. 11, S. 390/3.]

G roB kra ftw erk  R um m e lsbu rg .*  Kessel- und 
Saugzugmontage. [A-E-G-Mitt. (1926) Sonderheft Nr. 5, 

S. 1/18.]
A. Sehonburg: K o h le n b u n k e r  in  Kesselhau- 

sern fiir  G roB kraftw erke .*  [Bauing. 7 (1926) Nr. 42, 

S. 803/5.]
V erw endung von K o h le n s ta u b  im  Narrow- 

K ra ftw erk  der V irg in ia- E ise n b ah n  be i s ta rk  
schw ankender B e lastung .*  Kohlenstaubfeuerungen 

fiir fiinf Schragrohrkessel m it je 1410 m2 Heizflache. 
Einzelmuhlen. Die groBen Belastungsschwankungen 
(bis 16 000 kW) waren fiir die Wahl von Kohlenstaub
feuerungen aussehlaggebend. [Power 64 (1926) Nr. 10, 

S. 359/62.]
Dampfkessel. W ert eines k o n s ta n te n  Druck- 

untersch iedes f iir  die Speisew asserregelung.* 
Beeinflussung der ZufluBgesehwindigkeit und Einwirkung 
einer konstanten Spiegelhóhe auf den Wirkungsgrad. 
[Power «4 (1926) Nr. 10, S. 357/8.]

Robert Nitzschmann: B e itrag  zum  gem isch ten  
D am p fk ra ftb e tr ie b .*  [Feuerungstechn. 14 (1926)
Nr. 19, S. 225/8; Nr. 20, S. 237/42; Nr. 21, S. 249/53.] 

William H. Boehm: Schwere U n fa lle  durch  
kle ine U rsachen. Zerknall eines Steilrohrkessels, 
bei dem Anrisse im Boden durch SchweiBen ausgebessert 
wurden. [Power 64 (1926) Nr. 9, S. 334/5.]

H. W . Leitch: Verbesserung der Kessel- und  
Feuerungsan lage  des K ra ftw erkes  H e li Gate.* 
Leistungsvergleich der im  Laufe der letzten Jahre auf- 
gesteilten Kessel. [Mech. Engg. 48 (1926) Nr. 10, S. 

1011/ 6 .]
W. Matthias: U eber das P a ra lle la rb e ite n  yon 

Dam pfkesse ln .* Schwankungen in der Yerdampfungs- 
leistucg bei sonst gleichen Versuchsbedingungen durch 
den Yerbrennungsgrad bedingt. Eignung des Venturi- 
rohres fiir Dampfmessungen. MeBfehler bei Temperatur- 
schwankungen. [Elektrizitatswirtsch. 25 (1926) Nr. 419, 

S. 465/7.]
Wintermeyer: L e is tu ngss te ig e rung  im  Dampf- 

kesselbau dureh  U m b au  bestehender Kessel- 
an lagen.* Yerfahren zur Leistungssteigerung durch die 
Kohlenstaubfeuerung, durch Zusammenarbeit m it einem 
Zusatz-Hochdruckkessel. Bei Flammrohrkesseln Gas-, 
Stiub- und Oelzusatzfeuerung. [Brennst. Warme

wirtsch. 8 (1926) Nr. 19, S. 313/6.]

R ic h t l in ie n  f iir  d ie  A n fo rd e rung en  an  den 
W erksto ff u n d  B au  von H o ch le is tu n g sd am p f - 
kesseln. Fiir die Mitglieder der Yereinigung der GroB- 
kesselbesitzer ais Grundlage fiir die Bestellung, Material- 
abnahme und Bauuberwachung zusammengestellt. Ausg. 
Juli 1926. Hrsg. von der Vereinigung der GroBkessel- 
besitzer, e. V., Charlottenburg (1, Lohmeyerstr. 25): Selbst- 
verlag d. Herausgeberin 1926. (64 S.) 8°. Geb. 4 R ,-M-

Speisewasserreinigung und -entolung. Sheppard T. 
Powell: S pe isew asserre in igung . V T O /X III*  Ver- 
hinderung des Spuckens und Schaum ens der Dampf
kessel. T racy-D am p ftrockne r. Kesselb lechspro-  
d igke it. Erniedrigung der K o rr  osi o ns wirkung durch 
Entfernen geloster Gase. Entgasungsvorrichtungen. 
[Power 64 (1926) Nr. 8, S. 279/81; Nr. 9, S. 330/3; 
Nr. 10, S. 371/4; Nr. 11, S. 406/10; Nr. 12, S. 441/4; 

Nr. 13, S. 471/4]
V e rh iitu n g  von  K esse lste in .* Verbesserte Kon- 

struktion einer schon fruher beschriebenen Yorrichtung 
(Filtrator). [Engg. 122 (1926) Nr. 3168, S. 415/6.]

Dampfmaschinen. 6- Zy linder-A nzap f - G leich-
s trom dam p fm asch ine .*  Bauart der Chuse Engine 
& Manufacturing Co., Mattoon, 111. Das Wesen der 
Bauart besteht in einem gesteuerten Auspuff m it Riick-

wirkung auf die EinlaBventile. [Power 64 (1926) Nr. 11, 

S. 396/7.]
Dampfturbinen, Rene Neeser: D ie  D e f in it io n  

des N e ttow arm ege f alles f iir  d ie  experim en- 
te lle  U n te rsu chung  des T urb inenw irkungs-  
grades. Unterschiede zwischen der amerikanischen und 

europaischen Definition und Folgerungen daraus. [Engg. 
122 (1926) Nr. 3169, S. 441/3.]

W. G. Lauffer: W o is t eine T u rb in ę  anzu- 
zap fen?*  Die wirtschaftlichste Zahl und Stufen der 
Anzapfung werden erortert. [Power 64 (1926) Nr. 10, 
S. 363/5.]

F. Gropp: A nw arm en , A n fah re n , A u s la u fe n  
u n d  Schne llsch luB p robe  von D am p ftu rbo d y na-  
mos.* Beseitigung von Betriebsstorungen an Maschinen 
und Fundamenten durch Anwarmen wahrend des An- 
fahrens. Ermittlung der Anfahrlinien und Anwarmzeiten 
aus Auslauflinien. Regelung der Auslosedrehzahl fiir 
SchnellschluBventile. Einbau eines neuen Ueberdreh- 
zahlschutzes. [Arch. Warmewirtsch. 7 (1926) Nr. 11, 

S. 305/8.]
E. A. Kraft: V ie ls tu fig e  K raftw erks-K onden-  

sa tio n s tu rb in en .*  Beschreibung neuzeitlicher AEG- 
Kondensationsturbinen versehiedener Leistung. [A-E-G- 
Mitt. (1926) Nr. 10, S. 379/85.]

H. Melan: Neuere E n tw ic k lu n g  der Gleieh- 
d ru c k tu rb in e  (SchluB). Gegendruckturbine m it Dampf- 
anzapfung. Bei Hochdruckkesselanlagen Vorschalt- 
turbine notwendig. Speicherturbinen. Ausgefiihrte Bei- 
spiele. [Siemens-Z. 6 (1926) Nr. 10, S. 477/82.]

Diesel- und sonstige Oelmasehinen. W. Laudahn: 
D ie A b n ah m e p ru fu ng  des 15 000-PSe-Diesel- 
m oto rs , B a u a r t M AN.* Priifung der Betriebsbereit
schaft, Regelfahigkeit, Brennstoffyerbrauchszahlen bei 
verschiedener Belastung, des Sehmier61verbrauches und 
des Verhaltens bei Ueberlastung. [Werft R . H. 7 (1926) 

Nr. 20, S. 494/6.]
Elektromotoren und Dynamomaschinen. J. Kozisek: 

D rehs trom  - R ege lsa tze  m it  L a u f er-Fremderre- 
gung.* Die Kommutator - Hintermaschine m it Stan- 
der-Kompensationswicklung wird von einer fremden 
Stromquelle m it nahezu Netzfreąuenz im Laufer erregt. 
Wirkungsweise. Grundschaltung m it mechanischer und 
elektrischer Kupplung der Hintermaschine. [E. T. Z. 47 

(1926) Nr. 34, S. 989/93.]
R. Rolland: Der w ir ts c h a ft lic h e  W e rt re iner 

B lin d le is tu n g sm asch in e n  u n d  ko m pens ie rte r  
Mo to r en.* Kosten von Blindleistungsmaschinen yer
glichen m it dem EinfluB des cos cp auf den Betrieb von 
Elektrizitatswerken. Erhohte Kapitalkosten und Ein- 
fiihrung kompensierter Motoren. EinfluB von Hóchst- 
spannungsleistungen auf die Frage der Phasenverbesse- 
run?. TE. T. Z. 47 (1926) Nr. 42, S. 1218/22.]

Elektrische Leitungen und Schalteinrichtungen. R i
chard Bauch: G ene ra to rschu tz .*  Merkmale des Win- 
dungs- und Gestellschlusses. Wirkung der Stiitzdrossel 
ais Windungsschutz. Erd- und GestellschluBrelais zur 
Feststellung fehlerhafter Isolierung des Gestells. Bei 
KurzschluB Beseitigung des Magnetfeldes durch Wider
stand in der NebensehluBwicklung der Erregermaschine 
oder besser durch Schwingungswiderstand nach Riiden- 

berg. [Siemens-Z. 6 (1926) Nr. 10, S. 490/6.]
L. Weiler: K ra n - H u b  w e rk sch a ltu n g e n  f iir

D re h s tro m  - R e ih en sch luB  - K o lle k to rm o to re n .*  

[Siemens-Z. 6 (1926) Nr. 10, S. 502/9.]

Gleichrichter. W. Walty: B ed ienungs lose  GroB- 
g le ic h r ic h te ra n la g e n .*  Betriebsverfahren und Eigen- 

art des selbsttatigen Betriebes. [B-B-C-Mitt. 13 (1926) 

Nr. 10, S. 241/9.]
Sonstige elektrische Einrichtungen. Gg. Hilpert und 

H. Seydel: B e itrag e  zu r F re ąu e n z  ver v ie lf  a -
ehung .*  Gegenseitige Beeinflussung der Strome in 
den yerschiedenen Kreisen der Hochfreąuenzmaschine. 

[E. T. Z. 47 (1926) Nr. 35, S. 1014/7.]
C. J . Rodman und A. H. Maude: D er E in f lu B  

von  G asen in  T ran s fo rm a to ro le n .*  EinfluB oxy-

Zeitschriftenverzeichnis nebst Ablcurzungen siehe S. 117/20. —  Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.



1720 Stahl und Eisen. Zeiłschriften- und Biicherschau.
46. Jahrg. Nr. 48.

dierender Gase auf die Beschaffenheit der Oele. Die 
Wirkung yon K atalysatoren (Aluminium und Eisen- 
chlórid). Loslichkeit yon Gasen in Transformatorenólen 
und ihre Bestimmung. Erórterung. [Trans. Am. Electro- 
chem. Soc. 47 (1925) S. 71/92.]

Giinther Scharowsky: K o nd ensa to re n  zur Ver- 
besserung des L e is tungs fak to rs .*  [E. T. Z. 47 
(1926) Nr. 43, S. 1273/7.]

R. Bauch: F o r ts c h r it te  in  der U eberw achung  
und  zum  Schutze  yon B etrieben .*  Selektiyschutz 
mit schnellaufendem Registrierapparat. Nachpriifung 
der Schaltung wahrend der Stórung. [E. T. Z. 47 (1926) 
Nr. 34. S. 1003/5.]

Rohrleitungen. W. H.McAdams und T.K.Sherwood: 
Dampf- u n d  L u ftf lu B  in  Rohren .*  [Mech. Engg. 48 
(19261 Nr. 10, S. 1025/9.1

Zahnradgetriebe. J. Baasch: Z ah n rad ge tr ie b e  
B a u a r t B row n-B overi.*  Schraubenfórmige Anord
nung der Evolventenverzahnung; stoBfreier Eingriff. 
Axialschub durch doppelseitige Schraubenrader yer- 
bindert. Bei Dampfturbinen selbsttatiger Ausgleieh 
durch den Axialschub des Laufers. Herstellungsgang. 
Verwendungsbereich. Turbinenantrieb fiir yerschiedene 
Maschinen. Schiffsgetriebe. Yertikalgetriebe. [B-B-C- 
Mitt. 13 (1926) Nr. 2, S. 47/54; Nr. 3, S. 76/83; Nr. 4, 
S. 102/10; Nr. 5, S. 128/31; Nr. 6, S. 153/7.]

Sonstige Maschinenelemente. M. Louis: Ueber 
Zuganke r in  den S ta n d e m  stehender M a 
schinen.* Spannungsyerhaltnisse in Zugankeryerbin- 
dungen von Mascbinenstandern an Hand des Spannungs- 
Dehnungs-Diagramms. EinfluB der Yorspannung. Mit- 
tel zur Erzielung der richtigen Vorspannung und zur 
Verhinderung unzulassiger Beanspruchungen in Anker 
und Standem. [Werft R. H. 7 (1926) Nr. 20, S. 497/8.] 

Sonstiges. W. A. Nobel und Rudolph Hellback: 
K oh len s taubm asch ine .*  Bauweise; bisher noch un- 
befriedigende Ergebnisse. [Power 64 (1926) Nr. 11, 
S. 402/4.]

Allgemeine Arbeifsmaschinen.

Kaltemaschinen. Wilh. Deinlein: U eber den E in 
fluB  der V e rdam p fe r- F u llung  au f die L e is tung  
der K a lte an lage .*  [Z. Bayer. Rev.-V. 30 (1926) 
Nr. 19, S. 233/5.]

Werkzeugmaschinen. F[riedrich] W . Hiille, Prof., 
in Dortmund: D ie G rundz iige  der W e rk zeu g 
m asch inen  u nd  der M e ta llb e a rb e itu n g . Bd. 2: 
D ie w ir ts c h a ft lic h e  A u sn u tzu n g  der W e rk 
zeugm asch inen . 4., verm, Aufl. Mit 580 Abb. im 
Text u. auf 1 Taf. sowie 46 Zahlentaf. Berlin: Julius 
Springer 1926. (V III, 309 S.) 8". 9 R ,-M, geb. 10,50 R ,-M.

Materialbewegung.11
Fórder- und Verladeanlagen. Pat Dwyer: Trans- 

p o r te in r ic h tu n g e n  in  der G ieBerei der Sag inaw  
P ro duc ts  Co., S ag inaw , M ich.* Beispiel fiir 
die zweckmaBige Anlage von Transporteinrichtungen in 
GieBereinebenbetrieben. [Foundry 54 (1926) Nr 15 
S. 596/600.]

Frank G. S teinebach:Leistungsste igerung durch  
A no rd nung  von F ó rde rbande rn .*  Beispiele fiir 
die zweckmaBige Anordnung von Fórderbandern fiir 
Rohstoffe und Fertigerzeugnisse bei der Superior Foundry 
Co., Cleveland. [Foundry 54 (1926) Nr. 19, S. 760/5.] 

Georg v. Hanffstengel, a. o. Prof. a. d.
Techn. Hochschule zu Berlin: B i l l ig  V e rladen  und

Fórdern . Die maBgebenden Gesichtspunkte fiir die 
Schaffung von Neuanlagen nebst Beschreibung und Be
urteilung der bestehenden Yerlade- und Fórdermittel 
unter besonderer Beriicksichtigung ihrer Wirtschaft
lichkeit. 3., neubearb. Aufl. M it 190 Textabb. Berlin: 
Julius Springer 1926. (V III, 178 S.) 8°. 6 R.-M.

3 B =
Georg v. Hanffstengel, a. o. Prof. a. d.

Techn. Hochschule zu Berlin: D ie F o rde rung  von

M asseng iite rn . Bd. 2, T. 1: Bahnen. (Wagen fiir 
Massenguter, Wagenkipper, Zweischienige Bahnen, Han- 
gebahnen.) 3., yollstandig umgearb. Aufl. Mit 555 Text- 
abb. Berlin: Julius Springer 1926. (V II 347 S i 8° 
Geb. 24 R ,-M. ’ S  B S

Werkseinrichtungen.
Grundung. E. Rausch: M asch inen fundam en te .*  

EinfluB der Fundamentmassen. Schwingungen des 
Fundaments auf dem Baugrund. Lotrechte und wage- 
rechte Eigenfreąuenz bei Flach- und Pfahlgriindungen. 
Sicherung der seitlichen Steifigkeit. Bewegungserschei- 
nungen an Maschinenfundamenten und ihre Ursachen. 
Kreiselwirkung bei Turbinenfundamenten. EinfluB an- 
schlieBender Dampfrohrleitungen. Schwingungen im 
Fundament. Massenkrafte bei rotierenden, hin- und her- 
gehenden und stoBweise wirkenden Massen. Ermittlung 
der Fliehkrafte. Vorteile starrer Fundamente. Zulassige 
Spannungen bei periodischer Kraftwirkung. Erwiderung 
auf die Ausfuhrungen von M órsch. [Bauing. 7 (1926) 
Nr. 44, S. 859/63; Nr. 45, S. 877/83.]

Beleuchtung. B e leu ch tu ng  von W erksta tt-  
raum en  u n d  A rb e itsp la tze n .*  [A-E-G-Mitt. (1926> 
Nr. 10, S. 385/90.]

H. J. Stróer: R a t io n a lis ie r u n g  der Arbeits- 
p la tz b e le u c h tu n g . Giinstigste Flachenhelle und Be- 
leuchtungsverteilung. Bisherige Untersuchung. Er
mittlung des Einflusses der Beleuchtung auf yerschiedene 
Arbeitsyorgange und die Ermiidung. Bestwerte bei einer 
Flachenhelle yon 0,0024 HK/cm2. [Ind. Psychotechn. 3 
(1926) Nr. 10, S. 289/304.]

Liiftung. M. A. Eiben: E ró r te ru n g e n  iiber 
L iif tu n g  u n d  L u ftve rbesse rungsan lag en .*  Be
schreibung von Liiftungseinrichtungen industrieller An
lagen. Anwendungsgebiet und Beurteilung vom prakti
schen und geldliehen Standpunkt. [Ind. Manage
ment 72 (1926) Nr. 4, S. 252/6.]

Roheisenerzeugung.
Allgemeines. John A. Mathews: Z u k iin ft ig e  E n t 

w ick lu ng  der Eisen- u nd  S tah le rzeugung . Lei
stungsfahigkeit der Hochofenanlagen. Griinde fiir die 
Yerringerung der zukiinftigen Roheisenerzeugung. Che
mische Fragen. Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft 
und praktischen Betrieben. [Ind. Engg. Chem. 18 (1926) 
Nr. 10, S. 1021/3.]

HochofenprozeB. Richard Franchot: Der spezi
fische  W irk u n g sg ra d  des H ochofens. Begriffs- 
bestimmung. Vergleich yerschiedener Hochofen auf 
Grund der Betriebszahlen. Wirkungsgrad nach L. Bell. 
Beziehung von zugefiihrter Energie zu geleisteter Arbeit. 
UeberschuBenergie. [Iron Coal Trades Rev. 113 (1926) 
Nr. 3056, S. 452/4.

Hocholenanlagen. Wallace A. Stuart: D ie Aus- 
fu h ru n g  yon H ocho f enm auerw erk .*  Erhóhung 
der Haltbarkeit des Hochofenmauerwerks durch geeig- 
netes Versetzen der Steine gegeneinander in wagerechter 
und senkrechter Richtung. Aufbau eines solchen Mauer
werks. [Iron Trade Rev. 79 (1926) Nr. 16, S. 990/2.] 

Giehtgasreinigung und -verwertung. G. Neumann: 
S te in a n sa tze  u nd  K o rro s io ne n  beim  Betriebe  
von H o cho fengas-N aB re in igungen , Ofenkuh- 
lungen  u nd  K iih lw asse rp um p e n . Steinansatze in 
Kreiselwaschern. EinfluB der Bauart und der zugefuhrten 
Wassermenge. Verminderung der Ansatze durch Vor- 
kiihlung der Gase. Einwirkung des Hartegrades und 
Salzgehaltes sowie der Temperatur des Waschwassers. 
Chemisches Reinigungsverfahren. EinfluB der Hoeh- 
ofenyerhaltnisse auf die Krustenbildung. Schwierig- 
keiten im Betriebe von Klaranlagen. Steinansatze und 
Korrosionen bei der Ofenkiihhmg. Zusammenfassung. 
[Ber. Hochofenaussch. V. d. Eisenh. Nr. 77 (1926).] 

Roheisen. E. K. Miller: D ie  H e rs te llu n g  von 
phospho ra rm em  R ohe isen  im  B irm ingham -  
B ezirk . Arbeitsweise zur Herstellung von phosphor
armem Roheisen im Hochofen durch Schrottzusatz in

Zeitschri/temerzeichnis nebst Abkiirzungen siehe 8. 117/20. —  Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle
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Hohe von 40 bis 100 % . Ofenabmessung und -leistung. 
Erorterung. [Iron Age 118 (1926) Nr. 18, S. 1198/9.]

Eisen- und StahlgieBerei.
Allgemeines. B e r ic h t uber d ie  30. Jahres- 

yersam m lung  der A m e r ic a n F o u n d ry m e n ’ s Asso- 
c ia tio n  in  D e tro it .*  (2. Internationaler GieBerei- 
kongreB verbunden mit Ausstellung.) [Foundry 54 (1926) 
Nr. 18, S. 706/13 und 749; Iron Age 118 (1926) Nr. 15, 
S. 979/97; Iron Trade Rev. 79 (1926) Nr. 14, S. 848/9.] 

Smith: F o r ts c h r it te  im  G ieBereiwesen w a h 
rend der le tz te n  50 Jah re . Fortschritte in Anlage 
und Einrichtungen von GieBereien, in der Auswahl der 
Rohstoffe und ihrer Behandlung sowie beziiglich der 
wissenschaftlichen Betriebsiiberwachung. Erorterung. 
[Foundry Trade J . 34 (1926) Nr. 531, S. 349/52; Nr. 532, 

S. 375/6.]
GieBereianlagen. H. R. Simonds: lOO jahriges Be- 

stehen der G ieBere i S m ith  & W inces te r  Co. in  
W indham , Conn., O st-A m erika .* Beschreibung der 
Entstehung des Werkes sowie der heute bestehenden 
GieBereianlage und dereń Arbeitsweise. [Foundry 54 
(1926) Nr. 15, S. 584/8.]

E. H. Trick: D ie  A n lage  n e u ze it lic h e r  G ieBe
reien in  Texas.* Beschreibung der Anlage und E in
richtungen der Grau- und GelbgieBerei der Alamo Iron 
Works, San Antonio, Tex. Anlage des Kuppelofens und 
der Fordereinrichtungen. [Foundry 54 (1926) Nr. 16, 

S. 622/6.]
GieBereibetrieb. H. Becker: D ie  H e rs te llu n g

groBer guBeiserner U n te rsa tze  u n d  Plan- 
sche iben* [St. u. E. 46 (1926) Nr. 43, S. 1473/4.] 

J. E. Fletcher: Der G ieB e re ibe tr ie b  in  A m e 
rika. Reisebericht iiber Arbeitsweise, Rohstoffe und 
Erzeugnisse amerikanischer GieBereien. Erorterung. 
[Foundry Trade J. 34 (1926) Nr. 532, S. 363/6.] .

Metallurgisches. W. Denecke und Th. Meierling: 
Bem erkungen zu r E n ts ch w e fe lu n g  des GuB- 
eisens u nd  zu seiner V e red lu ng  d u rch  R u t te ln .  
Keine nennenswerte Einwirkung des Riittelns auf die 
Entschwefelung; hingegen durch Erschiitterungen Be- 
freiung der Schmelze von Gasen m it beschleunigendem 
EinfluB auf Graphitentstehung, -diffusion und -ansamm- 

lung. [GieB.-Zg. 23 (1926) Nr. 20, S. 569/71.]
Formstoffe und Aufbereitung. M echan ische  Sand- 

siebe.* Beschreibung yerschiedener hand- und motor- 
angetriebener Bauarten. [Foundry Trade J. 34 (1926) 
Nr. 532, S. 374.]

Modelle, Kernkasten und Lehren. Walter C. Ewalt: 
Die V erw endung  der B andsage  in  der Modell- 
schreinerei.* Verschiedene genormte Ausfiihrungs- 
arten und Anwendungsmóglichkeiten. [Foundry 54 
(1926) Nr. 18, S. 746/9.]

H. Rcininger: M o d e llage r- O rgan isa tio n .*  Be
deutung eines gut organisierten Modellagers und Mog- 
lichkeiten einer sachgemaBen Modellregistrierung. Be
schreibung einer besonders bewahrten Art. [GieB. 13 
(1926) Nr. 43, S. 820/3.]

Formerei und Formmaschinen. R. Lówer: D ie 
H ers te llung  der F o rm  zu e inem  B e ha lte r  
unter Y e rw endung  eines H i l f  sm ode lls .*  Be
schreibung der Herstellung eines Skelettmodells und 
Vergleich seiner Kosten m it denen eines Vollmodells unter 
Beriicksichtigung der Formkosten in beiden Fallen. 
[GieB. 13 (1926) Nr. 43, S. 818/20.]

J . E. Fletcher: B em erkungen  iiber Form-
sande.* Siebprobe ais BewertungsmaBstab. EinfluB 
der chemischen Zusammensetzung und der mineralogi- 
schen Bestandteile des Sandes auf seine Eigenschaften. 
[Buli. Brit. Cast Iron Research Ass. 1926, Nr. 14, S. 3/7.] 

J. E. Fletcher: D ie  A u fgabe  u nd  H e rs te llu n g  
von Form en .*  EinfluB warmer GieBformen. Block- 
herstellung. Das Harmet-Verfahren. Verschiedene Aus- 
fiihrungsarten von Formen. Allgemeine Anforderungen. 
Sandformen. Sandpriifverfahren. Normungsschwierig- 
keiten. Erorterung. [Foundry Trade J . 34 (1926) Nr. 533, 

S. 389/92; Nr. 534, S. 413/5.]

J . G. A. Skerl: D u rc h la s s ig k e it  von Form- 
sanden. EinfluB des Bindemittels, der Feuchtigkeit, 
der KorngróBe und des Stampfens. Zumischen von 
Kohlenstaub. Das Ausschmieren. Behandlung des Alt- 
sandes. [Buli. Brit. Cast Iron Research Ass. 1926, Nr. 14, 
S. 20/3.]

Kernmacherei. Pat Dwyer: M assen an fe rtig ung  
genau  bem essener Kerne .* Anlage, Einrichtung 
und Arbeitsweise in der Kernmacherei der Saginaw 
Products Co., Saginaw, Mich. Beschreibung der Ofen- 
anlage, der Sandmisch- und Fordereinrichtungen. Prii- 
fung der fertigen Kerne. [Foundry 54 (1926) Nr. 16, 
S. 638/42.]

Trocknen. A. Wagner und A. Koch: D ie  W a rm e 
w ir ts c h a f t  der F o rm - T rocke nvo rr ich tung en  in  
den G ieBereien.* Kritik der bisher veróffentlichten 
warmetechnischen Untersuchungen. Grundlegende yer
suche mit Wtirfeln zur Veranschaulichung des Trock- 
nungsvorganges in der Formmasse. Leerkammerver- 
suche zur Feststellung der Umstande, weiche die Kam 
mertemperatur beeinflussen konnen. Trockenkammer- 
versuche mit yerschiedenen Kammerbelastungen und 
Zugverhaltnissen. Die Unterschiede und Einwirkunggn 
der Verfeuerung von Hochofengas, Koks m it Unterwind 
und Oberwind, Braunkohlenbriketts und Koksgrus m it 
Unterwind. Richtlinien fiir den Bau und Betrieb von 
Trockenkammern. Die Wirtschaftlichkeit des Trocknens 
von GuBformen am Formplatz m it Braunkohlenbriketts, 
Gasbrennern und yerschiedenen Trockenapparaten. Zu- 
sammenfassung. [St. u. E. 46 (1926) Nr. 43, S. 1457/70.]

Schmelzen. Der A rd e lt- K u p p e lo fe n ro rh e rd .*  
Nachteile der iiblichen Vorherdanordnungen. Beschrei
bung des Ardelt-Vorherdes und dessen Yorteile. Anwend- 
barkeit. [Iron Coal Trades Rev. 113 (1926) Nr. 3062, 
S. 685.]

J . J . Boland: K ip p k iib e la u fz u g  f iir  K u p p e l
ófen.* Beschreibung der Anlage. Leistungssteigerung 
von 110 auf 160 t. Yerminderung der Bedienungsmann- 
schaft von 11 auf 5 Mann. [Foundry 54 (1926) Nr. 15, 
S. 603/4.]

Pat Dwyer: K u p p e lo fe n b e tr ie b  m it  vorge- 
w arm tem  W ind . Anlage und Einrichtungen der Rad- 
gieBerei der Griffin Wheel Co., Chicago. Beschreibung 
des Kuppelofens und der Anordnung zur Ausnutzung 
der Kuppelofenabgase zur Vorwarmung des Windes. 
Fordereinrichtungen. Arbeitsgang. [Foundry 54 (1926) 
Nr. 18, S. 729/35 u. 754; vgl. GieB.-Zg. 23 (1926) Nr. 22, 
S. 635/6.]

GieBen. H. R. Simonds: Das Verg ieBen von 
A u to m o b ilte i le n  aus T iege ls tah l.*  Arbeitsweise 
beim Formen und GieBen schwieriger GuBstiicke mit 
Wandstarken von beispielsweise 1/s". Anordnung der 
Steiger. [Foundry 54 (1926) Nr. 17, S. 674/5 und 693; 
Iron Trade Rev. 79 (1926) Nr. 14, S. 850/1 und 897.]

TemperguB. Pat Dwyer: D ie  A nw endung  von  
K o h le n s ta u b fe u e ru n g  in  der T em pergieBerei.* 
Beschreibung der Kohlenstaubfeuerungsanlagen an 
Schmelz-, Gltih- und Trockenófen bei der Albion Malleable 
Iron Co., Albion, Mich. Erhohung der Leistungsfahigkeit 
und Verringerung der Betriebskosten. [Foundry 54 (1926) 

Nr. 17, S. 666/9 u. 673.]

StahlguB. T. E. Hull: D ie  H e rs te llu n g  von in  
S and fo rm en  zu yerg ieB endem  S tah lg uB . An
forderungen an den Stahl in bezug auf Temperatur, 
Fliissigkeitsgrad und Zusammensetzung. Desoxydation 
und Schwindung. [Foundry 54 (1926) Nr. 19, S. 785/7.]

SonderguB. Chr. Nusch: Sonder- u n d  E de lg uB  
ais E k o n o m ise rb au s to ff .*  EinfluB der Gefiige- 
zusammensetzung. Festigkeit und Lebensdauer von 
Ekonomiserrohren. Bedingungen fiir dichtes Gefiige. 
GrauguB m it hoher Festigkeit zur Verwendung bei 
hóchsten Betriebsdrucken. [Warme 49 (1926) Nr. 40, 

S. 703/6.]
J. E. Hurst: B e tra ch tu n g e n  iiber P erlit-

eisen.* Eigenschaften. Herstellungsverfahren. EinfluB 
der Temperatur. PerlitguBherstellung ohne Erwarmen

Zeiłschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe 8. 117/20. —- Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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der GieBform. Besprechung der Zusammenhange zwi
schen GuBstiickdicke und Giefitemperatur. [Poundry 
Trade J. 33 (1926) Nr. 494. S. 95/7; Nr. 506, S. 333/5.] 

Otto Maurer: V erfah ren  zur V erbesserung 
und  E rzeugung  von hochw ertigem  GuBeisen. 
Zuschriftenwechsel zu obigem Aufsatz m it Georg Tux- 
horn. [GieB. 13 (1926) Nr. 42, S. 805/6.]

E. Morgan: B em erkungen  uber h itzebestan-  
diges (GuB)eisen. Anwendungsgebiete in den verschie- 
denen Temperaturstufen. Untersuchungsverfahren durch 
Erhitzungsversuche unterhalb und oberhalb des Perlit- 
punktes. Ermittlung des Wachsens und der Gefiigever- 
anderungen. [Buli. Brit. Cast Iron Research. Ass. 1926, 

Nr. 14, S. 16/9.]
Wertberechnung. A. J. Lischka: Der E in f lu B  des 

Beschaftigungsgrades  au f die Se lbstkosten .*  
Betriebsunkosten, Handlungsunkosten und Beschafti- 
gungsgrad in der EisengieBerei. Durchfiihrung der Unter
suchung des Einflusses. Beispiele. [GieB. 13 (1926) 

Nr. 44, S. 840/5.]
L. Schmid: Das R echnungsw esen  in  den

Gie B ere iunternehm en. Die Fuhrung der Wert-, 
Unkosten- und Ertragskonten. Fuhrung der Handels- 
biicher. Aufstellung der Bilanzen und der Gewinn- und 
Verlustrechnungen. Die Erfolgrechnung. Ermittlung 
der Kalkulationsgrundlagen. [GieB. 13 (1926) Nr. 41, 

S. 765/74; Nr. 42, S. 785/93.]
Organisation. W. Rieth: Le is tungss te ige rung  

im G ieB ere ibe triebe .*  Yorbereitung und Mittel der 
Leistungssteigerung. Ermittlung und Abkurzung der 
Arbeits-Zeitwerte. Verminderung der Unkosten-Zeitwerte. 
Berechnungen. Beispiele aus der Praxis. [St. u. E. 46 

(1926) Nr. 43, S. 1470/3.]

Stahlerzeugung.

Direkte Stahlerzeugung. Chr. Gilles: Das I n t e r 
esse des E isengieBers an der Frage der d irek ten  
E isenerzeugung . Einheitsrohstoffe und Einheits- 
gattierung. Kuppelofenbetrieb nach dem Corsalli-  
V erfahren . Der Zusatzschmelzapparat. Vorteile bei 
der Herstellung von Ferrolegierungen. Bedeutung des 
Zwischenerzeugnisses der direkten Eisenerzeugung mit
1 bis 2 %  C fiir die EisengieBereien. [GieB.-Zg. 23 (1926) 
Nr. 21, S. 587/91.]

FluBstahl (Allgemeines). Henry D. Hibbard: Rand- 
s ta h l u n d  seine H erste llungsw eise . Allgemeines. 
Verwendungszweck von sogenanntem Randstahl. Block- 
beschaffenheit. Gasblaseneinschliisse, ihre Ursachen, 
Ausbildung und Verteilung im Błock. Arbeitsweise beim 
Schmelzen. EinfluB der Luftfeuchtigkeit. EinfluB des 
Mangangehaltes. Kennzeichen der Schlacke und GieB- 
temperaturen. Schlacke, die sich beim GieBen auf dem 
Blócke bildet, dereń Zusammensetzung und Bedeutung. 
Seigerungen. Chemische Zusammensetzung des Blockes. 
[Iron Age 117 (1926) Nr. 25, S. 1778/80; 118 (1926) 
Nr. 3, S. 142/3; Nr. 4, S. 214/5.]

Elektrostahl. Dr. Mottet: G ra p h ite le k tro d e
oder am orphe  K oh lee lek trode . Yor- und Nach- 
teile der Graphit- und amorphen Kohleelektrode. Er- 
sparnisse beim Arbeiten m it amorphen Kohleelektroden. 
[Centralbl. Hiitten Walzw. 30 (1926) Nr. 37, S. 393/4.] 

W. Bliemeister: U eber G ra p h ite le k tro d e n  und  
am orphe  K o h le e lek tro de n  in  der Eisen- und  
S ta h lin d u s tr ie . Vor- und Nachteile beider Elektroden- 
arten in betriebstechnischer Hinsicht. Elektrodenabbrand 
und -kosten. Betriebsergebnisse. Verwendung der 
Sóderberg-Elektrode. [Centralbl. Hiitten Walzw. 30 
(1926) Nr. 33, S. 347/52.]

Carl Hering: E le k tro m ag n e tis c h e  K ra fte  in  
E le k troo fen . Langs- und Querkrafte in stromdurch- 
flossenen Leitern. Formeln zur Berechnung dereń GróBe. 
Erórterung. [Trans. Am. Electrochem. Soc. 47 (1925) 
S. 65/70.]

K. v. Kerpely: D ie  B aus to ffe  u n d  Z u s te llu n g  
des E lek troo fens .*  Chemische Zusammensetzung 
und physikalische Eigenschaften yerschiedener feuer

fester Baustoffe. Verhalten im Ofen. Bedingungen bei 
der Wahl der Steine. Arbeitsweise des Zustellens der 
Oefen. Herrichtung eines sauren Herdes. Zustellung 
im laufenden Betriebe. [Centralbl. Hiitten Walzw. 30 
(1926) Nr. 25, S. 261/6; Nr. 29, S. 306/9; Nr. 33, S. 352/5.] 

E. de Loisy: D ie  Theorie  der E lek tro-L ich t-  
bogenófen  au f G rund  der neuesten  A rbe iten .* 
EinfluB des Leistungsfaktors und der Reaktanz auf die 

Leistungsaufnahme bei Widerstandsofen. Abhangigkeit 
des Leistungsfaktors von Spannung und Reaktanz. 
Arbeitsweise von Lichtbogen-Elektroofen nach E. 
R iecke , Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 102 
(1926). Erórterungsbeispiel. [Rev. Met. 23 (1926) Nr. 5, 
S. 253/68.]

Verarbeitung des Stahles.

Walzen. Paul Brenier: N euerungen  in  Warm- 
w alzw erken .*  Neuerungen an Błock-, Trager-, Stab- 
eisen-, Feineisen-, Blech-, Draht-, Sonderwalzwerken 
und Hiłfsausrtistungen, wie Scheren, Anstellvorrich- 
tungen, Kanter, Lineale u. dgl. [Techn. mod. 18 (1926) 
Nr. 19, S. 577/85.]

Walzwerkszubehór. E le k tr is c h e  W alzenheiz-  
v o rr ic h tu n g .*  [Iron Coal Trades Rev. 113 (1926) 
Nr. 3054, S. 389.]

Rohrwalzwerke. E rzeugung  yon 15,20 m lang en  
R ohren .*  Neue Anlage zu Allenport, bestehend aus 
einer Schragwalze und zwei Pilgerschrittwalzen. Arbeits- 
gang. Kein Richturfgswechsel des Walzgutes. Leistung 
rd. 300 t  in 24 st. Reduzier- und Polierwalze. Antriebe. 
[Iron Age 118 (1926) Nr. 13, S. 846/50.]

Schmieden. J. H. G. Williams: Das Fallham m er-  
Schm iedeverf ahren.* Arbeitsweise beim Fallschmie- 
den. Warmen der Schmiedestiicke zweckmaBig im Oel
ofen. Beschreibung seines Aufbaues. EinfluB des Er- 
warmens und der Durcharbeitung auf das Stahlgefiige. 
Bemessung der Hammer nach der Schmiedeflache. 
Abmessung und Leistung verschiedener Hammer. Kosten 
fiir verschiedene Schmiedestiicke. [Trans. Am. Soc. 
Steel Treat. 10 (1926) Nr. 3, S. 409/35.]

Schmiedeanlagen. A. Friederici: E ine  neuartige  
e le k tr isch  be tr iebene  Schm iedepresse.* Schmie- 
depresse der Kalker Maschinenfabrik, A.-G. [Z. Y. d. I. 70 
(1926) Nr. 39, S. 1288/90.]

Weiterverarbeitung und Verfeinerung.
Kleineisenzeug. G roB ve rb rauch  von S tah l in 

k le in en  A bm essungen .* Teile an kunstlichen Glied- 
maBen. Scheren. [Iron Trade Rev. 79 (1926) Nr. 11, 
S. 652, 685; Nr. 13, S. 782, 784.]

Kaltwalzen. K a ltw a lzm a sc h in e n  f iir  breite 
Bander.* Einrichtung von Kaltwalzwerken; Walz- 

geriist, Rollgang, Biegemaschinen, Streifenscheren, Richt- 
pressen, Putz- und Beizvorrichtungen. [Kruppsche Mo- 
natsh. 7 (1926) August, S. 140/4.]

Pressen und Drucken. R. L. Rolf: H erste llung  
von A u to m o b il- S te u e r te ile n . Herstellungsgang der 
einzelnen Teile und Werkstoffbeschaffenheit. [Forg. 
Stamp. Heat Treat. 12 (1926) Nr. 8, S. 266/70; Nr. 9, 
S. 343/7.]

Seile. Walter Yoigtlander: U eber d ie B ehand 
lu n g  von D rah tse ile n .*  [Min. Metallurgy 7 (1926) 
Nr. 237, S. 389/92; Iron Trade Rev. 79 (1926) Nr. 9, 
S. 500/2.]

Sonstiges. Werner T. Schaurte: Gew indeher- 
s te llu n g  und  G ew inde p riif ung.* Gewindeherstel 
lung und Gesetze der Gewindetolerierung. Gerate zur 
Gewindepriifung unter Berucksichtigung ihrer Verwend- 
barkeit fiir die Massenerzeugung von Schrauben. [Masch.-
B. 5 (1926) Nr. 20, S. 927/31; Nr. 21, S. 980/3.]

Warmebehandlung von Eisen und Stahl.
Zementieren. Percy J. Haler: U eber d ie  Voraus-

bestim raung  der F o rm an d e ru ng  geharte te r 
R inge .* Kurven iiber die durch Abschleifen eintretenden 
Langen- und Formanderungen. Schleiftoleranzen. [Engg. 
122 (1926) Nr. 3170, S. 470/1.]
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Schneiden und SchweiBen.
SchmelzschweiBen. Bardtke: D ie  Anwendungs- 

gebiete der e lek tr isch en  L ich tbogenschw e i-  
Bung.* [A-E-G-Mitt. (1926) Heft 10, S. 359/66; 
Heft 11, S. 431/6.]

Holler: A nw endung  der neuen SchweiByer- 
fahren in  den W e rk s ta tte n  der chem ischen  
G roB industr ie .*  Kombinierte gas-elektrische Schwei- 
fiung. Arbeitsregeln und Beispiele fiir die yerschiedenen 
Verfahren. B ohrschw e iB ungen . [SchmelzschweiBung5 

(1926) Heft 10, S. 140/5.]
H. von Neuenkirchen: D ie  e lek tr ische  L icht-  

bogenschw eiBung im  B ergbau .*  [Gluckauf 62 

(1926) Nr. 24, S. 770/3.]
Perzl:D ie au togene  u n d  e lek tr ische  Schmelz- 

schweiBung in  der B a h n u n te rh a ltu n g .*  [Organ 
Fortschr. Eisenbahnwes. 81 (1926) Nr. 19, S. 381/6.] 

Sonstiges. P riifu n g  von GuBeisensehweiBun- 
gen.* Einige technologische Priifungen. [Foundry 54 

(1926) Nr. 14, S. 572/3.]

Oberflachenbehandlung und Rostschutz.
Verzinken. Heinz Bablik: D ie  B e de u tung  des 

F luB m itte ls  be im  Feue rye rz inken . Herrichtung 
einer SalmiakfluBecke und ihre oxydreinigende Wirkung. 
Umsetzungen im Zinkbad. [Bohrenind. 19 (1926) Nr. 10, 

S. 149/50.]
Sonstige Metalliiberziige. A. V. Blom: V e rb le iung  

durch Ans trich.*Zuschrift der Subox-A.-G. PaulHopf & 

Sóhne. [Z. angew. Chem. 39 (1926) Nr. 38, S. 1124/5.] 
Spritzverfahren. M. U. Schoop: U eber das Me- 

ta llis ie ren  von G asom e te rn .*  [Monats-Bull. 
Schweiz. Y. Gas Wasserfachm. 6 (1926) Nr. 9, S. 274/7.] 

Sonstiges. E in  neues V e rfah ren  zum  Asphal- 
tieren yon  B ohren . Verfahren der Durham Steel 

& Iron Co., West Hartlepool, England. Rohren von 
450 bis 1800 mm (J) werden innen und auBen m it Kohlen- 
wasserstoffen ausgeschleudert. Yerwendung geriffelter 
Bleche. [Rohrenind. 19 (1926) Nr. 10, S. 152.]

A. Schob: G ru n d s a tz lic h e s  iiber Kurz- oder 
S chne llp r iif ung  von A n s tr ic he n . Bietet keine 
sichere Grundlage. [Korrosion Metallsch. 2 (1926)

Heft 10, S. 252.]
Meysahn: Das S chw arzen  u nd  B r iin ie re n  von 

E isen te ile n  in  der T echn ik . [Chem.-Zg. 50 (1926) 

Nr. 88, S. 693.]
A. V. Blom: D ie  B ew ertung  von  B ostschutz-  

farben. Gegen kritiklose Anwendung derKurzpriifungen. 
[Korrosion Metallsch. 2 (1926) Heft 10, S. 252.1

K. Schmidinger: Z um  P ro b lem  der K urzp rii-  
fung yon A n s tr ic h s to ff  en.* Móglichkeiten und 
Eigenart einiger Verfahren. [Korrosion Metallsch. 2 

(1926) Heft 10, S. 241/4.]

Metalle und Legierungen.

Sonstiges. H. Nathusius: Der D e tro it-E lek tro-  
schauke lo fen  u n d  seine A nw endung  zum  S ch m e l
zen yon N ic h te ise n m e ta lle n .*  Beschreibung der 

Ofenbauart und der Ausriistung. Arbeitsweise. Betriebs- 
und Gesamtschmelzkosten eines Detroitofens bei 140 bis 
160 kg Fassung und 100 kW  Transformatorleistung. 
[Centralbl. Hutten Walzw. 30 (1926) Nr. 37, S. 389/93.] 

W. Schmidt: V e rg le ichende  U n te rsu chung  
iiber d ie D aue rf e s t ig k e it  (E rm iid u n g ) yon 
L e ich tm e ta lle n . [Techn. BI. 16(1926)N r.41, S .329/30 ]

Ferrolegierungen.

Eigenschaften. Alan Newton Campbell: Das an 
odische V e rh a lte n  von  F e rrom angan .*  Wahrend 
reines Mn nicht zu Passiyitat neigt, ist 80 %  Ferromangan 
stark passiv. [Trans. Faraday Soc. 22 (1926) 5. Teil, 

S. 226/32.]

Eigenschaften des Eisens und ihre Prufung.
Allgemeines. Wilb. Tafel: E in ig e  P rob lem e  aus 

dem G renzgeb ie te  zw ischen  M e chan ik , T echno 

log ie  u n d  M e ta llk u n d e .*  Geschichtlieher Buckbiick 
iiber Forschungsarbeiten auf dem Gebiete der Form- 
anderungen. Spannungen, ihre Verteilung im Quer- 

schnitt, ihr Yerlauf, Diskontinuitat und Spannungsab- 
fall beim FlieBen, Beziehung zwischen FlieBgrenze und 
Einschniirung. FlieSgeschwindigkeit. Physikalische Er- 
klarung der FlieByorgange. [Z. Metalik. 18 (1926) Heft 10, 
S. 301/5.]

Priif maschinen. D aue rsch lag p r iifm asch in e .*  
Aufbau und Wirkungsweise einer Dauerschlagpriif- 
maschine fiir 70 bis 100 Wechsel je min. [Chaleur et 
Industrie 7 (1926) Nr. 74, S. 351/2.]

M e ta llp r iifu n g  m it der „H a r te zang e " .*  Sehr 
einfache Vorrichtung „Le Grix“ , bei der die Kugel nach 
Einspannung der Vorrichtung in einen Schraubstoek 
einerseits auf dem Probestiick, anderseits auf einem 
Vergleichsstiick einen Eindruck erzeugt. Besonders 
fiir B leche geeignet. [Genie civil 89 (1926) Nr. 15, 
S. 302/3.]

G. Wazau: E in  neues K ra ftm eB v e rfah ren .*  

[St. u. E. 46 (1926) Nr. 41, S. 1397/8.]
Festigkeitseigenschaften. N. S. Otey: U eber die 

F e s t ig k e its p r iif  ung von S tahl-  u nd  M etall-  
rohren .* Grunde fiir die abweichenden Ergebnisse am 
yollen Bohr und an Blechstreifen. Besonders hohe Ab
weichungen zeigen die Dehnungswerte, und zwar nahmen 
die Unterschiede m it steigendem Durchmesser zu. 
[Iron Age 118 (1926) Nr. 18, S. 477/80.]

Harte. F. Bapatz und Franz P Fischer: B e itrag  
zur S p ru n g h a r te p r iif  ung.* Abhangigkeit" der Er
gebnisse von der Gro Be des Probekorpers. EinfluB des 
Auflagers und der Einspannung. [St. u. E. 46 (1926) 
Nr. 42, S. 1437/8.]

Dauerbeanspruchung. F. F. Mclntosh und Wayne 
L. Cockrell: E in f lu B  des P hospho rs  au f d ie  Er- 
m iid ung s f e s t ig k e it n ie d r ig  geko h lte r  S tah le .*  
Aeltere Arbeiten. Beschreibung der Priifanordnung. 
P erhoht die Dauerfestigkeit wie die Zugfestigkeit, und 
zwar je 0,01 %  P eine Zunahme um 0,6 kg/mm2 bis 
zu einem Gehalt von 0,125 %  P. Keine Aenderung des 
Gefiiges durch hoheren P-Gehalt. [Min. Metallurgical 
Inyestigations (1925) Buli. 25.]

VerschleiB. Spindel: U eber den V ersch le iB
der m asch in e lle n  E in r ic h tu n g e n  in  Zement- 
fa b r ik e n . Yergleiche zwischen dem YerschleiB der Werk
stoffe im Eisenbahnbetriebe und in den Zementfabriken. 
Priifmaschine und Priifyerfahren zur Vorausbestimmung 
des Abnutzungs- (YerschleiB-) Widerstandes von Eisen 
und Nichteisenmetallen. Vergleich der Ergebnisse der 
VerschleiBpriifungen mit dem praktischen Yerhalten 
in den Betrieben. Vorlaufige Wege zur Erlangung ver- 
schleiBfester Werkstoffe fiir die Verbraucher. [Tonind.- 
Zg. 50 (1926) Nr. 70, S. 1237/8; Nr. 73, S. 1287/8; Nr. 78, 

S. 1375/6.]
Magnetische Eigenschaften. C. E. Webb: Hystere- 

s isve r lus te  in  M ag ne tb le chen  be i hoher Feld- 
d ich te . [J. Inst. Electr. Eng. 64 (1926) Nr. 352, S. 
409/35; nach Phys. Ber. 7 (1926) Heft 20, S. 1696/7.] 

Edward Hughes: M agnetische  B riicke  zur
U n te rsu chung  gerader P roben  u n d  Y e r la u f 
der H ys te res issch le ife  be i K o b a lt- C h ro m - S tah 

len. rProc. Phys. Soc. 37 (1925) Nr. 4, S. 233/48; nach 
Phys." Ber. 7 (1926) Heft 20, S. 1693/4.]

Karl Dacves: D er E in f lu B  des S il iz iu m s  au f 
d ie  m ag ne tis che n  E ig e n sch a fte n  der S tah le .*  
Geschichtliches. Anwendung der G roB zah lf orschung . 
Theorie der U eb e rg liih u ng  und des Zusammenhangs 
zwischen K orng róB e  und Wattverlust. [Z. Elektro- 

chem. 32 (1926) Nr. 10, S. 479/81.]

Georges Delbart: D ie  m agnetische  P erm eab ili-  
t a t  k a ltg e re ck te r  Stahle- Das durch Anlassen 
erzielte kórnige Perlitgefiige erhoht die Permeabilitat. 
[Comptes rendus 183 (1926) Nr. 16, S. 662.]

J. Wallot: Z ur D e f in it io n  der m ag ne tischen  
Fe ldgroBen.* Vorschlag, die durch Kraft- oder In . 
duktionswirkung definierte magnetische FeldgroBe mi^
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In d u k t io n , die durch die erste Maxwellsche Gleichung 
definierte mit F e lds ta rke  zu bezeichnen. [E. T. Z. 47 

(1926) Nr. 35, S. 1009/14.]
Sonderuntersuchungen. L. B. Pfeil: Der E in f lu B  

von eingeschlossenem  W assersto ff au f die 
D ehnung  von E isen. Wasserstoff lockert interkri- 
stalline Bindungen, hat aber auf Gleitvorgange keinen 
EinfluB. [Proc. Royal Soc. 112, S. 182/95; nach Chem. 
Zentralbl. 97 (1926) Nr. 13, S. 1725.]

GuBeisen. Verbesserung des Graugusses durch  
N ickel.* Kornyerfeinerung, Bearbeitbarkeit, Harte- 
steigerung und YerschleiBwiderstand bei Zusatz von 
Ni. Harteyerteilung in GuBstucken. Der Zusatz von 
Ni beim Schmelzen. [Nickel Steel, Data and Appli
cations, New York, Nr. 8 (1926).]

B iegebruch f e s tig ke it bei versch iedenen 
Probestababm essungen .* M it wachsendem Durch
messer nimmt in Uebereinstimmung m it einer friiheren 
Arbeit die Biegefestigkeit von GuBeisen ab. [Buli. Brit. 
Cast Iron Research Ass. (1926) Nr. 14, S. 24/6.]

D ich tes  Gefiige bei e lek tr isch  er»chmol- 
zenem GuBeisen.* Im  elektrischen Ofen erschmol- 
zenes GuBeisen ist infolge seines dichten perlitischen 
Gefiiges trotz hoher Brinellharte noch bearbeitbar. 
Geringer Oxydationsverlust. Anwendungsgebiet. [Iron 
Trade Rev. 79 (1926) Nr. 13, S. 783/4.]

GróBe und  V e rte ilung  des G raph its  im  
GuBeisen. [Foundry Trade J. 34 (1926) Nr. 526, 
S. 237.]

J. E. Hurst: V orkom m en und  E in f lu B  von 
Schwefel in  GuBeisen.* Erlauterung der Systeme 
F e - F e S , M n - M n S , F e S - M n S ; FeS und MnS 
in Legierungen, die C, C und Si, Si und Mn enthalten. 
Folgerungen. EinfluB des Schwefels auf die Eigenschaften 
des GuBeisens. [Foundry Trade J. 34 (1926) Nr. 530, 
S. 323/6; Nr. 531, S. 355/6.]

R. Kiihnel: E rgebnisse yon U ntersuchungen  
an R oststaben .*  Versuche an GrauguBroststaben mit 
yerschiedenem Phosphorgehalt. Schwefeleinwanderung. 
Zonenausbildung ais Mittel zur Bewertung der Inan- 
spruchnahme des Roststabes. Verschwinden des Phos- 
phideutektikums in den oberen Teilen der Brennbahn. 
Erórterung. [GieB. 13 (1926) Nr. 43, S. 809/18.]

Draht und Drahtseile. E. M. Horsburgh: Grob- 
kórn ige r S ta h ld ra h t  und  e in  V erg le ich  m it 
Se ild rah t. Zug-, Biege- und Verdrehungsversuche an 
Drahten yerschiedener KorngróBe, d. h. yerschiedenen 
Bearbeitungsgrades. Feinkórnige Drahte fiir Drahtseile 
am besten. Ueberziehen jedoch zu yermeiden. [Iron 
Coal Trades Rev. 113 (1926) Nr. 3058, S. 536.]

Sonderstahle.
Stahle fiir Sonderzwecke. Ad. Fry: H ochh itzebe-  

s tand ige  Leg ierungen .* Vorteile metallischer Werk
stoffe gegenuber keramischen. Anforderungen fiir yer
schiedene Verwendungszwecke. Hitzebestandigkeit yer
schiedener Kruppscher Legierungen und Streckgrenzen 
gegenuber weichem FluBstahl. Yerschiedene GuBstiieke 
und ihr Verhalten bei Beanspruchung in der Warme. 
[Kruppsche Monatsh. 7 (1926) Nr. 10, S. 165/72.]

Metallographie.
Allgemeines. Rogers A. Fiske: V e rsuchsans ta lt 

der A ssoc ia tio n  of M anu fac tu re rs  of C h ille d  
bar W heels.* [Iron Age 118 (1926) Nr. 13, S. 838/40.] 

Apparate und Einrichtungen. Erich Braun: A p p a 
ra t zur B e s tim m ung  der W arm e  ausdehnung  
fester K órper.*  [Z. techn. Phys. 7 (1926) Nr. 10, 
S. 505/8.]

W. Steinhaus: U eber e in ige  spezie lle  m ag ne 
tische M eBm ethoden.* Neue Verfahren zur Messung 
der Anfangspermeabilitat von Drahtproben und Epstein- 
biindeln, der Remanenz von Epsteinbiindeln und Huf- 
eisenmagneten und der Koerzitivkraft. Erfahrungen. 
[Z. techn. Phys. 7 (1926) Nr. 10, S. 492/500.]'

Physikalisch-chemische Gleiehgewichte. Seikichi 
Sato: D ila to m e tr is c h e  U n te rsuchungen  iiber

die A3- und  A4-U m w andlung  in  re inem  Eisen. 
[Phil. Mag. 7 (1926) Nr. 5, S. 996/1007; nach Phys. Ber 7 
(1926) Heft 20, S. 1691/2.]

Feinbau. S T. Konobejewsky: Ueber die Kri- 
s ta lls t ru k tu r  der gew alzten  Eisen-, Nickel- 

und  M o ly b d an p la tte n .*  [Z. Phys. 39 (1926) Heft 5/6 
S. 415/26.] 1 ’

Gase. M. Ballay: Das Ludw ig-Soret-Phano- 
men bei Leg ierungen . Nachweis des yon Benedicks 
ais Aufklarung mancher Seigerungserscheinungen be- 
haupteten Effekts an yerschiedenen flussigen und festen 
Legierungen. [Comptes rendus 183 (1926) Nr. 15 S 
603/4.]

Theorien. Louis Grenet: G renzzustande  bei
Leg ierungen .* Annahme von Zwischengebieten zwi
schen der a- undy-Form bei Fe-A], Fe-S usw. [Comptes 
rendus 183 (1926) Nr. 15, S. 600/3.]

Sonstiges. Walther Gerlach: E isene ink ris ta lle .*
I I .  Mitteilung: Magnetisierung, Hysterese und Verfesti- 
gung. Verwendung magnetischer Messungen zum Nach
weis feiner Veranderungen im Kristallinnern; Hilfsmittel 
zur Aufklarung der Veranderung durch Kaltbearbeitung. 
[Z. Phys. 39 (1926) Heit 5/6, S. 327/31.]

Fehler und Bruchursachen.
Spródigkeit. Samuel W. Parr und Frederick G. 

Straub: U rsache und  V e rh iitu n g  der Kessel- 
b lechsp ród ig ke it. Eingehende Untersuchungen iiber 
den EinfluB der Speisewasserbeschaffenheit. Spródigkeit 
yerursacht durch Spannungen im Kessel in Verbindung 
mit chemischem Angriff (insbesondere Natronlauge). 
Ungeeignete Wasserreinigungsyerfahren. Na2S04 und 
unzersetztes Na„C03 yermindern den EinfluB freier C02. 
Yerfahren zwecks Zufuhr von Sulfaten in den Kessel. 
Schrifttumsangaben. [Univ. Jll. Buli. Nr. 155.]

RiBerscheinungen. Felix Henon: Sehw indung
oder R iB b ild u n g  bei G uB stucken .* Erórterung 
der Arbeit yon Leonard  iiber „Die Sehwindung und 
RiBbildung1* an zwei Beispielen. [Fonderie mod. 20 
(1926) Nr. 10, S. 233/7.]

Em. Starek: R iB b ild u n g  in  Kesselbleoheri, 
ih re  U rsachen  u nd  ih re  V e rh iitung .*  Blauwarme 
und Rekristallisation ais Ursachen der RiBbildung an 
Kesselblechen. SchutzmaBnahmen. Gesichtspunkte fiir 
die Wahl und Verarbeitung der Werkstoffe im Kesselbau. 
[Arch. Warmewirtsch. 7 (1926) Nr. 7, S. 181/8; Nr. 10, 
S. 292/6; Nr. 11, S. 321/3.]

Korrosion. E. C. Dickinson: K o rro s io n  von 
GuBeisen. Elektrochemische und andere Theorien. 
Korrosionsneigung yon GuBeisen im Vergleich zu Stahl. 
Die yerschiedenen den Korrosionsgrad beeinflussenden 
Bedingungen. [Buli. Brit. Cast Iron Research Ass. 1926, 
Nr. 14, S. 14/6.]

Frank N. Speller: Z ur F rage d er Dampfkessel- 

K orros ion .*  EinfluB des Speisewassers, des gelosten 
0 2- und C 02-Salz-, Alkali- urid Sauregehaltes, des Kessel- 
steins, organischer Bestandteile und der Giite des Bau- 
stoffes auf die Korrosion. SchutzmaBnahmen. [Mech. 
Engg. 48 (1926) Nr. 10, S. 1017/23.]

Seigerungen. W. Dinkler: U eber Seigerungser
sche inungen .* Seigerungen im flussigen Zustand. 
Kristallseigerung. GuBblockseigerung. Gasblasenseige- 
rung und umgekehrte Blockseigerung. [GieB.-Zg. 23 
(1926) Nr. 19, S. 531/6.]

A. Wimmer: U eber d ie Makro- u nd  M ik ro 
s tru k tu r  von G asb lasense igerungen . Vorkommen, 
Entstehung und chemische Zusammensetzung von Gas
blasenseigerungen, ihr Makro- und Mikrogeftige. Yer
halten yon Kohlenstoff, Phosphor und Ferrit bei der 
sekundaren Kristallisation. Darstel ung der mutmaB- 
lichen Kristallisationsfolge in Gasblasenseigerungen an 
Hand eines schematischen Dreistoffsystems Fe-Fe O-Fe S. 
[Ber. Werkstoffaussch. V. d. Eisenh. Nr. 88 (1926).]

Chemische Prufung.
Chem!sche Apparate. L. E. Pitzer: N atrium -

peroxydschm e lzen  in N ic k e lt ie g e ln . Ve hiitungde8
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Angriffs des Tiegels durch Ueberziehen der Innenwand 
mit einer Schmelze von Natriumkarbonat. [Chemist 
Analyst (1926) Nr. 47; nach Chem. Zentralbl. 97 (1926) 
Bd. II, Nr. 13, S. 1775.]

Brennstoffe. R. Geipsrt: Der E n tg asungsw ert 
der K oh le  und  seine Bes im m ung  im  L a b o ra 
torium .* Versuchsanordnung und B stimmung des 
Entgasungswertes. Dauer der Bestimmung und dadurch 
erzieltj Vorteile. [Gas Wasserfach 69 (1926) Nr. 40, 

S. 861/2.]
Schmiermittel. G. Baum: W ie  e rfo lg t die

F lam m fuh rung  be im  F la m m p u n k tp r iif  er ? Richt
linien fiir die Fiihrung der Flamme beim Fiammpunkt- 
priifer und Beschreibung der Apparatur. [Petroleum 22 
(1926) S. 7 9; nach Chem. Zentralbl. 97 (1926) Bd. I I ,  
Nr. 10, S. 1483.]

E in ze lb e s tim m ungen .

Platin. Erich Muller und Wilhelm Mess:;: Zur 
m aB ana ly tischen  B es tim m ung  des Chroms. Oxy- 
dation des Chroms durch Bleisuperoxyd in 2 n-alkalischer 
Losung. Arbeitsweise und Ergebnisse. [Z. anal. Chem. 69 
(1926) Nr. 4, S. 165/7.]

Kalium. Kurt Bottger und Wilhelm Bottger: Der 
Ueberwert des K a liu m b ie h ro m a ts  bei der Ein- 
ste llung von T h io s u lfa t * Schrifttum. Untersu
chungen der Bedingungen, unter denen ein Ueberwert 
auftritt. Bedeutung des Luftsauerstoffs und Appa
ratur zur Vermeidung dessen Einflusses. Wirkung der 
Wartezeit vor der Titration. Yersuche zur Ermittlung 
des Einflusses der Saurekonzentration. Folgerungen. 
[Z. anal. Chem. 69 (1926) Nr. 4, S. 145/65]

Kalzium. Joseph Gross: D ie  F a llu n g  yon
K a lz iu m o x a la t in  G egenw art groBer Mengen 
yon A m m on ium sa lzen . Zugabe eines Teiles der zu 
fallenden Losung zur Ammoniumoxalatlósung unter 
Umriihren, worauf sich fast sofort ein flockiger kristalli- 
nischer Niederschlag abscheidet. Nach Zugabe des Restes 
der zu fallenden Losung wird zum Kochen erhitzt, 2 st 
digeriert und nach dem Absitzen filtriert. [Chemist 
Analyst (1926) Nr. 47; nach Chem. Zentralbl. 97 (1926) 
Bd. ‘l i ,  Nr. 12, S. 1670.]

Wiktor F. Jacób: A n a ly tis ch e  S tud ien .
I I .  T rennung  des K a lz iu m s  von  M agnesium  
(Eisen, Aluminium und Phosphorsaure). Fallung von 
Kalziumoxalat in Gegenwart von Ammoniumzitrat. 
Viel Magnesium und Phosphorsaure storen nicht, drei- 
wertige Metalle nur dann nicht, wenn ihre Konzentration 
gering ist. Beschreibung der Arbeitsweise. [Roczniki 
Chemji 5 (1925) S. 159/72; nach Chem. Zentralbl. 97 
(1926) Bd. I I ,  Nr. 13, S. 1774.]

Kalz umphosphat. A. H. M. Andreasen: U eber die 
E inw irkung  von Z itrone n sau re lo sung en  von 

verschiedenem  A m m o n ia k g e h a lt  au f Di- und  
T r ik a lz iu m ph osp ha t.*  Untersuchungsergebnisse uber 
die Bestimmung der Zitronensaurelóslichkeit von Tri- 
und Dikalziumphosphat bei Anwendung yerschiedener 
Probemengen und Konzentrationen des Losungsmittels 
sowie yerschieden langer Einwi kungszeit. [Z. anal. 

Chem. 69 (.926) Nr. 3, S. 107/13.]
Vanadin. Julius Meyer und Anton Pawletta: Ueber 

den N achw eis der V an ad in sa u re  m it  W asser
stoff superoxyd . Nachweis von Vanadinsaure durch 
Rotfarbung der Losung nach Ansauern m it Schwefel- 
saure durch Wasserstoffsuperoxyd. EinfiuB yerschie
dener Wasserstoffsuperoxydmengen. Arbeitsvorschriften 
zur Erzielung der besten Ergebnisse. Empfindlichkeit. 
[Z. anal. Chem. 69 (1926) Nr. 1/2, S. 15/20.]

Chrom. Herbert J. Miller: V erfah ren  zu r B e 
s tim m ung  yon Chrom  in  Rohe isen . Nach Losen 
in Salpetersaure und AufschluB des Riickstandes wird 
das Chrom m it Natriumwismutat oxydiert und mit 
Ferrosulfat-Permanganat titriert. [Chemist Analyst 

(1926) Nr. 47; nach Chem. Zentralbl. 97 (1926) Bd. I I ,  

Nr. 12, S. 1671.]
Blei. E. Schurmann und W. Bóhm: D ie  B e s t im 

m ung yo n  K a lz iu m , N a tr iu m  und  L i th iu m  in

den neuen B le ileg ie rungen . Abscheidung des 
Bleis ais Bleichlorid mit nachfolgender Elektrolyse und 
Schwefelwasserstoffallung. Bestimmung des Kalziums 
ais Oxalat. Trennung von Lithium und Natrium in 
Form ihrer Sulfate durch Amylalkohol. Arbeitsweise. 
Genauigkeit. [Chem.-Zg. 50 (1926) Nr. 90, S. 709/10.] 

Phosphor. L. E. Pitzer: P hosphor und  S il iz iu m  
im  Phosphore isen . Losen der Probe in 60prozentiger 
Perchlorsaure unter Erwarmen. Nach dem Abkiihlen 
wird die Losung schwach ammoniakalisch gemacht, die 
Hydroxyde m it etwas konzentrierter Salpetersaure ge- 
lost und der Phosphor wie ublich m it Molybdatlósung 
gefallt. Silizium wird in einer zweiten Probe nach Losen 
in Perchlorsaure wie ublich abgeschieden und die Kiesel
saure abgeraucht. [Chemist Analyst (1926) Nr. 47; 
nach Chem. Zentralbl. 97 (1926) Bd. I I ,  Nr. 12, S. 1670/1.] 

Schwefel. A. A. Briwul: A b and e rung  der Me- 
thode  der S u lf a tb e s t im m u n g  nach  Je llin e k . 
Einstellung der Aziditat der zu titrierenden Losung. 
Einfiihrung einer Korrektur. Anwendung einer Ver- 
gleichslosung mit Niederschlagen. Genauigkeit. [Z anorg. 
Chem. 156 (1926) Nr. 3, S. 210/2.]

Warmemessungen und MeBgerate.
Rauchgasprufung. A. B. Helbig: D ie  P r iifu n g

der R auchgasana ly se . Feststellung des KohJenstoff- 
und Wasserstoffyerlustes einer Yerbrennung nach der 
,,Stickstoffzahl“ . [Centraibl. Hiitten Walzw. 30 (1926) 
Nr. 40, S. 421/3.]

Temperaturmessung. Sauermann: Versuche und  
E r fah rung e n  m it  dem W arm e f lu  Bmesser yon 
Dr. S chm id t.*  Brauchbarkeit des WarmefluBmessers 
bei yorsichtiger Anwendung. [Arch. Warmewirtsch. 7 
(1926) Nr. 11, S. 327/8.]

P yrom eter zur Messung der Oberflachen-  
tem pera tu r . Insbesondere fiir die Messung der Tem
peratur von Walzen. [Engg. 122 (1926) Nr. 3171, 
S. 507/8.]

Ed. Hildenbrand: B es tim m ung  des S trah lungs-  
m eBfehlers be i der T em pera turm essung  m it  
T herm oe lem en ten  in  Gasen.* Yergleichende Mes
sungen an Thermoelementen ohne und m it Strahlungs- 
schutz bestatigen die Richtigkeit der bekannten Berech- 
nungen dieser Fehler. [Arch. Warmewirtsch. 7 (1926) 
Nr. 11, S. 319/20.]

E. G. Herbert: Messung der Schneidentem - 
peratur.*  [Proc. Inst. Mech. Engs. (1926) S. 289/329.] 

Forster: D ie  Messung hoher T em pera turen  
und  das yerbesserte e lek tr ische  G liih faden-  
pyrom eter.* Physikalische Grundlagen der gebrauch- 
lichsten TemperaturmeBgerate. Verbessertes Holborn- 
Kurlbaum- Gliihfaden-Pyrometer (Siemens- Gliihfaden-
Pyrometer). [Feuerungstechn. 14 (1926) Heft 24, S. 
285/8.]

Osc. Knoblauch, Dr. phil. $x.§ng. @. f)., Prof. a. d. 
Techn. Hochschu'e Miinchen, Geh. Regierungsrat, und 
®r.«Qttg. K. Hencky, Privatdozent a. d. Techn. Hoch
schule Aachen, Leiter der warmetechnischen Abteilung 
der I.-G. Farbenindustrie, A.-G., Leyerkusen: Anlei- 
tu ng  zu genauen  techn ischen  T em peratur-  
messungen. Mit 74 Textabb. 2., yollig neubearb. u. 
erweit. Aufl. Miinchen und Berlin: R. Oldenbourg 1926. 
(XV, 174 S.) 8°. 9 R.-M, geb. 12 R ,-M. S B S  

Warmeleitung. A. Stodoła: Z ur Theorie  des 
W arm e iibe rganges yon F liis s ig k e ite n  oder G a 

sen an feste W andę . [Schweiz. Bauzg. 88 (1926) 

Nr. 18, S. 243/4.]
Max Jakob: Y e rfah re n  zur M essung der

W a rm e le itz a h l fester S to ffe  in  P la tte n fo rm .*  
Verfahren zur Bestimmung der Warmeleitzahl schlecht 
leitender Platten. Warmeverluste werden durch Hilfs- 
heizkorper erniedrigt. Bis iiber 100° anwendbar. [Z. 
techn. Phys. 7 (1926) Nr. 10, S. 475/81.]

Heizwertbestimmung. Friedrich Merkel: Der H e iz 
wert.* GrdBe des Heizwertes unter yerschiedenen Be
dingungen. Oberer und unterer Heizwert. Der Heizwert 

bei der rechnerischen Behandlung von Yerbrennungs-

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abhiiizungen siehe S. 117/20. —  Ein  * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.
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vorgangen. Gesichtspunkte fiir die Entscheidung fiir 
oberen oder unteren Heizwert. [Z. V. d. I. 70 (1926) 

Nr. 41, S. 1337/43.]
Warmtechnische Untersuchungen. Hermann Senft

leben und Elisabeth Benedict: Z ur Frage der Strah- 
lungse igenscha ften  und  der T em pera tur leuch- 
tender F lam m en . Strahlungseigenschaftenleuehtender 
Kohlenstoffflamm n durch ihre optischen Eigenschaften 
ais „triibe Medien“ begriindet. Verfahren zur Tempera- 
turmessung leuchtender Kohlenstoffflammen. [Z. techn. 
Phys. 7 U 926 Nr 10, S. 489/90.]

A. Koegel: Versuche iiber die ffa rm -  und  
A bk iih lung sbed in gu nge n  von B lócken  und  F o l
gerungen f iir  die L e is tung  von W arm ófen .*  
Bestimmung der Warmzeiten von Blócken verschiedenen 
Querschnitts, Wertung der Blockoberflache ais Heiz
flache. Ermittlung der Warmeubergangszahl beim 
Abkiihlen von Blócken. Abbrand in Abhangigkeit von 
Ofentemperatur und Warmzeit. Berechnungsmóglich- 
keit der Warmzeiten aus den Versuchsergebnissen. E in
fluB warmen Einsatzes auf die Warmzeiten. [Mitt. 
Warmestelle V. d. Eisenh. Nr. 94 (1926) S. 669/84.] 

Hans Collischonn: Der E in f lu B  des Feuchtig- 
ke itsgeha ltes  der L u ft  au f die E rgebnisse der 
Feuerungsun te rsuchung . [Arch. Warmewirtsch. 7 
(1926) Nr. 11, S. 312.]

M. Wierz: Theorie der s to ff lic h en  U m setzung  
bei V erbrennungsvorgangen .* Die Zuriickfuhrung 
der Verbrennungsgesetze auf eine einfache, fiir alle 
Brennstoffe und Verbrennungsvorgange streng giiltige 
Beziehung. Die Bedeutung der Brennstoffzahl, ihre 
Berechnung sowohl aus der Abgas- wie aus der Rauch- 
gasanalyse. Entwurf von Abgasschaubildern auf Grund 
der Abgasanalyse. [Feuerungstechn. 15 (1926) Nr. 1, 
S. 1/3; Nr. 2, S. 17/9; Nr. 3, S. 27/30.]

Angewandte Mathematik und Mechanik,
Festigkeitslehre. E. Hóhn: E las tisches Yerhal- 

ten der N ie tye rb indungen .*  Spannungszustand 
eines genieteten Stabes m it drei unverstemmten Nieten, 
Laschen unverstemmt. Spannungszustand und relative 
innere und auBere Yerschiebung. [Z. Bayer. Rev.-Y. 30 
(1926) Nr. 11, S. 135/8; Nr. 12, S. 147/9.]

MaxKnein: Z ur Theorie des D ruckversuches.* 
Mathematisehe Entwicklung des Spannungsverlaufes. 
Abhangigkeit der Bruch-, FlieB- und Elastizitatsgrenze 
von der Probenhóhe. [Z. angew. Math. Mech. 6 (1926) 
Nr. 5, S. 414/6.]

H. W. Swift: D ie E la s t iz i ta t  von D ra h t  und  
D rah tse ilen .*  [Engg. 121 (1926) Nr. 3148, S. 547/8; 
Nr. 3150, S. 615/7.]

Sonstiges. Spannungen  in  guBeisernen Rohr- 
m uffen.* [Eng. 142 (1926) Nr. 3690, S. 366/8.]

Eisen und sonstige Baustoffe.
Eisen. O. Paulssen: Junke rs-L am e lle ndach .

[Z. V. d. I. 70 (1926) Nr. 41, S. 1364/5.]
Sonstiges. E. Neumann: P r iifu ng  und  Bew er

tu ng  von S traB enbausto ffen .*  Auf StraBenbau- 
stoffe wirkende Natur- und Yerkehrskrafte. In  Deutsch
land, Frankreich, England und Nordamerika angewandte 
Priifyerfahren. Natiiriiehe Gesteine, Beton, Asphalt 
und Teer. BewertungsmaBstabe. [Z. V. d. I. 70 (1926) 
Nr. 42, S. 1369/74; Nr. 45, S. 1494/6.]

Normung und Lieferungsvorschriften.
Normen. A. S.T.M. S ta n d a rd s  a d o p te d  in  1926. 

Published by American Society for Testing Materials. 
(With fig.) Philadelphia, Pa. (1315 Spuce Street): 
American Society for Testing Materials 1926. (102 p.) 
8°. (2nd Suppl. to the 1924 Book ofA. S .T .M . Standards.)

Lieferungsvorschriften. Bertheau: D ie neuen
W erkstoff-  und  Bau vo rschr if ten  f iir  Land- 
dam pfkessel. [Reichsarb. 6 (1926) Nr. 39, S. 687/91.] 

W erkstoff-  und  B au v o rsch r ifte n  fiir  Land- 
dam pfkesse l nach  den Besch liissen des D e u t

schen Dam pfkesse lausschusses vom  18. J u n i 
1926. Deutscher Reichsanzeiger Nr. 238 yom 12. Okt. 
1926 nebst Erlauterungen. Ausgabe Oktober 1926. 
Berlin: Beuth-Verlag, G. m. b. H., 1926. (32 S.) 4« 
2,50 R ,-M. S  B B

H. Jahr, Reg.-Baumeister u. Gewerberat i. R .; 
P o lize iv e ro rd nung  (Musterverordnung zur Aufzug- 
verordnung von 1926) iiber die E in r ic h tu n g  und 

den B e tr ieb  von A uf z iig en sowie Technische Grund- 
satze fiir den Bau von Aufziigen und die Zusammen
setzung des Deutschen Aufzugaussehusses, Anweisung 
zu einer Berechnung nebst einer Beschreibung der 
Aufziige. 7. Aufl. Hagen i. W .: Otto Hammerschmidt 
1926. (XV II, 120 S.) 8°. 2,80 R .-M. =  B  =

Betriebswirtschaft und Industrieforschung.

Allgemeines. Benjamin Cooper: D ie  B estim m ung 
der w ir ts c h a ft lic h s te n  E rzeugungsm engen. Rech
nerische und nomographisohe Ermittlung nach Nahe- 
rungs- und allgemeingiiltigen Formeln. Anwendungs- 
gebiet. [Ind Management 72 (1926) Nr. 4, S. 228/33.]

Berthold Radtke: W e rkau fb au . Ein Leitfaden. 
(Mit zahlr. Textabb. u. 1 farb. TareiWil.) Miinchen und 
Berlin: R. Oldenbourg 1926. (VI, 66 S.) 4°. 6,50 R.-M. 
geb. 8,50 R.-M. — Die Schrift, das Arbeitsergebnis 
eines vom Verein der Gas- und Wasserfachmanner, e. V., 
im Jahre 1919 eingesetzten Fachausschusses zur Erfor
schung und Durchfiihrung arbeitstechnischer Aufgaben 
in Gaswerken, behandelt in knapper, mustergiiltiger 
Form an Hand zahlreicher Betriebsvordrucke die wich
tigsten Gebiete neuzeitlicher Betriebswirtschaft. Ur- 
spriinglich nur fiir Gaswerke zugeschnitten, hat die Arbeit 
jedoch auch fur Kokereien und dereń Nebenbetriebe, 
in ihren allgemeinen Richtlinien sogar fiir Betriebe 
jeder Art, die Bedeutung eines richtungweisenden Bei- 
spiels. S B "

Psychotechnik. Edward J . Kunze: Arbeitser- 
m iidung . Verfahren zur Erhohung der Arbeitslust: 
EinfluB rhythmischer Arbeits Yorgange; Ermiidung und 
Arbeitserfolg; EinfluB der Umgebung; Beriicksichtigung 
der Eigenart des Arbeiters. [Ind. Management 72 (1926) 
Nr. 4, S. 233/5.]

Statistik. S. Herzog, Ingenieur, Technischer Berater 
und Begutachter, Ziirich: In d u s tr ie lle  und  kauf- 
m ann ische  S ta t is t ik . Leitfaden fiir den praktischen 
Gebrauch. Mit 17 Abb., 121 Beispielen aus der Praxis,
11 Fragebogen, 5 Tabellen u. 498 Vordrucken. Stuttgart: 
Ferdinand Enke 1926. (XX IV , 465 S.) 8°. 29,40 R.-M, 
geb. 31,60 R.-M. — Inhalt: Einfuhrung (Aufgaben der 
industriellen und kaufmannischen Statistik, EinfluB- 
gróBen, Kosten, Erhebung u. ahnl.); Statistik der gcistig- 
schópferischen Tatigkeit (Technische Statistik, wie Kraft- 
bedarfs-, Versuchs-, Leistungs-, Entwurfs-, Erfindungs- 
statistik); Einkaufsstatistik; Statistik der Lagerhaltung; 
Fabrikationsstatistik (Anlagen, Werkzeuge, Werkstoffe, 
Betriebsstoffe, Arbeitszeit, -leistung, -giite, Lohn, Ver- 
suche, Betriebs- u. Montagegehalter, Sonderstatistiken, 
Gestehungskosten); Verwaltungsstatistik; Verkaufssta- 
tistik; Gewinnstatistik; Finanzstatistik (arbeitendes 
Kapitał usw.); Statistik der Verhaltniszahlen; Zusammen- 
fassungen der allgemeinen statistischen Wegleitungen 
und der Kennzeichen der Statistik; Sacliverzeichnis.

Zeitstudien. H. Tillmann: Z e its tu d ie n  fiir  das 
Form en e iner S ch e ib enkup p lung .*  Beispiel fiir 
die Durchfiihrung von Zeitstudien in der GieBerei. 
Vorbereitung von Arbeitsplatz und Arbeiten zur Er- 
reichung der giinstigsten Formzeit. [GieB. 13 (1926) 
Nr. 45, S. 859/62.]

Selbstkostenberechnung. Richard Malteur: Das
P rob lem  der K o n tie ru n g  in  der in d u s tr ie lle n  
R echnungsfiih ru ng .*  [Z. Betriebswirtsch. 3 (1926) 
Nr. 8, S. 591/8; Nr. 9, S. 682/700.]

Sonstiges. Franz Findeisen: Der Zweck der 
Rek lam e . [Z. Betriebswirtsch. 3 (1926) Nr. 5 S 329/38- 
Nr. 6, S. 431/44.]

Żeitsch)ijtenverzeichnis nebst Abkutzungen siehe 8. 117/20. —  Ein * bedeutet: Abbildungen in der Qzielle.
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Wirtschaftliches.
Allgemeines. Hans Kroner: D ie  K o n ju n k tu r 

forschung in  der P r iv a tw ir ts c h a ft .*  Verbindung 
der Gesamt- und Einzelkonjunktur; korrelative Beziehun
gen; praktisehe Auswirkungen. [Techn. Wirtsch. 19 
(1926) Nr. 11, S. 298/300.]

Martin Logemeier: Das E in d r in g e n  der óffent- 
lichen H and  in  die p r iv a te  W ir ts c h a ft . Die Kund- 
gebung der wirtschaftlichen Spitzenverbande. Ueber- 
blick uber die industriellen Beteiligungen des Reiches und 
PreuBens. Die Landesstelle fiir Gemeinwirtschaft. Stel- 
lungnahme des Reiehsverbandes der Deutschen Industrie 
und des Reichswirtschaftsministers. Grundsatzliche 

Schwierigkeiten der Frage. [Wirisch. Nachr. fiir Rhein
u. Ruhr 7 (1926) Nr. 45, S. 1381/5.]

Einzeluntersuchungen. Hans Spethmann, Dr.,Essen, 
Privatdozent a. d. Universitat Koln: Der englische 
Bergarbe ite rstre ik  und  das b r it is c h e  Kohlen- 
problem. Vortrag, gehalten in Duisburg am 13. Sep
tember 1926 vor einem von der Niederrheinischen In 
dustrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel geladenen 
Kreis. Jena: Gustav Fischer 1926. (32 S.) 8°. 1,60 R ,-M.

Eisenindustrie. E. Buchmann: Das in te rna tio-  
nale E isenkon tingen ts- A bkom m en . Inhalt des 

zwischen den Eisenindustriellen Deutschlands, Frank- 
reichs und Luxemburgs am 4. November 1926 geschlosse
nen Abkommens und des neuen staatlichen Abkommens 
zwischen Frankreich und Deutschland iiber die zollfreie 
Einfuhr von rd. 1,5 Mili. t saarlandischer Walzwerks- 
erzeugnisse nach Deutschland. [Wirtschaftsdienst 11 

(1926) Nr. 45, S. 1551/3.]
E. Buchmann: D ie  k o n t in e n ta le  P^ohstahl- 

verstand igung . Einzelheiten des Vertrages. Seine 
allgemeine Bedeutung. [Wirtschaftsdienst 11 (1926) 
Nr. 42, S. 1445/7.]

J. W. Reichert: D ie  europa ische  R o h s ta h l
gem einschaft. Vorkriegslage der mittel- und west- 
europaischen Stahlindustrien, ihre Gesamtgewinnung, 
Ausfuhr und Aufnahmefahigkeit. Preiskampfe auf dem 
Weltmarkt. Wirkungen des Versailler Vertrages. Die 
Kriegsgewinner auf dem Eisenweltmarkt. Deutschland 
ais begehrtes Absatzgebiet. Macht des Frankendumpings. 
Luxemburger Eisenpakt und Saarhandelsabkommen 
vom Jahre 1925. Einbeziehung der Saarindustrie in die 
deutschen Eisenverbande. Kontingentsabkommen mit 
Lothringen und Luxemburg. Wesenszug der „Inter
nationalen Rohstahlgemeinschaft“ . Kein Schutz fiir 
den heimischen Markt, aber Wahrung des Besitzstandes. 
Beteiligungszalilen. Abgaben- und Vergutungswesen. 
Die Belange der Eisenverarbeitung und der Arbeiter- 
schaft. [St. u. E. 46 (1926) Nr. 40, S. 1349/53.]

M. Schlenker: D ie  In te r n a t io n a le  R o h s ta h l
gem einschaft. Der Yerstandigungsgedanke. Die Lo
sung. Die Auswirkung. [Wirtsch. Nachr. fur Rhein und 
Ruhr 7 (1926) Nr. 42, S. 1303/5.]

Heinz Strakele: M itte le u ro p a  u nd  das west- 
europaisehe E ise n k a r te ll. Vereinbarung iiber den 
Absatz der Werke in Oesterreich, Polen, Tschechoslowakei 
und Ungarn. [St. u. E. 46 (1926) Nr. 43, S. 1498.] 

Der V ertrag  der In te r n a t io n a le n  R o h s ta h l

gem einschaft. [St. u. E. 46 (1926) Nr. 42, S. 1453/5.] 
In te r n a t io n a le  E ise n v e rh an d lu n g e n  u nd  E i

sen ve ra rbe itende  In d u s tr ie . [St. u. E. 46 (1926) 
Nr. 40, S. 1383/4.]

Handelsvertrage. J- W. Reichert: Z ie l u n d  Weg 
der neuen H a n d e ls v e r tr a g s p o lit ik  D e u ts c h 
lands. Die m it den ehemaligen Feindbundmachten ge
schlossenen Handelsvertrage befriedigen nicht. Die volle 
Wiederherstellung der alten handelspolitischen Stellung 
Deutschlands ist das noch weit entfernt liegende Ziel, 
dem wir nur schrittweise naherkommen. [Wirtsch. 
Nachr. fiir Rhein und Ruhr 7 (1926) Nr. 42, S. 1295/1300.] 

Kartelle. H. Miillensiefen, D r.: K a r te lle  ais Pro- 
du k tio n s fó rd e re r  u n te r  besonderer Beriick- 

s ic h t ig u n g  der m odernen  Zusam m ensch luB-

tendenzen  in  der deu tschen  M asch inenbau-  
In d u s tr ie . Berlin: Julius Springer 1926. (101 S.)
8°. Geb. 5 R.-Jll. Z  B  =

Konzerne. Richard Rosendorff, Dr., Rechtsanwalt 
und Notar zu Berlin: D ie  rech tliche  O rg an is a tio n  
der Konzerne . Erweiterter Abdruck eines in dem 
Zurcherischen Juristenverein zuZiirich und in der Juristi- 
schen Gesellschaft zu Frankfurt a. M. gehaltenen Vor- 
trages nebst einem Anhange, enthaltend Aktenstucke aus 
der Konzernpraxis sowie eine Tabelle uber die im Jahre 
1926 vorgenommenen Zusammenschlusse. Berlin (W 10) 
und Wien (I): Industrieverlag Spaeth & Linde 1927. 

(209 S.) 8°. 6,20 R. M. S  B  =
Verbande. Clarence E. Bonnett: U nternehm er-  

tu m  und  sozia le  Frage in  den Y e re in ig te n  
S taa ten . Eine Studie iiber amerikanische Arbeitgeber- 
organisationen. Uebertragung und Bearbeitung von 
Dr. Heinrich Lechtape. Tubingen: J . C. B. Mohr (Paul 
Siebeck) 1926. (XV I, 174 S.) 8°. 7,20 R.-M. =  B  =

Wirtsehaftsgebiete. Pharus- K arte  des Nieder- 
rhe in isch-w estfa lischen  In du s tr ie g eb ie te s . Mafi- 
stab 1 : 75 000. 4., erganzte Aufl. m it Auto-StraBen. 
[Farb. Lith.] Dusseldorf: C. Schaffnit [1926]. (Kartę 
74x120 cm, Text 3 BI.) 8°. 2,60 R.-M. (Mit einem
ais Erganzung erschienenen Ortsfiihrer 2,80 R.-M.) — 
Neueste Wirtschaftskarte des Gebietes in iibersichtlicher 
Darstellung. 5  B  3

Wirtschaftspolitik. M. Hahn: Neuere V orschlage  
zur europa ischen  W ir ts c h a fts v e rs ta n d ig u n g . 
„Paneuropa“ und das „wirtschaftliche Europa11. Orga- 
nische Losungsversuche. [Wirtsch. Nachr. fiir Rhein 
und Ruhr 7 (1926) Nr. 43, S. 1325/7.]

Wirtsehaftsgebiete. A nnua ire  [du] C om ite  des 
Forges de F rance  1926 —1927. Paris (8e), 7, Rue de 
Madrid: (Selbstverlag 1926). (833 S.) 8°. — Bis in die 
neueste Zeit berichtigte und erganzte Ausgabe des 
bekannten Jahrbuches, das erschdpfende Angaben iiber 
die Unternehmungen der franzósischen Eisenhutten- 
industrie enthalt. — Vgl. die Inhalts-Uebersicht in 
St. u. E. 45 (1925) S. 2032. =  B  3

Verkehr.
Allgemeines. W. Bóttger: S ta a ts k a p ita lis m u s  

u nd  S ta a ts so z ia lism us  im  Verkehrswesen. Die 
staatskapitalistische und staatssozialistische Unternehmer- 
tatigkeit im Verkehrswesen wird dargelegt und auf ihre 
ZweckmaBigkeit hin kritisch untersucht. [Techn. 
Wirtsch. 19 (1926) Nr. 11, S. 295/8.]

Y erkehrsw iinsche  u nd  V erkehrsbed iirfn isse  
u n te r  besonderer B e riic k s ic h tig ung  der Lage 
im  R uh rg e b ie t . [St. u. E. 46 (1926) Nr. 40, S. 1374/8.]

Eisenbahnen. Der no tw end ige  schne lle  A b b au
der F ra ch ts tu nd un g sg e b iih r . [St. u. E. 46 (1926) 

Nr. 42, S. 1450/1.]

Soziales.
Allgemeines. Clemens Sieben, Dr.: A b bau  in  

der S o z ia lp o lit ik . Eine kritische Untersuchung der 
Entwicklung sozialpolitischer Gesetze und ihrer W irkun
gen an Hand der Jahresberichte der Gewerbe-Aufsichts- 
beamten. Velbert im Rheinland: Freizeiten-Verlag 1926. 

(136 S.) 8°. 5 R.-M. 3 B  3
Arbeitsleistung. Burnham Finney: F ó rde rung  der 

A rb e its lu s t .*  Einrichtung yon Werksdarlehns- und 
Krankenkassen der Diamond Chain & Mfg. Co. Aus
bildung und Bezahlung der Lehrlinge. Wohlfahrtsein- 
richtungen. [Iron Age 118 (1926) Nr. 13, S. 835/7.] 

Unfallverhiitung. Winterhager: Beru fsge f ahren  
u n d  A rb e ite rs c h u tz  in  E iseng ieBere ien. Be
schreibung zweckmaBiger Unfall verhutender GieBerei- 
einrichtungen, wie selbsttatig arbeiten der Formsandauf- 
bereitungsanlage, Formtrockenofen m it Elektroventilator, 
Gichtschragaufzug, Abstichvorrichtung, Schlackenwagen, 
KrangieBtrommel, Putztisch m it Staubabsaugung. Putz- 
rostanlage m it selbsttatiger Schuttabfuhr und -aufberei- 

tung. [Reichsarb. 6 (1926) Nr. 27, S. 469/74.]

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 117/20. —  Ein * bedeutet: Abbildungen in dei Quelle.
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K. Alvensleben: E le k tr ische  U n fa lle .*  Die elek
trischen Widerstandsverhaltnisse des animalischen Kor- 
pers. Haufige Unfallursachen. [E. T. Z. 47 (1926) 
Nr. 34, S. 985/9.]

H. Gartner: Der M asch inenschu tz  in  der 
P rax is . Wirtschaftliche Gefahren bei zu weit gehenden 
Forderungen. [Zentralbl. Gew.-Hyg. 3 (1926) Nr. 10,
S. 271/2.]

Pópelt: U n fa llv e rh iitu n g  in  R u B la n d . [Zen
tralbl. Gew.-Hyg. 3 (1926) Nr. 10, S. 273/5.]

Gesetz und Recht.
Arbeitsrecht. Werner Mansfeld, Dr. jur., Rechts- 

anwalt in Essen: B e tr iebsra tegese tz  vom 4. Februar 
1920 (RGB1. S. 147 ff.) m it den einschlagigen Neben- 
gesetzen. Bd. 1: Das Betriebsrategesetz. Essen: Verlag 
Gluckauf m. b. H. 1926. (X I, 386 S.) 8°. 5,60 R ,-M.

Gewerblicher Rechtsschutz. Rob. Jungmann, Dr. jur., 
Geh. Reg.-Rat, Munchen: Z ur P a te n tan w a J  ts frage : 
D ie  deutsche W ir ts c h a ft  u n d  die Z u lassung  der 
P a ten tsachw a lte r . Abanderung des Patentanwalt- 
gesetzes oder Abanderung des § 35 der Reich sge wer be- 
ordnung. Berlin: Carl Heymanns Verlag 1926. (13 S.) 
8°. 1 R.-M. S  B =

Bildung und Unterricht.
Hochschulausbildung. O. Piitz: K r it is c h e  B e 

tra c h tu ng e n  und  V orschlage zur R e fo rm  der 
A usb ild ung  des bergm annischen  N achwuchses. 
[Gluckauf 62 (1926) Nr- 42, S. 1373/82.]

Ausstellungen und Museen.
U. Lohse und Th. Geilenkirchen: D ie  in t e r 

n a t io n a le  G ieB ere ifachauss te llung  in  London .* 
Betrachtungen iiber die ausgestellten Form- und Auf- 
bereitungsmaschinen, Ergebnisse der englischen For- 
schungsinstitute sowie die GieBereirohstoffe, Schmelz- 
und Tiockenofen, Baustoffe, Formsande usw. [GieB 13 
(1926) Nr. 42, S. 793/805.]

Sonstiges.
Ernst Horneffer: Der In g e n ie u r  ais Erzieher. 

[Das Werk 6 (1926) Nr. 6, S. 243/6.]

Alfred Striemer: W erkze itungen . Zweck der 
Werkzeitungen im allgemeinen. Arbeitgeber und Arbeit
nehmer ais Herausgeber. VorschIage fur den Inhalt von 
Werkzeitungen. Wahl des Schriftleiters. Mitarbeit der 
Werksangehorigen. Die Werkzeitung ais Organ der 
Betriebsdemokratie. [Techn. Wirtsch. 19 (1926)° Nr 11
S. 306/8.] ’

R . Thun: Bem erkungen  zum  techn ischen 
F ilm . Notwendigkeit einer einheitlichen Beurteilung 
technischer Filme. Anwendungsgebiet yon ruhendem 
und bewegtem Lichtbild. Allgemeiner Aufbau eines 
Filmes. Film und Begleitvortrag. Inhalt der einzelnen 
Bilder, Bildaussehnitt und Bildfolge. Das Tempo des 
Filmes. Die yerschiedenen Bildarten. [Masch.-B. 5 
(1926) Nr. 21, S. 1002/5.]

Werneburg: Z um  B egriff der E sp lo s io n  in  der 

V ersicherung von M asch inenan lagen . [Masch.-B 5 
(1926) Nr. 21, S.-1001/2.]

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen1).
(Patentblatt Nr. 47 vom 25. Noyember 1926.)

KI. 7 a, Gr 27, K  97 287. Vorrichtung zum seitlichen 
Ableiten von auf einem Rollgang yorwarts bewegtem 
Walzgut. Fried. Krupp, Grusonwerk, A.-G., Magdeburg- 
Buckau.

KI. 7 b, Gr. 11, K  97 588. Yerfahren zum Kiihlen 

des Aufnehmers von Bleikabelpressen. Fried. Krupp, 
Grusonwerk, A.-G., Magdeburg-Buckau-

Kl. 10 a, Gr. 11, C 32 654. Verfahren zum Be- 
schicken von Retorten oder Ofenkammern. Augustin 
Georges Albert Charpy, Paris.

KI. 10 a, Gr. 17, Sch 75 097; Zus. z. Anm. Sch 74 175. 
Kokskiihlanlage. N. V. Carbo-Union Industrie Maat- 
schappij, Rotterdam.

KI. 10 a, Gr. 26, D 48 163. Trommel-Einrichtung zur 
Destillation fester bituminoser Stoffe. Josef Daniels, 
Essen a. d. Ruhr, Corneliastr. 20.

KI. 10 a, Gr. 28, P 49 1J 3. Verfahren und Vorrich- 
tung zur Gewinnung von Oel und anderen Erzeugnissen 
aus bituminosen Stoffen, wie Schiefer, Steinkohle u. dgl. 
Patentaktiebolaget Gróndal-Ramen, Stoekholm.

KI. 10 a, Gr. 36, L  55 501; Zus. z. Pat. 397 591. yer
fahren zur Schwelung feuchter Brennstoffe. SDr.^Jtg. 
Fritz Landsberg, Berlin-Wilmersdorf, Jenaer Str. 3.

KI. 10 a, Gr. 36, N 23 094. Verfahren zur Behand
lung von festem, kohlenstoffhaltigem Gut. Harald Niel
sen, London, und Bryan Laing, Hatfield (Engl.).

KI. 10 a, Gr. 36, R  61 935. Verfahren zum Schwelen 
bitumenhaltiger Stoffe. Sfr.^ng. Edmund Roser, Miil- 
heim a. d. Ruhr, Engelbertusstr. 110.

KI. 12 e, Gr. 5, M 86 201. Anlage zur elektrischen 
Abscheidung von durch Spriihelektrode aufgeladenen 
Schwebekorpern aus Gasen an Niederschlagselektroden. 
Metallbank und Metallurgisehe Gesellschaft, A.-G., Frank
furt a. M.

KI. 12 e, Gr. 5, T 28 502. Einrichtung zur Befesti- 
gung der Niederschlagsrohre elektrischer Gasreinigungs- 
anlagen. Hubert Thein, Kaiserslautern, Museumplatz 2.

1) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenenTage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur ELnsicht 
und Einsprucherhebung im Patentamte zu B e r lin  aus.

KI. 12 e, Gr. 5, T 28 675. Verfahren und Anlage zur 
Gasfilterung, insbesondere zur elektrischen Gasreinigung. 
Hubert Thein, Kaiserslautern, Museumplatz 2.

KI. 13 b, Gr. 14, D 48 079. Vorrichtung zur Aus
nutzung der Warme des abgelassenen Dampf kessel- 
wassers. Deutsche Babcock & Wilcox Dampfkesselwerke, 
A.-G., Oberhausen (Rhld.).

KI. 18 a, Gr. 1, V 20 091. Yerfahren zur Herstellung 
v°n Metali- oder Erzkoks. Vormbusch & Co., G. m. b. H., 
Dortmund.

KI. 18 a, Gr. 14, D 50 508. Warmespeicher, ins
besondere fur Hochofen. Dinglersche Maschinenfabrik, 
A.-G., und Wilhelm Spieth, Zweibriicken (Pfalz).

KI. 18 b, Gr. 1, G 63 543. Verfahren zur Herstellung 
eines hochwertigen Roh- oder GuBeisens. Gelsenkirchener 

Berg werks-Aktien-Gesellschaft, Abt. Schalke, Gelsen
kirchen.

KI. 18 c, Gr. 5, G 63 620. Rekuperator fiir Industrie- 
ófen. Gesellschaft fiir moderne Harteeinrichtungen,
G. m. b. H., Hamburg.

KI. 18 c, Gr. 5, H 95 713. Elektrischer Ofen zum 
Erhitzen von Gesteinsbohrern und ahnlich geformten 
Werkzeugen auf Hartetemperatur. Samuel Hosken, 
Johannesburg (Afrika).

KI. 31 a, Gr. 1, W  68 730. Einrichtung an Schiir- 
mann-Kupolofen mit auBerhalb des Ofenschachtes an- 
geordneter besonderer Schlackenkammer. Werner, Han- 
delsgesellschaft, Dusseldorf.

KI. 31 a, Gr. 2, Sch 74 214. Ofen zum Schmelzen, 
Gliihen, Trocknen o. dgl. Karl Schmidt, Neckarsulm.

KI. 31 a, Gr. 5, H  103 439. Auslaufrohr fiir Schmelz- 
tiegel. Isaiah Hall, London.

KI. 31 c, Gr. 10, P 51 984. EinguBkanale in GieB- 
platten fur mehrreihige GieBgespanne. ,,Phoenix“, 
A.-G. fiir Bergbau und Hiittenbetrieb, Abt. Dussel- 
dorfer Rohren- und Eisenwalzwerke, Dusseldorf.

KI. 37 b, Gr. 3, J  26 784. Biegungsfester Tra- 
geranschluB. Dortmunder Briickenbau C. H. Jucho, 
Dortmund.

KI. 40 b, Gr. 14, H 100 324. Hitzebestandige Metall- 
legierungen. Heraeus-Vacuumschmelze, A.-G und Dr 
Wilhelm Rohn, Hanau a. M. "

KI 40 b, Gr. 16, D 43 988. Hartlegierung. Deutsch- 
Luxemburgische Bergwerks- und Hiitten-A.-G und 
Franz Bauerfeld, Leibnizstr. 21, Dortmund.
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KI. 40 d, Gr 1, E 30 592. Verfahren zur Erzeugung 
feinkórniger Rekristallisationsstruktur bei durch Walzen. 
Ziehen u. dgl. bearbeiteten Metallen. Erftwerk, A.-G., 
Greyenbroich (Niederrh.).

KI. 49 a, Gr. 17, D 49 421. Abdrehvomchtung fiir 
die Kurbelzapfen gekrópfter Kurbelwellen. Deutsch- 
Luxemburgische Bergwerks- und Hiitten-A.-G., Abt. 
Friedrich-Wilhelms-Hutte, Mulheim (Buhr), und Julius 

Dowideit, Mulheim (Buhr), Saarner Str. 19.
KI. 80 b, Gr. 18, M 84 331. Yerfahren zur Herstel

lung von Schlackenschaumsteinen. Dr. Hermann Mehner, 

Charlottenburg, SchloBstr. 66.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
(Patentblatt Nr. 47 vom 25. Noyember 1926.)

KI. 17 e, Nr. 969 844. Kiihlturm zur Tiefkiihlung 
niederschlagabgebender Fliissigkeiten, insbesondere salz- 
haltiger Laugen. Maschinenbau-A.-G, Balcke, Bochum.

KI. 18 b, Nr. 970 231. Umsteuervorrichtung fur 
Gaswechselventile. Josef Schnitzler, Bochum, Kanal- 

str. 13.
KI. 18 c, Nr. 969 898. Automatische Hartevorrich- 

tung. Heraeus-Vacuumschmelze, A.-G., Hanau a. M.
KI. 20 d, Nr. 970 270. Kugellager. Deutsch-Luxem- 

burgische Bergwerks- und Hiitten-A.-G., Abt. Friedrich- 
Wilhelms-Hutte, Mulheim a. d. Buhr.

KI. 24 g, Nr. 969 565. Klappenanordnung bei Rauch- 
gasfiihrungen m it Warmeruckgewinnung. Gustav Hilger, 

Gleiwitz, KI. Miihlstr. 1 a.

KI. 31 c, Nr. 969 529. Durch elektrische Wider- 
standsbeheizung beheizter Schmelz- und GieBkessel. 
Siemens Elektrowarme-Gesellschaft m. b. H., Sórnewitz 

b. MeiBen.

Deutsche Reichspatente.

KI. 24 e, Gr. 11, Nr. 432 684, vom 31. Ju li 1924; 
ausgegeben am 13. August 1926. F irm a  O tto  K ód d e i 
& Co. in  K lo s te rm ans fe ld . Um eine lotrechłe Achse 
drehbare, heb- und 
senkbare Schur- 
vorrichtung fur 
rundę Oaserzeuger- 
roste.

Durch die ring- /< 
fórmigen Rost- 
schlitze des fest- 
stehenden Plan- 
rostes a greifen 
die auf einem 
Querarm sitzen- 
den Schiirzahne b 
hindurch, welche 
durch die lotrechte Achse c mittels Getriebe d in eine 
drehende Bewegung versetzt und je nach dem Aschen- 
gehalt des Brennstoffs durch den Hebel e und die Ex- 
zenterscheibe f gehoben und gesenkt werden. Der An- 
trieb fur die Hebung wie fiir die Umlaufbewegung der 
Schiirvorrichtung liegt also unterhalb der Aschentasse.

Statistisches.

Kohlenfórderung des Deutschen Reiches im Monat Oktober 1926‘).

Erhebungsbezirke Stein

kohlen

Braun-

kohlen
Koks

Prefi- 
kohlen 

aus Stein
kohlen

Prefi- 
kohlen 

i u s  Braun- 
kohlen

Stein

kohlen

Braun-

kohlen
Koks

Prefi- 
kohlen 

aus Stein
kohlen

Prefi- 
kohlen 

xus Braun- 
kohlen

t t t t t t t t t

Oberbergamtsbezirk: 
Breslau, Niederschlcsien 
Breslau, Oberschlesien . 
H a l l e ............................

D o r tm u n d ................2)
Bonn ohne Saargebiet 3)

509 340 
1 599 710 

4 992 
51 647 

10100 302 
857 064

870 902

i)  6 381 160 
145 669

3 648 776

77 106 
89 844

8185 
1 948 829 

215 258

16 461 
39 358 
4 935 
6 460 

295 141 
39164

185 557

1 437 806 
13 516

841 012

4 534 604 
11307 116 
) 45 891 

471 041 
87 545 172 
7 691 013

7 728 924

)52 665 457 
1340 631

32 960 488

729 21? 
834 196

65 690 
16 919 712 
1 937 303

155 350 
347 861 
48 823 
66 279 

2 967 588 
308 594

1 602 779

13 471 574 
126 776

7 835 406

PreuBen ohne Saargebiet
V o r ja h r ........................

Berginspektionsbezirk:

Zw e ibr iicken ................

13123 055 
11 598 817

3 976 

158

11C46 507 
10 543 151

108 090 
45 855 
53 716

2 339 222 
2 093 090

401 519 
387 370

1 198

2 477 891 
2 510 379

4 964 
11 484

5)
114 5^4 837 
106 830 147

28 956 

1052

b)
91 695 500 
94 811 473

931 785 
373 076 
443 236

20 486 111 
22 017 251

3 891 493 
3 496 943

9 930

23 036 535 
23 009 523

33 635 
89 805

Bayern ohne Saargebiet 

Bergamtsbezirk:

Dresden (rechtselbisch) 
Leipzig (linkselbisch) .

4134 
2 781

173 999 
168 606 
36 258

207 661 
181 619

185 447 
720 315

13 958

1 198

4 847 
1605 

460

16 448 
13164

19 781 
244 824

30 008 
36 080

1 552 621 
1 527 927 

287 744

1 748 097
1 773 350

1 596 554 
6 607 261

143 862

9 930

42 457 
19 681 

4 033

123 440 
114157

153 244 
2 243 614

S a c h s e n ........................

Thiiringen........................

Braimschweig................

Uebriges Deutschland .

378 863 
334 672

10 925

905 762 
862 356

562 171 
35 292 

352 123 
113 174

13 958 
16 829

34 073

6 912 
3 811 

36184

8 058 

1 511

264 605 
236 186

221 709 
410 

52 075 
7 365

3 368 292 
3 177 214

98 861

8 203 815 
8 213 587

5 397 842 
349 122 

2 590 058 
941 734

143 862 
166 290

249 747

66171 
48 937 

341 325

67 873 

17 456

2 396 858 
2 288 408

2 072 398 
11 991 

417 064 
91 447

Deutsches Reich ohne 
Saargebiet . . . . •

' Deutsches Reich (jetziger 
Gebietsumfang ohne 
Saargebiet): 1925 . .

| Deutsches Reich (jetziger 
Gebietsumfang ohne 

| Saargebiet): 1913 . . 
i Deut«ches Reich (alter 

Gebietsumfang): 1913

13 516 977

11 950 04C

12313 44£ 

16 941 57(

13 222 69C

12 759 48S

8191 74( 

8 191 74(

2 387 253

2 140 816

2 532 514 

2 765 242

455 382

449 145

478 838 

512 256

3 040 503

3 045 164

1 961 354 

1 961 354

5)
118 091 99£

110172 36C

118 885 23* 

160615 855

6)
113 926 16£

115137 23(

72 323 96( 

72 323 96

20 879 72C

22 489 96S

24 606 69; 

26 861 79?

4 397 248

4105 370

4 653 550 

4 918 594

28 149 733

27 939 193

17 955 076 

17 955 076

n  Nach Reichsanzeiger" Nr. 276 vom 26. November 192G. —  2) Davon ertfallen auf das Ruhrgebiet reohtsrheinisch 10 047 3251. —  
») Davon Ruhrgebiet linksrheinisch 438 060 t. —  ■>) Davon aus Gruben links der Elbe 3 924 505 t. —  &) EinschlieBlieh der Berichtigungen aus 

den Yorraonaten.

X L V I I I . ie
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Die Leistung der Walzwerke einschlieBlich der mit ihnen verbundenen Schmiede- und PreBwerke 
im Deutschen Reiche im Oktober 1926l ).

V o r b e m e r k u n g .  In  der Statistik uber die „Leistung der W alzwerke" ist ruckwirkend ab 1. Januar 1926 eine andere 
Einteilung yorgenommen, und zwar erscheint s tatt der bisherigen Gruppe „Triiger“ eine neue Gruppe „ F o r m e is e n  U b e r  
80 m m  u n d  U n i ye r s a l e i s e n " .  H ierzu rechuen auCer T r a g e r n  ( I - E is e n )  n u n  a u c b  U- u n d  Z - E is e n  y o n  80 m m  
u n d  d a r i i b e r  sow ie  Sp  u n d w a n d - u n  d U n i  y er s a le i  s e n , die bisher unter „Stabeisen" gefiihrt wurden.

Die Stabeisengruppe heiSt jetzt „ S t a b e i s e n  u n d  k le i n e s  F o r m e is e n  u n t e r  80 m m  H o h e " .  Sie um fafit: Rund- 
eisen, Viftr-, Sechs- und Achtkanteisen, Flacbeisen, Halbrundeisen, Winkeleisen sowie X- und Z-Eisen und ahnliches Walzeisen uuter 
80 mm  Hohe. Die Angaben sind fiir die Monate Jan ua r  bis Oktober 1926 entsprechend bericbtigt.

Sorten

Rheinland
und

Sieg-, Lahn-, 
Dillgebiet u. Schlesien

Nord-, Ost- 
und M itte l

Land Sud Insgesamt

Westfalen Oberhessen deutschland Sachsen deutschland 1926 1925
t t t t t t t fc

O k to b e r  iu  t  zu 1000 kg

Halbzeug zum Absatz 
bestim m t........................... 120 605 2 414 3 134 5 073 2 036 133 262 73 836

Eisenbahnoberbaustoffe . . | 102 746 —  | 7 132 15 090 124 968 124 285
Formeisen (iiber 80 mm) und 
Universale isen..................... 56 018 —  | 23 056 7 685 86 759 40 342«)

Stabeisen und Formeisen 
unter 80 mm Hóhe . . . 178 658 | 3 842 f 14 008 26 515 13 864 7 136 244 023 I 215 3786)

B a n d e is e n ........................... 30 706 2 645 | 283 33 634 22179
w a iz u r a n t ...........................  | 87 913 | 6 364*) | —  | —  | _ 0) | 94 277 | 84 577

Grobbleche (5 mm u. dariiber) | 58 988 | 6 135 | 10 315 | 2 874 | 78 312 | 53 947

Mittelbleche (von 3 bis unter 
5 m m ) ............................... 10 297 1 026 3 829 1 476 16 628 14 829

Feinbleche (von Uber 1 bis 1 
unter 3 m m ) ....................  | 13 398 9 600 1 466 1 443 25 907 24 708

Jbeinbleche (von uber 0,32 bis 
1 m m ) ............................... 10 369 11 312 — 5 731 27 412 | 27 021

Feinbleche (bis 0,32 mm). . 5 216 | 8178) | __ | __ 1 6 033 3 541

WeiBbleche............................ 10 346 | _  | _  _  | _  10 346 7 919

±tolienaes ifiisenbahnzeug. . 9 143 —  634 | 568 [ 10 345 | 6 891

SchmiedestUcke.................... | 15 475 | 568 785 | 387 | 17 215 | 14 372

Andere Fertigerzeugnisse . . | 4 912 1 728 | 274 | 6 944 3 B

Insgesamt Oktober 1926 . . 
dayon geschatzt................

771 055 
6 350

38 931 
1 100

35 382 77 167 37 314 20 507 980 356 
7 450

-

Oktober 1925 . . . . . . .
davon geschatzt................

607 045 
6150

34 048 24 923 55 684 32 416 19 012 — 773 128 
6150

Ja n u a r  b is O k to b e r  in  t  zu 1000 kg

Halbzeug zum Absatz 
bestim m t............................ 905 927 22 855 69 262 22 707 10 081 1 030 832 823 819

Eisenbahnoberbaustoffe . . 1 076 000 — 89 137 125 135 1 290 272 1 210 417
Formeisen (iiber 80 mm) und 

Universaleisen................. 446 161 — 178 567 64 175 688 903 608 330*)
Stabeisen und Formeisen 

unter 80 mm  Hóhe . . . 1 486 630 33 665 97 353 208 905 118 014 1 56 572 2 001 139 2 478 3465)

B a nd e is e n ............................ 233 146 23 054 | 259 503 344 863

,,aJ'£Ura“ ...........................  1 ™6S!23 | 53 962*) | —  | —  | _ » )  | 850 185 | 90S 943

Grobblecne (a mm u. dariiber) j 434 852 | 36 251 | 7 l'l09 | 43 101 585 313 752 085
Mittelbleche (yon 3 bis unter 

5 m m ) ................................ 88 055 10 027 28 142 12 936 139 160 151 561
Feinbleche (von iiber 1 bis 

unter 3 m m ) .................... 117 934 72 508 16 751 10 838 218 031 281 335
Feinbleche (von Uber 0,32 bis 

1 m m ) ................................ 86 552 88 606 — 44 747 219 905 313 503

Feinbleche (bis 0,32 mm) . . 38 337 1 4 32U») | —  | _ 42 657 28 846

Weiflbleche.................... 77 119 | —  | —  | _ 77 119 80 450

Róhren ............................ 474 159 —  1 45 163 | _ 519 322 554 354

Rollendes Eisenbahnzeug . . 82 680 —  | 6 371 | 4 881 93 932 105 496

SchmiedestUcke.................... 116 003 5 418 1 12 797 5 119 139 337 157 656

Andere Fertigerzeugnisse . . 29 008 9 134 588 38 730 53 168
Insgesamt:

Januar bis Oktober 1926 
davon geschatzt................

6 465 040 
59 200

300 213 
1100

317 772 618 459 324 100 168 756 8 194 340 
60 300

—

Januar bis Oktober 1925 
davon geschatzt................

7 062 822 
61 950

391 091 241 757 733 722 349 816 173 967
__

8 853 175 
61 950

den Ermittlungen des Yereins Deutscher Eisen-und Stahl-Industrieller. 2) EinschlieBlich Suddeutschland. 3) Ohne Sehlpsion 

Ob h 0 lin e  1-,n*7ersa' ‘ un(ł  Spundwandeisen. 6) 1925 m i t  Uniyersal- und Spundwandeisen. «) Siehe Sieg-, Lahn-, Dillgebiet und'
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Die Ruhrkohlenfdrderung im Oktober 1926.

Im  M onat O kto b er 1926 w urden im  R u h rgeb iet in s
gesam t in 26 A rb eitsta g en  10 485 369 t  K o h l e n  g e 
fordert (bei a ch tstu n d ig er S ch ich tze it einschl. E in- und 
A usfahrt) gegen  9 990 286 t  in 26 A rb eitstagen  im  S ep 
tem ber 1926, 9 160 791 t  in  27 A rb eitsta g en  im  O ktob er
1925, 6 945 901 t  in 27 A rb eitsta g en  im  O ktob er 1919 
(7stiindige S ch ich tzeit) und  9 895 090 t  in  27 A rb e its 
tagen im  O kto b er 1913  (8y2stu n dige S ch ich tzeit). 
A r b e i t s t a g l i c h  betrug die K oh len ford eru n g im  O ktober 
1926 403 283 t ,  im  Septem ber 1926 384 242 t ,  O ktob er
1925 339 289 t ,  O kto b er 1919  257 256 t ,  O kto b er 1913 
366 485 t. D ie K o k s e r z e u g u n g  des R u h rgeb iets ste llte  
sich im  O ktober 1926 auf 2 001 166 t ,  im  S eptem ber 1926 
1 843 402 t , O ktob er 1925 1 800 425 t ,  O kto b er 1919
1 618 091 t , O kto b er 1913  2 039 491 t . D ie  t a g l i c h e  
K okserzeugung b etru g im  O kto b er 1926 64 554 t ,  Sep
tem ber 1926 61 447 t, O kto b er 1925 58 078 t , O ktober 
1919 52 196 t ,  O ktob er 1913  65 790 t. D ie B r i k e t t 
h e r s t e l l u n g  belief sich  im  O ktober 1926 auf 315 636 t, 
Septem ber 1926 314 210 t , O ktob er 1925 304 702 t, 
Oktober 1919 269 5 5 6 1, O ktob er 1913  426 8 3 2 1. A r b e i t s 
t a g l i c h  w urden h ergeste llt an  B rik e tts  im  O ktob er 1926
12 140 t ,  Septem ber 1926 12 085 t ,  O ktob er 1925 11  285 t, 
Oktober 1919 9984 t ,  O kto b er 1913  15  809 t.

D ie G e s a m t z a h l  der b e s c h a f t i g t e n  A r b e i t e r  
betrug E nde O kto b er 1926 400 891 gegen  393 5 1 1  E nde 
Septem ber 1926 un d  366 382 E n de Ju n i 1926. Im  
O ktober 1926 sind 7380 B ergarb eiter, se it E n d e  M ai 1926 
(Beginn des englischen B ergarb eiterstre iks) 35 657 B e rg 
arbeiter neu e in geste llt w orden.

Die Ergebnisse der polnisch-oberschlesischen Bergbau- 
und Eisenhuttenindustrie im  August 1926').

Gegenstand

August

1926

t

Ju li

1926

t

S te inkoh len ...............................  . . 2 660 018 2 576 360

E isenerze................................................ 73 134

K o k s ..................................................... 92 600 91 260

R o h t e e r ................................................ 4178 4 331

T eerpech ................................................ 973 199
559 82

Rohbenzol und Homologen . . . 1189 1 164

Schwefelsaures Am m oniak . . . . 1 372 1 337

S te in k oh le n b r ik e tts .......................... 19 503 24 394
25 415 20 450

GuBwaren I I .  Schmelzung . . . . 1372 1 232

F IuB s tah l................................................ 48 501 45 131
1036 1 010

Halbzeug zum  Y e rkau f...................... 3184 4 681

Fertigerzeugnisse der Walzwerke . 35 281 33 823

Fertigerzeugnisse aller A rt der Yer-
875fe inerungsbetriebe........................... 9 927 7

Die Roheisen- und Stahlerzeugung des Saargebiets im 

August 1926.
Roheisen Rohstahl

t  t

M onatsd urchschn itt 1913  . . . .  114 2 4 8  173 319
M onatsd urchschn itt 1925 . . . .  121 088 131 224
Jan uar 1926 ......................................  130 405 136 757
F e b r u a r ...............................................  118  388 123 941
M a r z ....................................................  134 102 153 421
A p r i l ....................................................  127 760 140 581
M a i ......................................................... 134 228 134 507
Ju n i ....................................................  136 366 137 196
J u l i ......................................................... 139 933 150 204
A u g u s t ....................................................  138 925 146 142
M onatsdurchschn itt Ja n .-A u g. 1926 132 763 140 344

Die S a a r k o h l e n f ó r d e r u n g  im September 1926.

N ach  der S ta tis tik  der franzósischen B ergw erksver- 
w altu n g betrug die K o h l e n f o r d e r u n g  des Saargebiets 
im S ep tem b er 1926 insgesam t 1 126 190 t ;  d avon  en t
fa llen  au f d ie s t a a t l i c h e n  G r u b e n  1 098 937 t  und  auf

x) Ygl. Z. Berg- Hiittenm. V. 65 (1926) S. 788 ff.

die G rube F r a n k e n h o l z  27 253 t. D ie d u rch sch n ittlich e  
T a g e s l e i s t u n g  betrug bei 25,56 A rb eitsta g en  44 051 t. 
V on der K oh len ford eru n g w urden  82 678 t  in  den eigenen 
W erken verbrau ch t, 40043 t  an die B erg a rb eiter g e lie fe rt, 
28 148 t  den K o k ere ien  und 294 t  den B rik e ttfa b rik e n  
zu g efiih rt sow ie 981 842 t  zum  V erka u f u n d  V ersan d  
geb rach t. D ie H a l d e n b e s t a n d e  verm in d erten  sich  
um  6815 t. Insgesam t w aren am  E n de des B erich ts- 
m onats 60 954 t  K o h le , 2958 t  K o k s  u n d  41 t  B r ik e tts  
a u f H alde  gestu rzt. In  den eigenen ang eg liederten  B e 
trieb en  w urden im  Septem ber 1926 21 219 t  K o k s  und 
238 t  B rik e tts  h ergeste llt. D ie B e l e g s c h a f t  b etru g  e in 
schlieB lich der B eam ten  75 955 M ann. D ie d u rch sch n itt
lich e  Tagesle istu n g der A rb eiter u n ter un d  iiber T a g e  
belief sich  auf 683 kg.

Eisen- und Stahlerzeugung Luxemburgs 
im Oktober 1926.

Roheisenerzeugung Stahlerzeugung
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Januar 199 754 2 689 1230 203 673 171 244 1748 883 173 875
Febr. . 180 528 3 365 1205 185 098 168 180 1600 667 170 447
Marz . 207 466 3 993 1270 212 729 193 038 2121 625 195 784
April . 192 116 4 505 30 196 651 177 830 2144 554 180 528
Mai . . 187 627 7 264 5 194 896 167 937 1216 603 169 756
Jun i. . 204 386 6 865 — 211 251 188 317 1597 440 190 354
Ju li . . 205 848 5 431 — 211 279 189 039 2012 487 191 538
August 202 308 7 241 — 209 549 182 301 1265 714 184 280
Septbr. 203 694 11 213 10 214 917 186 684 1753 715 189 152
Oktbr. 208 811 13 335 690 222 836 192 097 2532 617 195 246

Belgiens Hochofen am 1. November 1926.

Hochofen Erzeugung

yor
handen

unter
Feuer

auBer
Betrieb

in 24 st 

t

Hennegau und Brabant:
1 325Sambre et Moselle . . 4 4 —

M oncheret.................... 1 1 — 100
Thy-le-Ch&teau . . . . 4 4 — 660
H a in a u t ........................ 4 4 — 900

Monceau .................... 2 2 — 400

La Providence . . . . 4 4 — 1 200
Usinesde Ch&telineau . 3 3 — 480

Clabecą ........................ 3 3 — 600

B o & l ............................ 2 2 — 400

zusammen 27 27 — 6 065

LUttich:
Oockerill........................ 7 7 — 1400

O u g r ś e ........................ 6 6 — 1 290

A n g le u r ........................ 4 4 — 700

E spćrance .................... 4 4 — 600

zusammen 21 21 __ 3 990

Luxemburg:
Athus ............................ 4 4 — 700

H a la n zy ........................ 2 2 — 150

M u s s o n ........................ 2 2 — 180

zusammen 8 8 - 1030

Belgien insgesamt 56 56 - 11085

Belgiens Bergwerks- und Huttenindustrie 

im Oktober 1926.

September
1926

Oktober
1926

K oh le n fo rd e rung ........................ t 2 174 250 2 274 000

Kokserzeugung ............................ t 423 500 417 010

Brikettherstellung........................ t 174 040 161 650

Hochofen im  Betrieb Ende des Monats 55 55

Erzeugung an:
R ohe isen .................................... t 312 880 319 590

R o h s ta h l.................................... t 304 790 313 530

S tah lg u B .................................... t- 7 690 8 090

Fertigerzeugnissen.................... t 256 950 256 130

SchweiBstahlfertigerzeugnissen t 16 960 21 080
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GroBbritanniens Eisenerzfórderung im  Jahre 1925.

N ach  den E rm ittlu n g en  der b ritisch en  B e rg b a u y e rw a ltu n g  ste llte  sich  die E isen erziord eru n^  G roB britan n iens 
im J ah re  1925 w ie fo lg t1):

Bezeichnung der Erze

Gesamtfórderung 

in t  zu 1000 kg

Durch-
schnittlicher
Eisengehalt

in %

Wert Zahl der 
beschaftigtcn 

Personen 
aminsgesamt in £

je t  zu 1016 kg 
S d 

durchschnittl.

1. H alb jahr 2. Halbjahr
1.

H a lb 
jahr

2.
H a lb 
jahr

1. Halbjahr 2. Halbjahr
1.

H alb
jahr

2.
H alb
jahr

30. Juni 31. Dez.

W e stk iis ten -H a m a tit  . . . . 
Ju rassisch er E isen ste in  . . . 
„ B la c k b a n d “  u. T o n eisen stein  
A n d ere  E i s e n e r z e ...................

570 534 
4 673 476 

191 122 
40 303

396 569 
4 2 14  763 

157 396 
61 010

52
27
29

52
28
29

571 736 
886 429 
128 138 

34 249

3 71 005 
779 783 

98 365 
49 258

20,4
3 ,11

13,8

19,3
3,9

12,9

2 629 
7 586 
1 406 

309

3 071 
7 055 
1 240 

329
In sg esam t 5 475 435 4 829 737

' 1 620 822 1 298 414 • • 11 930 11 695

x) V g l. Iro n  C o al T rad es R e v . 1 1 1  (1925) S. 136 u . 828; 112  (1926) S. 493; 113  (1926) S. 262. 

Frankreichs Eisenerzfórderung im August 1926.

Bezirk

Forderung Vorrate 
am Ende 

des 
Monats 
August 

1926 

t

Beschaftigte
Arbeiter

Monats
durch
schnitt
1913

t

August

1926

t

1913
Aug.

1926

, a [ Metz, Dieden- 
5  §, 1 hofen . . . .  
^  9 I Briey, Longwy. 

u | Nancy . . . .
Normandie....................
Anjou, Bretagne . . .
P y renaen ....................
Andere Bezirke . . .

1 761 250 
1 505 168 

159 743 
63 896 
32 079 
32 821 
26 745

1439 560 
1 567 5!‘4 

109 580 
119 359 
38 848 
25 013 
5 735

331 114 
757 300 
374 390 
309 875 
61 475 
20 992 
15 157

17 700 
15 537 
2 103 
2 808
1 471
2 168 
1 250

12 189
13 418
1 482
2 267 

807
1 165 

261

Zusammen 3 581 702 3 305 599 1 870 303 43 037 31 589

Sept. 1926 Okt. 1926
(in t  zu 1000 kg)

G esam terzeugung . . . 3 213 8812) 3 374 316
darunter Ferrom angan und
S p i e g e l e i s e n ............................ 28 593 25 809
A rb eitstaglich e Erzeugung . 107 1292) 108 848
A nteil der StahlwerksgeseJl-
s c h a f t e n ..................................... 2 518 5 1 12) 2 649 549
Zahl der H o c h o fe n ................ 371 373
davon im  F eu er . . . 216 218

D ie Stah ierzeugun g nahm  im  B erich tsm o n at gegen- 
iiber dem  V orm o nat um  4,1 %  zu. Sie en tsprach  einer 
Jahreserzeugung von rd. 49,7 M ili. t u n d  betrug etw a 
87,66 %  der L e istu n gsfah igk eit der W erke. N ach  den 
B erichten  der dem  „A m e rica n  Iron  and Steel In s titu te 1* 
angeschlossenen G esellschaften, die 94,5 %  der gesam ten 
am erikanischen R oh stahlerzeu gu n g v ertreten , w urden 
im O ktober 1926 von  diesen G esellschaften  3 929 337 t  
R o h stah l h ergestellt gegen 3 773 920 t  im  V orm onat. Die 
G esam terzeugung der V erein igten  S taa ten  ist auf 
4 158 029 t  zu  sch atzen , gegen 3 993 566 t  im  V orm onat. 
D ie arb eitstag lich e L eistu n g betrug bei 26 A rb eitstagen  
(wie im  V orm onat) 159 9 2 4 1 gegen 153 5 9 9 1 im  V orm onat.

Im  O ktober 1926, yerglichen  m it den vorhergehenden 
und den einzelnen M onaten des Jahres 1925, w urden 
folgende M engen Stah l erzeugt:

J) N ach  Iron  Trade R ev . 79 (1926) S. 1198 u . 1268.
2) B erich tigte  Zahl.

Dem „American Iron  and Steel ,, ,
In s titu te11 angeschlossene Ge- ® Leistung
sellschaften (94,5% der Roh- sam ^  Stahlwerks- 

stahlerzeugung) gesellschaften

Die Roheisen- und Stahierzeugung der Vereinigten 
Staaten im Oktober 19261).

Die R oheisenerzeugung der ye re in ig te n  S taa ten  h a tte  
im  M onat O ktober das erstem al. seit M ai w ieder eine Z u 
nahm e um  insgesam t 160 435 t  und a rb eits ta g lich  um  
1719 t  oder 1,6 %  zu yerzeichnen. D ie Z a h l der im  B etrieb  
befindlichen H ochofen nahm  im  B erich tsm o n at um  zw ei 
zu ; insgesam t w aren 218 von  373 vorhandenen H ochofen 
oder 58,5 %  in  B etrieb . Im  einzelnen ste llte  sich  die 
R oheisenerzeugung, yerglichen m it der des Yorm onats, 
w ie fo lg t :

Januar
F eb ru ar
M arz
A p ril
M ai
Jun i
Ju li
A u gu st
Septem ber
O ktober
N oyem ber
D ezem ber

1925

4 028 139
3 603 772
4 028 097 
3 441 902 
3 317 878 
3 076 878
2 962 261
3 285 048 
3 351 123 
3 735 005 
3 748 830 
3 814 441

1926 

(in  t  zu

3 984 948
3 650 161
4 309 366 
3 959 478 
3 788 098 
3 601 077 
3 505 451 
3 844 880 
3 773 920 
3 929 337

1925 

1000 kg)

4 265 741
3 816 343
4 265 696 
3 644 924 
3 513 585 
3 258 369 
3 136 991 
3 478 819 
3 548 790 
3 955 316
3 969 956
4 039 437

1926

4 216 877
3 862 604
4 560 176 
4 189 924 
4 008 461 
3 810 663
3 709 472
4 068 656
3 993 566
4 158 029

W irtscha ftlic he  Rundschau .

Vom Stahlwerks-Verband. — D ie diesm onatigen 
V ersam m lungen der R o h s t a h l g e m e i n s e h a f t ,  des A - 
P r o d u k t e n - Y e r b a n d e s  u n d  des S t a b e i s e n - Y e r b a n - 
d e s  w urden am  26. N oyem ber in  D usseldorf abgehalten.

D ie R o h s t a h l g e m e i n s e h a f t  beschloB, an der fur 
N oyem b er festgesetzten  E i n s c h r a n k u n g  d e r  R o h 
s t a h l e r z e u g u n g  von  20 %  auoh fiir  D e z e m b e r  d. J. 
festzu halten .

D ie D illin ger H iitten w erk e in  D illin gen  a. d. Saar 
w urden ais M itglied  in die R oh stahlgem ein sehaft, den 
A -P ro d u k ten -Y erb an d  und den Stabeisen -V erband auf- 
genom m en.

N achdem  nunm ehr a lle  Saarw erke den deutschen 
V erb an d en  angehóren, w urde beschlossen, die voruber- 
gehend ein gefiih rte  F rach tg ru n d la g e  Tiirkism uhle-G renze 
fiir H albzeu g, F orm eisen  und Stabeisen  w ieder aufzu- 
heben un d  an  dereń S te lle  die bekan nte  F rachtgrun dlage 
N eun kirch en  a. d. Saar w ieder einzufiihren. Fern er wurde 
beschlossen, die Preisspanne zw ischen den Preisen m it 
F rach tgru n d lage  O berhausen u n d  F rach tgru n d lage  Tiir- 
k ism iihle bzw . je tz t  N eun kirch en  fu r  Form eisen  und 
S tab eisen  um  3 M je  t  zu  yerrin gern .

Von der deutschen Rohstahlgemeinsehaft. — Der
aus V ertretern  der R o h stah lg em ein seh aft u n d  der Eisen- 
yerb rau ch er bestehende A usschuB  h a t  fo lgend e W e lt -  
m a r k t p r e i s e  e rm itte lt , d ie fiir  den M onat D e z e m b e r  
ge lten  sollen:

R oh b lócke
V o rb lo ck e
K n iip p el .
P la tin e n  .
F orm eisen
S tabeisen
Bandeisen

M  M

9 5 ,—  W alzd ra h t . . . .  122,50
100, —  G robbleeh e . . . 132,50
1 0 5 ,— M itte lb lech e . . . 14 5 ,—
110, — F ein b lech e  1 m m  u.
1 1 6 ,— sta rk e r  . . . .  147,50
118,50  F ein bleche un ter
123,- 1 m m .....................157,50
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Erhóhung der Saarkohlenpreise. —  M it W irk u n g vom  
16. N oyem ber 1926 an  h a t  die V erw altu n g  der Saargruben  
die B ren n sto ffyerk au fsp reise  w eiterh in  erhóht. 
neuen P reise ste llen  sich  w ie fo lg t:

Die

K o h le n s o r te n

In  Fr. je t  frei Eisen- 
bahnwagen und Gruben- 
bahnhof bei Abnahme 
von mindestens 300 t

Fettkohlen Flammkohlen

A B A l A 2 B

Ungewaschene Kohlen:
167 164Stiickkohlen bis 80 oder bis 50 mm 170 167 170

,, 35 m m .................... 164 — — — 156

GrieB aus gebrochenen Stucken . . 170 167 — — —
Fórderkohlen (bestmelierte) . . . . 130 — 130 126 —

(aufgebesserte) . . . . 141 — 341 139 137

(geklaubte .................... 133 — — 130 128

(gewóhnliche) . . . . 123
105

123 120 —
RohgrieB (g robkórn ig )........................ 107 — — —

„ (gewohnlich)........................
Staubkohlen............................................

104 102 — 107 —
73 — — 72 —

Gewaschene Kohlen:
181 178 187 184 174

NuB I .................................................... 184 181 189 187 179

1 NuB I I  ................................................ 177 174 176 174 171

j NuB I I I ................................................ 170 164 165 162 159

WaschgrieB 0/35 m m ........................ 156 153 — 145 —
1 WaschgrieB 0/15 m m ........................ 151 148 —

124
137

146 124 114

Koks: GroBkoks (gewohnlich) . 205

GroBkoks (Spezial) . . . 231

Mittel koks 50/80 mm Nr. 224

Brechkoks 30/50 mm Nr. . . 226

Brechkoks 15/35 mm Nr. 2 . . 196

B ei K a u fy e rtra g e n  yo n  w eniger ais 300 t  und bei 
Bestellungen auBer V ertra g  erhóhen sich  diese Preise 
um 8 F r. d. t .  B e i V ertra g en  vo n  m ehr ais 1000 t  w erden 
sogenannte M engenpram ien auf die L isten p reise  b ew illig t. 
Fur die auf dem  W asserw ege abg esetzten  K o h le n  w ird  
zur D eckung der K o s te n  fiir  d ie B efórd eru n g yo n  der 
Grube nach  dem  H afen  sow ie der V erlad ek o sten  eine 
Nebengebiihr b erechn et, d ie bis a u f w eiteres 14  F r . je  t  
betragt. F iir  die im  L a n d a b sa tz  y e rk a u fte n  B ren n stoffe  
erhóhen sich  die G rundpreise b e i A b n ah m e a u f den 
Gruben um  8 F r. je  t  f iir  F órd erk o h len , um  14  F r . fiir  
Stiickkohlen, um  10 F r . je  t  fiir  and ere S o rten ; u m  22 F r. 
je t  fiir F órd erkohlen , u m  30 F r. f iir  S tiick k o h len  und 
um 24 F r. je  t  f iir  andere S o rten  bei A b n ah m e im  H afen  
Saarbrucken1).

Die b isherigen  Preise w aren  seit dem  1. N oyem b er
1926 in K r a f t 2).

Gutehoffnungshutte, Aktienverein fur Bergbau und 
Huttenbetrieb, Niirnberg. —  D as G esch aftsjah r 1925/26 
war ein Ja h r ernster Sorge. D ie fortschreiten d e Y er- 
schlechterung des gesam ten  deutschen W irtsch aftsleb en s 
fand ihren A u sd ru ck  in  einem  gew altig en  A nschw ellen  
der A rbeitslo senziffer, in  F eiersch ich ten  und K u rza rb eit. 
Die E isen  schaffen de u n d  E isen  yerarb eiten d e Ind u strie  
sah sich durch den sch arfen  R iick g a n g  des In lan d sm arktes 
ihrer w ich tigsten  G rundlage b erau b t. D ie  fo rtschreiten d e 
E ntw ertung des fran zósisch en  und belgischen F ran ken  
lieB die P reise auf dem  A u sla n d sm a rk t im m er w eiter 
sinken. A u slan d sau ftrage  k on nten  zum  T e il nur un ter 
schweren O pfern hereingenom m en w erden. D er englische 
Bergarbci terstreik  b ra ch te  zu n ach st keine B esserung der 
W eltm arkt preise fiir  E isen  un d  S tah l, im  G egen teil h atte  
das w eitere S in ken  des F ra n k e n  auch  einen w eiteren  Preis- 
sturz zu r F olgę. D ie  im  Jah re  1925 gegriindeten  Ver- 
kaufsyerbande fiir  W alzw erkserzeugnisse kon nten  sich 
bei dem gerin gen  In lan d sab satz  n ich t entsprechend aus- 
wirken. D as Zusam m enw irken  a ll dieser U m stande 
zwang zu  B etrieb sein schran kun gen . D ie  R oh eisen  
erzeugung des U n ternehm ens b etru g  650 262 (1924/25: 
798 146) t ,  g le ieh  einem  R iick g a n g  von  1 8 ,5 3 % . A n  
R ohstahl w urden  erzeu g t: 723 817 (906 786) t ,  gleieh 
einem R iick g a n g  y o n  20,18 % .

j) j ) j e p r eise fiir  S ch m ied ekoh len  sind die Preise 
dieses T a rifs  m it einem  A u fsch la g  yon  5 F r. je  t .

*) Y g l. S t, u. E . 46 (1926) S. 1612.

D er B ergb au  h a tte  im  Inlan de zw ar feste  P r e 's e , 
doch gin g der A b s a tz  stan d ig  zuriick . Im  A u sla n d s
ge sch aft einen A u sgleich  zu  finden, w ar dem  K o h le n - 
sy n d ik a t n u r teilw eise und n u r zu  sehr ged riick ten  P reisen  
m oglich . E rs t  m it  A u sb ru ch  des englischen B ergarbeiter- 
streiks im  M ai dieses Jahres tr a t  eine B esserung ein, die 
sich  zw ar w eniger in den E rlósen  ausw irkte, ab er im m erhin 
dem  rh einisch-w estfalischen B ergb au  b efiied igen de Be 
sch aftig u n g  brachte. D ie K o lii enf órderung b etru g
3 693 684 (3 809 245) t ,  gin g som it d an k  des besseren 
A b satzes in  den letzten  M onaten des G esch aftsjah res nur 
um  3,03 %  zuriick. D ie gu te  B esch aftig u n g im  B ergb au  
h a t ais F olgę  der lan gen  D au er des englischen B erg 
arbeiterstreiks auch  im  neuen G esch aftsjah r angeh alten . 
D ie fiir die Eisen- und S tah lin d ustrie  in  le tz te r  Z e it  fest- 
zustellende B esserung der G eschaftslage h a t sich  in  ihrer 
A u sw irku n g auf die Preise noch w enig bem erkbar gem ach t. 
B e i den T o chtergesellsch aften  sind zum  T e il schw ache 
A n zeichen  einer B esserung der A b satzyerh altn isse  zu 
yerzeichnen. Im  O ktober yorigen  Jahres w urde in  den 
V erein igten  Staaten  eine in 20 Jahren  zu  tilgen d e 7pro- 
zen tig e  A n leih e iiber 10 M illionen $ aufgenom m en, die 
v o ll gezeichnet w urde. D er R echnungsabschluB  ergib t 
einschlieBlich  19 540,52 M V o rtrag  aus dem  V orjah re 
und n ach  A b zu g  der allgem einen U n kosten  einen R oh- 
gew inn von  4 369 408,85 Ii.  N ach  A b zu g  yon 318 501 Jti 
A bschreibungen yerb le ib t ein U e b e r s c h u B  von
4 050 907,85 M. H ieryon  w erden 4 000 000 I i  Gewinn 
(5 %  gegen  0 %  i. V .) ausg eteilt und 50 907,85 Jll auf 
neue R ech n un g yorgetragen.

D ie G u t e h o f f n u n g s h u t t e  O b e r h a u s e n ,  A k tie n - 
gesellschaft, erzielte  im  abgelaufenen Jahre einschl. 
890 688,87 M Y o rtra g  und nach  A b zu g  der allgem einen 
U nkosten  einen R ohgew inn von  5 252 197 ,14  M. H ieryon  
w erden 5 126 080,01 I i  zu A bschreibungen  yerw en det 
und 126 1 17 ,13  I i  auf neue R echnung yorgetragen .

Mannesmannróhren-Werke, Dusseldorf. —  D ie F olgen  
der schlechten  W irtsch aftslag e  im  abgelaufenen G eschafts- 
jah re  1925/26 zeigten  sich  auf den H i i t t e n w e r k e n  des 
U nternehm ens in  un zureichender B esch aftig u n g und 
R iick gan g der E rzeugun g. N ur fiir  A n lagen  zur H er
stellun g groBer n ahtloser R oh ren  fiir  d ie B oh rin dustrie  
lag  geniigend A rb e it  vor. In  kleinen R ohren , die auf 
den W erken  in  W itte n  und R em scheid  erzeugt w erden, 
w ar die Arbeit->not w egen des Aupfalles der B estellun gen  
fiir die E isenbahnen und die M arinę besonders groB. D er 
im  M arz 1925 gegriindete R o h r e n -Y erban d  yerh in derte 
zw ar den W ettb ew erb  der ihm  angeschlossenen W erke 
gegeneinander, konnte aber w eder geniigende A rb cits- 
m engen beschaffen , noch im A uslan de eine A u f besserung 
der E rlóse herbeiftihren. Sein stetes B estreben  w ar des
halb  d arauf gerich tet, m it den R óhrenerzeugern  der 
anderen L an der zu  einer V erstan d igu n g fiir die A u sfu h r 
zu  gelangen, u n d  nachdem  se it dem  F riih ja b r  1926 A b- 
m achungen fiir  einzelne Sondererzeugnisse yoraufge- 
gan gen  w aren, kon nte k u rz n ach  SchluB des B erich ts- 
jah res ein R o h r e n - V e r b a n d  f u r  d a s  F e s t l a n d  
geb ild et w erden. D ieser V erb an d  u m faB t die E rzeu gun g 
an gew alzten  R oh ren  in D eu tsch lan d . im  Saargeb iet, in 
der Tschech oslow akei, in  F ran k reich , B elgien, U n garn  
und vo n  einem  W erk  in Polen. E r  ist yo rlau fig  bis zum  
Ja h re  1930 fe st gegrun d et. D ie m it den englischen R óhren- 
herstellern  gepflogenen V erhan dlun gen  haben  bisher zu 
keinem  E rgeb n is ge fu h rt. D ie in dem  B e rich t fiir  das 
Ja h r 1924/25 erw ahn ten  B em iihungen um  einen Z u -  
s a m m e n s c h lu B  d e r  H e r s t e l l e r  g r o B e r  g e -  
s c h w e i B t e r  R o h r e n  h atte n  im A p ril 1926 den E rfo lg , 
daB die m aBgebenden Schw eiB rohrw erke sich  ebenfalls 
zu einem  Y e rb an d  zusam m enfanden.

F iir  d ie H erstellu n g dieser geschw eiB ten  R ohren 
b e s itzt  das U n tem eh m en  neben den W erken  R a th  I I  und 
H u ckin gen  das W assergas-Sch w eiB w erk in  W orm s. U m  
die beiden erstgen ann ten  W erk e besser b esch aftigen  zu 
konnen u n d  dadurch  eine V erb illig u n g  der E rzeu gun g 
zu  erreichen, w urde das W erk  in  W orm s stillge legt. D ie 
auch  im  B erich tsjah re  fo rtg esetzten  B em iihungen, einen 
F e i n b l e c h - V e r b a n d  zu  griinden, h a tte n  im m er n och  
kein  E rgeb n is: sie w erden w eiter fo rtg esetzt.
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In  den letzten  M onaten des B erich tsjah res tr a t  auf 
den H iittenw erken eine starkę  B esserung ein. D ie N ach 
frage und auch die eingehenden A u ftra g e  m ehrten  sich, 
so daB die m eisten B etriebsein richtun gen  fa st v o ll aus- 
g en u tzt w erden konnten. Zw ischen der B ritish  M annes
m ann Tube Co. in  Landore und N ew p ort is t  ein B etriebs- 
yertrag  zustande gekom m en, der auch  den A u stau sch  
technischer E rfahrungen  und gegen seitige allgem eine 
U n terstiitzu ng vorsieht.

D ie Lage des K o h l e n b e r g b a u e s  w ar bis zum  
F riih jah r 1926 ebenfalls keine giinstige. E rst durch  den 
A nfan g M ai einsetzenden S tre ik  in  E n glan d  ergab  sich 
eine Besserung des A b satzes. D ie auf den Zechen vor- 
handenen K o h len vo rrate  konnten gerau m t w erden, 
w ahrend die K oksb estan d e im m er noch rech t bedeutend 
blieben. Zw ecks A npassung der Fórderung an  die Ab- 
satzm oglichkeiten  w urden die Zechenanlage F ried rich  
Joachim  der Zeche K o n igin  E lisab eth  und die Schacht- 
anlage I I / I I I  sow ie die K o kereianlage der Zeche U nser 
F ritz  stillgelegt.

D ie V erhaltn isse auf den E r z g r u b e n  im  Siegerland, 
Lahn- und D illgeb iet haben sich auch  im  B erich tsjah re  
n ich t w esentlich geandert. D ie im Y o rjah re  eingestellten  
B etriebe ruhen heute noch.

D ie G esam tzahl der auf den W erken am  30. J u n i 1926 
beschaftigten  A n gestellten  und A rb eiter betrug 21 997, 
w oraus sich eine A bnahm e gegenuber dem Y o rja h re  von 
4935 ergibt.

D ie M a n n e s m a n n r ó h r e n - W e r k e ,  A . - G . ,  K o -  
m o t a u ,  haben auch im  abgelaufenen G esch aftsjah re zu- 
friedenstellend gearbeitet. D as Gew innergebnis g e sta tte t 
A ussch iittu n g eines G ewinns vo n  15 % . D ie B eteiligun gen  
bei der F irm a S t o r c h  & S c h o n e b e r g ,  A ktiengesell- 
sch aft fiir  B ergbau  und H iitten betrieb , G eisw eid (K reis 
Siegen), und bei der K o h l e n h a n d e l s g e s e l l s c h a f t  
H a n s e n ,  N e u e r b u r g  & C o ., F ra n k fu rt a. M ., haben im 
B erich tsjah re keine E rtragn isse gebracht.

Zw ecks A bdeckun g k u rzfristiger B a n k k red ite  w urde 
m it der A m erican  and C ontinental Corporation, N ew  
Y o rk , ein K o n to -K o rren t-K re d it auf die D auer von  zw ei 
Jahren  in  H ohe von 5 000 000 $ abgeschlossen.

D ie A ufw endungen fiir  U n tersttitzun gen  und Bei- 
h ilfen  an bedurftige B eam te und A rb eiter beliefen sich 
auf insgesam t 353 086,42 M. D ie A u sgab en  fiir  Steuern 
betrugen 4 419 883,79 M, fiir soziale L asten  5 925 092,62 J£, 
oder zusam m en rd. 9 %  des A k tien k ap ita ls.

U eber A b s c h lu B  und G e w i n n v e r t e i l u n g  g ib t 
fo lgend e Zusam m enstellung AufschluB.

1924/25 1925/26

R .-M E ,-M

A k t ie n k a p it a l:
S t a m m a k t i e n ................... 115  200 000 11 5  200 000
V o r z u g s a k t i e n ................... 264 000 264 000

A n l e i h e n ........................ 4 000 000 3 933 500

G e w in n -V o rtra g  . . . . — 2 509 458
R o h g e w i n n  ......................... 28 695 607 27 058 347
A llgem ein e  U n k o sten  . . . 7 599 371 6 619 9 11
Zinsen, S t e u e r n ................... 10 975 459 7 3 13  428
S o n stige  U n k o ste n  . . . 468 272 __

A b sch re ib u n g en  . . . . 6 9 15  349 6 829 480
R e i n g e w i n n ................... 2 737 155 8 804 987
U eb erw . an  ges. R iic k la g e 136 858 3 14  776
V e rg iitu n g  an  A u fs ic h ts r a t 75 000 93 834
G ew in n au ste il

a) a u f S ta m m a k tie n  . . — 5 760 000

b) a u f V o rzu g sa k tie n
=  5 %

15 840 15 840

Y o r tr a g  a u f n eue R e ch n u n g
=  6 % =  6 %
2 509 458 2 620 537

Buchb esprechungen.

Freyberg, B . vo n , P r iv a td o ze n t a n  der U n iv e rs ita t H alle : 
D ie T e r t i a r q u a r z i t e  M i t t e l d e u t s c h l a n d s  und 
ihre B e d e u t u n g  f i i r  d ie  f e u e r f e s t e  I n d u s t r i e .  
M it 15 T a f. u . 32 T e x ta b b . S tu ttg a r t :  F erd . E n k e  1926. 
(V I I I , 242 S.) 8°. 20 R .-Jl, geb . 22 R ,-M.

U eber die V orkom m en der in der feu erfesten  In d u 
strie  D eutschlands verw endeten  R o h sto ffe  und ihre jedes- 
m aligen  besonderen E igen sch aften  fin d en  w ir bisher im 
S ch rifttu m  yerhaltn ism aB ig n u r w enige und kurz gefaBte 
B erich te . M anche w ertvo lle  A rb e it  ist in  den geologischen 
F ach sch riften  veró ffen tlich t, vo n  h ier jedoch  n ich t zur 
K en n tn is w eiterer K reise  g elan gt. G erade aber die Geologie 
kann der feu erfesten  Ind u strie  d urch  ihre M itarb eit die 
w ertyo llsten  D ienste leisten , w ie erst je tz t  w ieder die 
E n td eck u n g der groBen A n d alu sit- und Z ya n itlag er in 
K alifo rn ien  und Indien  zeigt, die den billigen  R ohstoff 
fiir  d ie H erstellung der M ullitsteine m it ihren hervor- 
ragenden E igen sch aften  bilden. D eshalb  ist es ganz b e
sonders zu  begriiBen, daB uns der V erfasser ein  abge- 
schlossenes B u ch  u ber die deutschen Q uarzitvorkom m en 
in  die H an d  gegeben h at, das der B eu rteiler ohne jeden 
V o rb eh alt ais eine vorziig lich e A rb e it  bezeichnen kann. 
M it deutscher G rim d lieh keit u n d  W issenschaftlichkeit, 
dabei m it einer klaren  und auch  dem  L aien  verstandlichen 
A usdrucksw eise, h a t vo n  F rey b erg  hier alles zusammen- 
g este llt, w as jeder, der m it Q uarziten  zu  tu n  h at, u n 
b edin gt w issen muB.

N ach  der E rk laru n g des B egriffes ,,Q u a r z it“  bringt 
der erste  T e il des B u ches die petrograp hischen U nter- 
schiede der einzelnen A rten , danach sch ild ert er die ver- 
schiedenartigen  L a g e rsta tten  und behan delt die Ent- 
stehung der Q u arzite  sow ie ihre E igen sch aften , die fiir 
d ie feu erfeste  Ind u strie  vo n  W ich tig k e it  sind. A uf 
S eite  18, oben, is t  ,,S te ilra n d e r“  s ta tt  „S tie lran d e r“  
zu lesen. V erschiedene B eob ach tu ngen , besonders iiber 
die akzessorischen B estan d teile , h a t D r. W i l d s c h r e y 1) 
bereits im Jahre  1910  bekanntgegeben. Z u  Seite 51 
ist zu  bem erken, daB der S ch m elzp u n kt der Q uarzite 
und Silikastein e eigenartigerw eise im m er noch v iel zu 
hoch angegeben w ird. D ie reine K ieselsau re  schm ilzt 
n ach  E n dell bei 1770 ° C =  Segerkegel 35; da die 
Q uarzite  und S ilikastein e  stets geringe ais FluBm ittel 
w irkende V erunreinigungen bzw . K a lk zu sa tz  enthalten, 
ist es unm oglich, daB sie den S ch m elzp u n kt der reinen 
K ieselsau re erreichen oder gar iib ertreffen  konnen. Der 
geringe A n te il an  T onerde u n d  E isen o x y d  (Seite  52) 
beschleunigt ais M ineralisator die U m w andlung der 
K ieselsau re  in  den rau m b estan d igen  T r id y m it, erhoht 
aber n ich t die W irk sam k eit des K a lk e s  ais B indem ittel.

N ach  einer k urzeń  E rw ahn u n g der H erstellung und 
V erw endung der aus den Q u arziten  a n g efertigten  S ilik a
steine g e h t das B u ch  in  seinem  zw eiten  T eile  zu einer 
eingehenden B esch reibun g der Q u arzitlagersta tten  M ittel
d eutsch lan ds iiber. V o n  W esten  n ach  O sten fortschrei 
ten d  erh alten  w ir  y o n  jedem  einzelnen  B ezirk e  einen 
U eb erb lick  iiber seine A usdehn un g, die geologischen Ver- 
h altn isse  und daran  anschlieBend die Beschreibung der 
e inzelnen L a g e rsta tten . H ierb ei is t  es vo n  besonderem 
W erte, daB der V erfasser fa s t  sam tlich e Vorkom m en 
aus eigener A n sch au u n g beschreiben  kann.

D er d ritte  T e il sch ild ert die B edeu tu n g M ittel
d eu tsch lan ds ais G ew innungsgebiet der Q uarzite, bringt 
im  A n sch lu B  d aran  eine Z u sam m enstellun g der Vor- 
kom m en anderer europaischer L an der, und w eist schlieB
lich  noch ein m al a u f die besondere B ed eu tu n g der deut
schen Q u arzitvo rko m m en  hin , fiir  dereń sachgemiiBe 
A u sb eu tu n g von F re y b e rg  m it y o llem  R e ch te  en t
sprechen de gesetzlich e  M aBnahm en fordert.

D er T e x t  w ird  durch  le ich t verstan d lich e A bbil- 
dungcn erg a n zt. Im  A n h an ge  fin d en  w ir a u f 15 Tafeln 
vorziig lich e  K le in g e fiig e b ild e r yon  kennzeichnenden 
D iin n sch liffen  der yerschiedenen Q uarzitvorkom m en, 
B ild er ein zeln er S tiick e  sow ie A n sich te n  vo n  einigen 
L a g e rsta tten  un d  ih rer A b b au w eise .

Z u erst h a t  die feu erfeste  In d u strie  allen  Grund, 
D r. vo n  F re y b e rg  fiir  seine V eró ffen tlich u n g d an kbar zu 
sein. E b ensosehr geh o rt das B u ch  aber auch  in  die 
H&nde des H iitten m an n es; gerade in  diesen K reisen  
ist ih m  eine rech t w e ite  V erb reitu n g zu w iinschen.
___ G  ó r l i  t z. Friedr. Wernicke.

!) F ried r. W e r n i c k e  un d  W . W i l d s c h r e y :  D ie 
Q u arzite  und ihre V erw en d b ark eit in  d er feu erfesten  
In d u strie  [T on in d .-Z g. 34 (1910) S. 688/90, 723/7 u. 
768/73]; v g l. daselb st insbes. S. 725/6.
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Guertler, W ., D r., a. o. Professor a n  der Technischen 
H ochschule zu  B e rlin : M e t a l l o g r a p h i e .  B d . 2 : D ie 
E igen sch aften  der M etalle  und ih rer Legierungen. 
T. 4: G e w e r b l i c h e  M e t a l l k u n d e  von M. K e i n e r t .  
Berlin (W  35, Schoneberger U fer 12 a ):  G ebruder 
Borntraeger 1926. (IV , 483 S.) 8°. 38 R.-M.

D ie neue L ieferu n g des W erkes1) s te llt  im  w esent- 
lichen ein T ab ellen w erk  dar, das a lle  Legierun gen  ent- 
halten soli, d ie b islang in  der P rax is  V erw en dung g e 
funden haben oder fiir  p rak tisch e  Y erw en du n g yorge- 
schlagen sind. In  den T a fe ln  sind n eben den Zusam m en- 
setzungen und den N am en  der L egierun gen  H inw eise 
cregeben iiber Y erw en du n g u n d  besondere E ig en sch aften ; 
auBerdem w ird  der V erfasser gen an n t, der die betreffende 
Legierung erw ah n t h a t. E s w ird  im  V o rw o rt d arau f h in 
gewiesen, daB die Zusam m enstellun g m it v o ller A b sich t 
durchaus u n kritisch  vorgenom m en w orden sei, so daB 
man sich —  bei der B eriick sich tigu n g auch  kleinerer 
technischer D ru ck sch riften  und P a ten tsch riften  —  n ich t 
ohne w eiteres a u f die A n gab en  h in sich tlich  der E ig e n 
schaften un d  V erw en d b ark eit verlassen  konne. W enn 
dann w eiterhin  gesa g t w ird , daB bislang durch  U eber- 
nahme y ie ler Legierun gszusam m ensetzun gen  vo n  einem  
Buch in das andere sich  F e h ler vererb t h atten , dereń Aus- 
merzung n o tig  sei, so erh ebt sich  die F rage, ob es n ich t 
doch zw eckm aB ig gew esen  w are, m it sch arferer K r it ik  
an die Z usam m enstellung heranzugehen. D er B an d  ware 
dann zw eifellos dunner gew orden, sein W e rt w are aber 
wohl sehr gestiegen. So aber ist versu ch t w ordan, 
sozusagen a u f U m w egen  eine K la ru n g  iiber w irk lich e  
E igenschaften  u n d  V erw en d u ngsm 6g lic h k e it der L e g ie 
rungen h e rb eizu fiih re n : Plan m aB ige A n ord n u ng zum  
Zwecke der V erg le ieh b a rk eit der A n gab en  sow ie M it
teilungen und D iagram m e iiber den A u fb a u  u n d  die durch 
ihn bedingten  G run deigen schaften  sollen die u n kritische 
Zusam m enfassung w ieder ausgleichen. Z w ar w ird  d a s  
zum T eil auch  erreich t, ais v o ll gelungen kan n  die A n lage 
des B uches aber n ich t bezeichnet w erden. W enn das 
V orw ort der E rk en n tn is A u sd ru ck  g ib t, daB in  den 
Tabellen v ie l u n nótiger B a lla s t m itg esch lep p t w orden sei, 
von dem  bei N euau flagen  m óglieh st etw as iiber B ord 
gew orfen w erden soli, so is t  n ich t einzusehen, w eshalb  
man n ich t bereits in  der ersten  A u fla g e  nach  dieser R ic h 
tung sch arfer yorg eg an gen  ist. E rh o h t w ird  die vorliegende 
Schw ierigkeit noch  dad u rch , daB die Sch rifttu m ąu ellen , 
wie auch bei den friiheren  B anden, n u r d urch  Verfasser- 
name und J a h reszah l angegeben sind, w as naturgem aB  ein 
N achschlagen der Q uellen h au fig  sehr ersch w ert, ja  fa st 
unmoglich m achen kan n , solange n ich t der zu  dem  ganzen 
W erke gehorende ,, Q uellennachw eis zur M eta llk u n d e" 
abgeschlossen ist.

W enig g liick lich  is t  te ilw eise  das beigegebene Sach- 
yerzeichnis, das m anche L egierun gsgru ppe schw er er- 
m itteln laB t. E s fin d en  sich  auch  gelegen tlich  U nstim m ig- 
keiten, so w enn z. B . auf S eite  51 ais S te llit-L egieru n g 
angegeben is t  eine L eg ieru n g aus 30 %  W o lfram  und 
70 %  N ick e l; h ier is t  w eiterhin  auch  noch  die A n gab e des 
U rhebers besonders y e rz w ic k t, sie la u te t :  „u n g en an n t 
(1918)“ . D ie norm ale Zusam m ensetzu n g des S te llits  fe h lt  
iiberhaupt, obw ohl sie im  S ch rifttu m  doch schon m ehrfach  
m itgeteilt is t. W eitere  S tich p rob en  ergaben, daB z. B . 
auch h in sich tlich  d er A n gab en  iib er M ag n etstah l und 
iiber chem isch  w id erstan d sfah ig e  L egierun gen  U n klar- 
heiten und L iicken  yo rliegen . D ie neuesten  Quellen- 
schriften scheinen te ilw eise  sehr w enig beriiek sich tig t 
worden zu  sein.

Jed enfalls w are zu  w iinschen, daB bei einer N euauf- 
lage der A u fb a u  dieses B and es grun dlegen d g ean d ert w ird, 
wenn er den b ish er erschienenen sich w iird ig  anpassen 
soll. H- Schulz.

Schlesinger, M artin  L u d w ig : D as b o l s c h e w i s t i s c h e  
R u B l a n d .  B re sla u : F erd in an d  H irt  1926. (112  S.) 8°. 
G eb. 3,50 R.-M.

(Jed erm ann s B u ch erei. A b te ilu n g : R ech ts- und 
S taa tsw issen sch aft. H rsg. vo n  F ried rich  G lum .)

M an k an n  dem  G eleitw o rte  des V erlegers insofern  
u n bed in gt beistim m en, ais h ier m it groBer S ach kenn tn is 
und unleugbarem  G eschick  eine rein sachliche D arstellu n g 
des bolschew istischen S taatsw esens gegeben w ir d ; w eniger 
y ie lle ich t darin, daB der V erfasser „e in e  M enge Legenden 
iiber die p h an tastisch e W illk iirh errsch aft der jetzig en  
M ach thaber R u B la n d s"  zerstó rt h a tte . D as h a t  der 
V erfasser, dessen dankensw erte A rb e it  sonst in  jed er 
W eise zu  begriiBen ist, w ahrschein lich  auch  g a r n ich t 
b eab sich tigt. A u ffa llen d  ist aber, daB ein J u ris t, der den 
G ang der russischen Staatsm asch in e o ffen b ar m it bestem  
V erstan dn is b eo b ach tet h a t, eine besonders groBe G efah r 
zu  u n tersehatzen  seheint, d ie  dem  herrschenden S ystem  
m angels geeign eter S ich erheitsven tile  fruh er oder sp ater 
tod lich  werden muB. Ich  m eine die „ Y e re in ig te  S taatlich e  
P olitisch e  V erw a ltu n g “  oder, n ach  den A n fan gsbuch- 
staben  ihres russischen N am ens, die O G P U , diesen S ta a t  
im  S taa te . V on  ih r sa g t der V erfasser a u f S eite  54 seines 
B u ches: ,,E s  w are h óchst v erkeh rt, sich u n ter der O G P U  
eine un gesch ickt, ro h u n d grau sam  m it despotischer W illk iir 
yerfah rende B ehorde yorzu stellen . Sie ist im  G egenteil. 
w ie die friihere zaristisch e G endarm erie es w ar, an dereń 
Stelle  sie getreten  ist, m it ausgesuchten  und yerh altn is- 
m aBig g u t  b ezah lten  B eam ten  b e se tzt, die ih r A m t nach 
allen R egeln  der P olizeiw issen sch aft iiben, aber gesetzlich  
durch keinerlei im  m odernen S ta a t  zum  S ch u tz der 
B u rger geschaffen en  Bestim m ungen b esch ran k t sin d .“  
M. E . lieg t in  diesen u neingeschrankten  V ollm ach ten  
a llein  schon eine gew isse G efah r. So g ib t der V erfasser 
denn auch  gelegen tlich e  schw ere M iB griffe der O G P U  zu. 
W er aber die O G P U  in  ihrem  hem m ungslosen  P a rte i-  
fan atism u s und der daraus sich ergebenden terroristisch en  
B eh an dlun g der yo llig  w ehrlosen n ich t kom m unistischen 
V olkskreise kennenzulernen G elegenheit h a tte  —  be- 
k an n tlich  rechnen dazu m ehr ais 98 %  der G esam t- 
bevólkeru n g — , der weiB, daB der H aB gegen  alles, w as 
m it der O G P U  zusam m enhangt, heute kaum  noch y ie l 
k leiner ist ais d ie nam enlose F u rch t y o r  dieser politischen 
Polizei. D as G espenst der O G P U  is t  y ie l un heim lich er ais 
die T sch ek a  unseligen zaristisch en  A ngedenkens und 
d am it auch  staatsgefah rlich er schon desw egen, w eil ih re 
G egn ersch aft im  Y o lk e  heute unendlich  v ie l groBer ist. 
G estrenge H erren dieser A r t  konnen jedo ch, se lb st in 
dem  h eutigen  R uB land, n ich t ew ig regieren. E s k n istert 
je tz t  schon h orbar in  dem  bolschew istischen B a u . W er 
h a tte  solche offenen W id ersetzlich keiten  gegen  das 
P arteid ogm a u n bed in gter U n terw erfu n g u n ter die P artei- 
le itu n g  noch  y o r  M onaten  fiir  m oglich geh alten , w ie sie 
je tz t  m ehrfach  in  bezug auf hóchste F u n k tio n are  durch- 
g esick ert sin d ? F reilich  w ird  m an diese R isse w ieder 
zuzukleben  w issen; das E nde der B olsch ew isten herrsch aft 
ist also noch la n g st n ich t abzusehen, aber den A n fan g vom  
E n d e  d iirften  solche K en n zeich en  im m erhin bedeuten.

U eberaus lehrreich. sind die A u sfiihrun gen  des Ver- 
fassers d ort, w o er iiber die russische Lan desverfassun g 
vom  11 . M ai 1925 sp rich t. E r  erk lart d o rt unm iB verstand- 
lich , w as es m it dem  B eschlusse des A llrussischen R a te- 
kongresses yom  D ezem ber 1922 e igen tlich  auf sich  h a t. 
D am als gin g der V orsch lag des u n lan gst yerstorben en  
Y olkskom m issars der n ation alen  V erteid igu n g, F r u n s e ,  
d urch, den neuen S ta a t  U . S. S. R . (U nion der Soziali- 
stisch en  Sow jet-R ep u b liken ) zu benennen. D ieser N am e 
b edeu tet m ith in  das auch  bis h eu te  noch u n veran d erte  
P rogram m  des Bolschew ism us, der in dem  durch ihn 
zusam m engefaB ten  ostlichen  S taa ten b u n d  das Sam m el- 
b eck en  fiir  die durch  die W eltrevo lu tio n  fruh er oder 
sp ater h in zu treten den  L an der e rb lick t. Zum  G liick  
d iirfte  die Z e it diesm al n ich t fiir den russischen B o lsch e
wism us arbeiten , ihn aber e tw a  ais eine abgetan e Sache zu 
b etrach ten , w are ein  sehr beden klicher F ehler. D as 
m ógen sich  M illionen vo n  U nw issenden oder dem  ru ssi
schen R a tse l g le ich g iiltig  G egeniiberstehende gesagt sein 
lassen. D en  w esteuropaischen  S ta a te n  feh len  fiir  die 
B olschew isierung nach  russischem  M uster erfreulicher- 
w eise die g leich en  Y o rbed in gun gen . A b e r auch  schon ein 
o rtlich er E in b ru ch  m uB te einem  so fein  organisierten  
G ebilde, w ie beispielsw eise der deutschen W irtsch a ft, 
y erh an g n isyo ll w erden. D a h er: C a y e an t consules!

i) Ygl. St. u. E. 46 (1926) S. 1042. S)r.*3«g. A . Thiele.
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Y e r e i n s - N a c h r i c h t e n .

Verein deutscher Eisenhuttenleute.
Aus den Fachausschiissen.

F reitag , den 10. D ezem ber 1926, n ach m ittags 3 U hr,
fin d et in D usseldorf, S tahlhof, B astion straB e, die 

14. Vollsitzung des Walzwerksausschusses

sta tt.
T a g e s o r d n u n g :

1. G eschaftliches.
2. „ K o h l e n s t a u b g e f e u e r t e  W a r m o f e n ."  B erich t- 

ersta tter: $r.«Qng. G . B u l l e  und D r. K o g e l .
3. A ussprache zu  dem  B erich t , ,V e r g l e i c h e n d e  Z e i t 

s t u d i e n  a n  W a l z w e r k e n ,  i n s b e s o n d e r e  a n  
D r a h t s t r a B e n " .  (Vgl. B erich t K . B u m m e l
in  der G ruppensitzung der H au p tversam m lu n g am  
27. N ovem ber d. J .) [S t. u. E . 46 (1926) S. 1649/66.]

4. , ,U e b e r  d a s  S c h r a g w a l z e n . “  B e rich te rsta tte r: 
Ś t> 3 n g . F r. K o c k s .

5. A ussprache iiber die Y o rtra g e  „ O e l i n d u s t r i e  u n d  
E r z e u g u n g  n a h t l o s e r  B o h r e  in  d e n  y e r e i n i g 
t e n  S t a a t e n *1 vo n  D irek to r B o s d e c k  und „ A m e r i 
k a n i s c h e  B o h r w a l z  w e r k s a n l a g e n “  vo n  D irekto r 
K o p p e n b e r g  in der G rup pensitzun g der H aupt- 
yersam m lung am  27. N oyem ber d. J .

6 Verschiedenes.
D ie E in ladu n gen  zu  der S itzun g sind am  26. N o 

yem b er an die deutschen W alzw erke ergangen.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Alms, Hermann, D r. p h il., D usseldorf 10, Cecilienallee 37.
Berlhold, Artur, $i|)L=3;ng.. B etrieb sin g. der Tafel-, Salin- 

u. Sp iegelglasf., A .-G ., W eiden  i. O berpf., M ax-B eger- 
Str. 28.

Góhler, Otto, O bering. u. W alzw erksch ef der A ccia ierie  e 
F erriere Lom barde, S tab ilim en to  U nione, Sesto San  
G iovan n i bei M ailand, Ita lien .

Gunther, Otto, O beringenieur d. F a . W . von  der W eppen, 
Essen, W erra-S tr. 4.

Hensel, Wilhelm, Ingenieur, O berhausen i. B h ein l., 
K n ap p en -S tr. 135.

Hubert, Paul, kaufm . D irekto r u. Y orst.-M itg l. d. F a. 
Linke-H ofm ann, A .-G ., B reslau  3.

Klinar, Hermann, $ i{)I .^ n g ., S tahlw . B ecker, A .-G ., 
W illich  i. B h ein l.

Klinck, Oswald, D irektor, B erlin  W  30, M otz-Str. 17.
Laeis, Rudi, 2)Łp(.®Qng., Ing. d. F a . G. P olysius, D essau, 

Stein -Str. 66.
Lehmann, Otto-Heinz, 2)r.=£![ng., V ers.-A nst. d. F a . F ried . 

K ru p p , A .-G ., Essen, H uyssens-A llee 65.
Martin, Yictor, berat. Ingenieur beim  Persischen Mini- 

sterium  der offen tl. A rbeiten , T eh eran, Persien, A sien.
Móllenberg, Gustav, D irekto r u. Y o rst.-M itg l. d. F a. 

W estfa lia-D in n en dahl, A .-G ., Bochum , Schell-Str. 8.
Niebuhr, Franz, B etriebsdirektor, B erlin -G run ew ald , Bis- 

m arck-A llee 11.
Politz, Friedrich, ®r.-Qng., bei I .-G . F arben in d., A .-G ., 

A b t. B adische A n ilin - u. Sodaf., Ludw igshafen  a. B h ein , 
B a yern -S tr. 53.

Quast, Bruno, In g ., Teilh . d. F a . Q uast & Lom berg, G. m. 
b. H ., M aschinenf., B odenkirch en  a. B h ein , M ettfelder 
Str. 9.

Reckling, Emil, tecłrn. D irekto r der D illin ger M aschinenf.
vorm . M eguin-A .-G ., G. m. b. H ., D illin g en  a. d. Saar. 

Scheffer, Ludwig R Śr.=filig., Bergassessor a. D ., Trier, 
K o ch -S tr . 4.

Schlitter, Eugen, D usseldorf, Steph an ien -Str. 17. 
Schreiber, Johannes, ®tpL=Qng., techn. D irekto r u. Yorst.- 

M itgl. der Verein. O berschl. H iitten w ., A .-G ., G leiw itz, 
T eu ch ert-S tr. 11.

Schulz, Paul Gerhard, $ip(.=gng., Chile E s p l. Comp. Cam- 
pam ento A m ericano, C h u ąu icam ata, Chile, Siid- 
A m erika.

Seidl, Erich, $t.= 3ng., G eheim rat, B erlin  N W  87, Tile 
W arden b erg-S tr. 9.

Sonnenschein, Paul, B etriebsin gen ieur der Verein. 
S tah lw ., A .-G ., A b t. B ergb au, G ruppe IV . H am born, 
K o k e re i W estende, D u isb u rg-B u h rort, Beukenberg- 
Str. 43.

Specht, Heinrich, Ingenieur, Saarbrucken 5, Hiitten- 
Str. 24.

Stach, Andre, B etrieb sd irektor der M itteld . Stahlw., 
A .-G ., G róditz, A m tsh. G roBenhain.

Steinheisser, Max, H iitteningenieur der A cciaierie e 
F erriere  Lom barde, S tabilim en to  U nione, Sesto San 
G iovan n i bei M ailand, Ita lien .

Tliomsen, Kurt, S t .^ r tg .,  B etriebsch ef der W estf. Draht- 
ind., H am m  i. W ., H eB ler-Str. 51.

Tramnitz, Alfred, D irek to r der M ontanges. Saar m. b. H., 
D usseldorf 10, K a p eli-S tr. 16.

Visconti, Guido, $t|)I.=3;ng., B ie sa  a. d. E lbe, Bismarck- 
Str. 54.

Wiirth, Karl, ® r.'Qttg., Chile E x p l. Comp. Campamento 
A m ericano, C h u ąu icam ata, Chile, Sud-A m erika. 

Wassitsch, Julius, 5)ipI.»Qrtg., S tah lw . Bochling-Buderus, 
A .-G ., B io  de Jan eiro , B ras., Sud-A m erika, B u a da 
A lfan d eg a  104, C a ix a  P o s ta ł 3063.

G e s t o r b e n .

Birsztejn, G., Z iv ilin gen ieu r, D usseldorf. 17. 11 . 1926. 
Ritter, Friedrich, D irek to r, D usseldorf. 23. 11 . 1926.

Kaiser-Wilhelm-Institut fiirEisenforschung.

A is F o rtsetzu n g der bereits an dieser S te lle1) ange- 
zeigten  sieben L ieferu ngen  des achten  B andes der „ M i t 
t e i l u n g e n  a u s  d e m  K a i s e r - W i l h e l m - I n s t i t u t  
f i i r  E i s e n f o r s c h u n g  z u  D i i s s e l d o r f “  sind Liefe
rungen 8 und 9 erschienen, d ie  w iederum  yom  Verlag 
Stahleisen  m. b. H . zu D usseldorf (PostschlieBfach 658) 
bezogen w erden konnen. D ie L ieferu ngen  bringen folgende 
E in zelab h an d lu n gen :

L fg . 8 . U e b e r  d e n  E i n f l u B  d e r  P r o b e n b r e i t e  
u n d  d e r  T e m p e r a t u r  a u f  d e n  K r a f t v e r l a u f  b eim  
K e r b s c h l a g y e r s u c h 2). V o n  F r i e d r i c h  K ó r b e r  und 
H a n s  A r n o l d  v . S t o r p .  (8 S. m it 11  A b b . und  5 Zahlen- 
tafeln .) 1 , —  M, beim  laufenden B ezuge der Bandreihe
0,80 M.

L fg . 9. B i B b i l d u n g e n  u n d  A n f r e s s u n g e n  an 
D a m p f k e s s e l e l e m e n t e n 2). V o n  F r i e d r i c h  K o r b e r  
und A n t o n  P o m p . (13 S. m it 29 A b b .) 2, — Ji, beim  lau
fenden B ezuge der B andreihe 1,60 M.

!) V g l. S t. u . E . 46 (1926) S. 1348.
a) V g l. St. u. E . 46 (1926) S. 1688/91.

Verein deutscher Stahlformgiefiereien.
M ittw och, den 8. D ezem ber 1926, n ach m ittags 6 U hr, fin d et in  B erlin , H o te l E sp lan ad e, B ellevu estr., die

6 . A u l 3 e r o r d e n H i c h e  H a u p f v e r s a m m l u n q
sta tt  m it nachstehender T a g e s o r d n u n g :

1. M itteilun gen  der G eschaftsstelle. 4. „Aus dem StahlgieBereiwesen in den Vereinigten
2. A ussprache iiber die M arktlage. Staaten." B erich t iiber eine Studien reise von  Otther-
3. Verschiedenes. m ann G r u s o n ,  M agdeburg.
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i  R i ł ł o  7 o h l o n  Q io  so,ort den M lts l ied sb e ltrag  1
| U l l l u  t a l l l C l I  u l C  gemaBergangenerAufforderung. 1
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