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Aus der Praxis der Kleinbessemerei1).
Yon Betriebschef Leonh. T rc u h o it in Elberfeld.

I. Ueber den EinfluB der Windzufiihrung zu den Diisen- 
kiisten und der Diisenlage auf Windmenge bezw. Blasezeit 

und Abbrand beim Kl"einkonverler.

[ j i e  in Deutschland im Betrieb befindliehen Klei n- 
bessemereien leiten fast ohne Ausnahme den 

Gebliisewind auf die Badoberfliiche. Dieses Yerfahren 
hat sich durch weg infolge des crzicltcn geringeren 
Eisenabbrandes, sowie vornehmlich des r.uhigen, un- 
gestorten Chargenganges vor allen bekannlen ab- 
weichenden Yerfahren ais das beste bis jetzt be
wahrt,

Ferner hat man bei dicsem Yerfahren seit cinigen 
Jahren festgestellt, daB die Diisen zur Badoberfliiche 
unter praktisch erprobten Neigungswinkeln ange- 
ordnet sein miissen, um die wirksamsteOxydations- 
wirkung der Gebliiseluft zu erzielen. In der. ein- 
schlagigen Fachliteratur-J findet man iiber die GrćiBe 
der Neigungswinkel Angaben von 3 bis 9°, jedoch 
haben sich in der Praxis Solche bis zu 15 ° bewahrt.

Leider sind in allen Abhandhmgen iiber Klein- 
besseniereien keine Mitteilungen oder Hinweise zu 
finden, wie die giinstigste Wiiiazufuhrung zu den 
Diiseidaisten, ferner wie die Diiśen in ihren Quer- 
schnittslagen zum Badrande ani wirtschaftlichsten 
anzuordnen sind. In der Praxis sind hinsichtlich 
der Dusenanordnungen groBe Abweichungen vor- 
handcn, und wolil die meisten dieser Anordnungen 
diirfteu, sei es rein willkiirlich, sei es ohne ausreiehende 
Erwiigungen der jeweils mit ihnen verbundenen 
wirtschaftlichen Yor- und Nachteilc gewahlt sein.

Um zur Erforschung dieser Yerhiiltnisse und damit 
zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit sowie der 
Warmebilanz des Kleinbessemereirerfahrens bei- 
zutrageri, wurden eine Reihe von Yersuchen ange- 
stelll, welche den EinfluB der Windzufiihrung zu 
den Diisenkasten utul der Diisenlage auf Windmenge 
bzw. Blasezeit und Abbrand beim Kleinkonyertcr 
beleuchten. Vórausgeschickt mogę jedoch werden, 
daB die angęstellten Yersuche keineswegs ein er-

’) Vortrag vor der 27. Vcrsammlung deutsohor 
GicBereifaohleiite zu Dusseldorf am 10. Mai 1919.

*) G eig e r: Handbueh der Eisen- und StahlgieUerei.
II. Teil, S. 623; O san n : Lchrbuch der Eisen- und Stahl
gieBerei, S. 433; St. u. E. I9I(i, lf>. Jan ., S. 106/7.
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schopfendes Bild zu geberi vermogeii, da sie z. B. 
die Fragc, ob sich bei anderer Windgtkehwindigkeit 
oder andcreni Winddruck die Wirtschaftlichkeit 
moglicherweise noch giinstiger gestalten liiBt, noch 
ungekliirt lassen.

Die Yersuche wurden abwechselnd mit zwei Kon- 
vertern ausgefiihrt, dereń Abmessungen bis auf die 
Badtiefen yon 450 und 530 nun gleichgchalten 
wurden (Abb. 6 und 7). Untersucht wurden fiinf 
in der Prasis angewandte versęhiedene Diisen- 
anlagen, und zwar einmal bei seitliclier Windzu
fiihrung (Abb. 1 bis 5), das andere Mai bei unterer 
Windzufiihrung (Abb. l a  b is ,5 a).

Bei Abb. 1 und la sind die Duśen parallel zu
einander gelagert und rechtwinklig zur Diisenwand 
angeordnet. Bei Abb. 2 und 2a ist die erste Diise 
um 1 3 ° .gegen die iiinere Duśenwand nach rechts 
gencigt. Diese Neigung nimint bei den folgenden 
Diisen aUmahlich ab, bis die letzte Diise recht
winklig zur Diisenwand steht. Die Diisenlage 
nach Abb. 3 und 3 a zeigt das Spiegelbihl derjenigen 
nach Abb. 2 und 2 a. Abb. 4 und 4 a zeigen um 13 0 
gegen die innere Diisenwand geneigte Diisen und 
zwar je zur Hiilfte nach rechts und links geneigt, 
so daB ihre Achseu in Richtung der Badmitte kon- 
vergieren, wahrend Abb. 5 und 5a eineentsprećhende, 
jedoch in Richtung der Badmitte divergierende 
Diisenlage aufweisen.

Es ist einleuehtend, daB zu allen Yersuchen nach 
Moglichkeit gleiche Windgeschwindigkeiten, gleicli- 
maBige Einsatze, auch hinsichtlich ihrer cheniischen 
Zusammensetzung, ferner gleiche Dusenąucrschnitte, 
Dusenzahl u. a. ni. zur Anwendung gebracht. werden 
muBten, Schwierigkeiten, die nicht immor bei allen 
vorgeuonunenen Versnclien iiberwunden werden 
konnten. Es wurde dcshalb von Yeroffentlichung 
derjenigen Yersuche abgesehon, die obigen Grund- 
festlegungen nicht entsprachen. Erleiehtert wurden 
die Schwierigkeiten durch Anwendung eines Turbo- 
geblases imcli System Ratcau, welches sich infolge 
scinef Rcgulierbarkeit fiir die Durchfiihrung der 
Yersuche ais zweckmiiBig erwies. Die Windgeschwin
digkeiten wurden mittels des Staudoppelrohres und 
Mikromanometeis nach FueB in Stoglitz beśtiniint 
und die Windmenge unter Zugrundclegung des Quer-
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D u se n z a h l

Z a h le n ta fe l  1.

6 ;  D iise n d u rc h m e s se r  =  40 m m ; P u s c n ą u e r s c h n i l t  =  0 ,001256  q m ; G esam l-

Ver-
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gruppe

DUsen-
anord-
nung

Art
der

Wind-
znflihruDg

Badtie(c
Ein-
satz

Analysen Blasezeit

des nUsslgcn Eln- 
satzes

des undesoxydierten 
Stahles Ins

gesamt

f. d. t  Einsatz 
in Gruppe

% % O/ /0 % i % % I II m IV

nim mm t 0 Si Mn c Si iln min min min ! min min

i | s e itlic h 450 2,5 3,25 2,15 0 ,59 0 ,045 0 ,082 S p u r 27 10,8
u 1 , u n to n 450 2 ,5 3,2 2,15 0 ,6 4 0 .032 0 ,099 24 9,6

i i i 1 1 se itlich 530 3,0 3,3 2,05 0 ,60 0 ,029 0 ,09 31 10,3
IV J u i i tc n 530 3,0 3 ,19 2,12 0 ,64 0 ,040 0,1 „ 29 9,7

i i ) o u n te n 450 2,5 3,2 2 ,08 0,62 0 ,048 0 ,08 S p u r 29 11,6
i i i i i  " se itlich 530 3,0 3 ,09 2 ,18 0 ,69 0 ,037 0 ,09 0 ,008 39 13

i i
'  3

u n te n 450 2,5 3,15 2 ,1 2 0,63 0 ,048 0,1 S p u r 30 12
i i i /  3 se itlich 530 3 ,0 2 ,98 2,01 0 ,60 0 ,045 0 ,0 9 0 ,004 42 14

i sc itlie h 450 2,5 3,23 2 .10 0 ,56 0 ,028 0 ,0 8 S p u r 28 11,2
i i i , u n te n 450 2,5 3 ,18 2 ,14 0 ,6 4 0 ,046 0,1 26 10,4

I I I 1 se itl ic h 530 3,0 3,23 2 .02 0 ,5 7 0 ,045 0 ,0 9 i f 32 10,6
IV J u n te n 530 3 ,0 3,17 2 ,05 0 ,55 0 ,09 0 ,085 30 10

1 1 se itlic h 450 2 ,5 3,25 2 ,12 0,61 0 ,048 0 ,1 0 ,009 i 30 12
rr l 5 u n te n 450 2 ,5 3 ,15 2 ,15 0 ,5 8 0 ,045 0 ,11 S p u r 2S 11,2

I I I [ se itlic h 530 3,0 .3,2 2 ,09 0 ,67 0 ,0 2 6 0 ,0 9 0 ,008 32 10,7
IV J u n te n 530 3,0 3,22 2 ,1 4 0 ,65 0 ,0 2 8 0 ,095 S p u r 30 10

sćhnittes der Windleitung, des Winddruekes und der 
Korrekturziffern fiir Lufttemperatur und Baro- 
meterstand in ebm/sek berechnet, Bemerkt sei noch, 
daB die Windgeschwindigkeiten fiir jede Charge in 
Abstiinden von je 1 min festgestellt und nach Be- 
endigung jeder Charge die mittlere Windgeschwindig- 
keit der Windmengenberechnung zugrunde gelegt 
wurde.

Dic zu den Versuchen angeordnete untere Wind- 
zufuhrung zu den Diisenkiisten kann auch mit 
grochem Torteil so ausgefiihrt werden,. da-6 die Wind- 
zufiihrung von oben zur Mitte der Dusenkiisten ge- 
leitet wird. Die Windzufiihrung von vorn gegen die 
Mitte des Diisenkastens zu leiten, verbot sich wegen 
der Unmoglichkeit der Diisenbcobachtung und Rei- 
nigung.

Die Einsiitze wurden mittels einer Kranwage 
gewogen und so gewiihlt, daB die chemischen Zu- 
sammensetzungen keinen groBen Schwankungen aus- 
gesetzt waren.

Um den Abbrand zu bestimmen, wurde der er- 
zeugte Stahl nach der Oxydation in eine Stopfen- 
pfanncgeftillt und sodanngewogen. Die angewandten 
Desoyxdationsmittel wurden bei der Abbrandfest- 
stellung entsprechend bcriicksichtigt. Wie aus den 
Analysen des erblasenen, nicht desoxydierten Stahles 
zu ersehen ist, wurde besonderer Wert und Sorgfalt 
darauf gelegt, nach Mćiglichkeit die Entkohlung 
iiuBerst niedrig durchzufuhren.

Die Versuche lassen sich in 4 Gruppen zusammen- 
fassen:

G ruppo  1. 450 m m  B ad tiefe , se itliche  W indzu fiih ru n g  
,, 2 : 450 ,, ,, u n te re  „
,, 3 : 530 „  „  se itliche  ,,
,, 4 : 530 ,, ,, u n te re  ,,

Die Yersuchsergebnisse sind in Zalilentafel 1 
zusammengestellt, dereń Angaben Mittelwerte aus 
je 15 bis 20 Versuchen darstellen.

Von einer Durchfuhrung der Yersuche in Gruppe 1 
und 4 fiir die Diiscnanordnung nach Abb. 2 und 3 
bzw. 2 a und 3 a konnte abgeselien werden, da die 
bisherigen Ermittlungen bereits erkennen lieBen, 
daB sie die aus den Yersuchen zu ziehenden SchluB- 
folgęrungen kaum noch beeinflussen wurden.

Aus don Yersuchen ergab sich folgendes:
a) H in s ic h tlic h  der W in d zu fiih ru n g . Wie 

aus der Zahlentafel 1 und dem die Werte fiir Abbrand 
und Windmenge zeichnerisch wiedergebenden Schau- 
bild ersichtlich ist, erforderten siimtliche Versuche 
mit seitlicher Windzufiihrung (Abb. 1 bis 5) griiBere 
Windinengen und Abbriinde. ais die mit unterer . 
Windzufiihrung (Abb. l a  bis 5 a). Die Ursache ist 
darauf zuriickzufuhren, daB bei seitlicher Wind- 
zufiihrung Stauungen des Windes in den Diisen- 
kiisten auftreten und die einzelnen Diisen ungleich- 

an der Ableitung des Windes teilnelimen,
woliingegen bei unterer Windzufiihrung der Diisen- 

Stauung gleichmaBig mit Wind ge-kasten ohne
fiillt wird und ahnlich wie ein Windkessel wirlct, 
aus dem siimtliche Diisen gleichmiiBig mit Wind 
gespeist werden.

b) H in s ic h tlic h  d er D iisen lage. Da, wie 
unter a) bereits ausgefiihrt, die untere Windzufiih- 
nmg sich in allen Fiillen ais die wirtschaftlich giin- 
stigere erwies, so kommen vom rein praktischen 
StandpUnkt aus fiir die Yergleichung der Dtisenlagen 
untereinander in erster Linie die Yersuchsergebnisse
mit den Anordnungen 
Betracht.

gemiiB Abb. l a  bis 5a in
Yon diesen erwies sich die Diisenlage
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Windyerbrauch Rechnerisch 
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f. d. t  Ein- 
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Wind- 
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schufl 
Diffe- 

renz aus 
a und b
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ge-

schwin-
digkeit

Abbrand in % 
in Oruppe

Yer- 
haitnis- 
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aus 

a und b

Wind- Char-f. d. t  Elnsatz 
in Gruppedruck menge

gang

c b m / s e k

n o r m a l
h e iB482 

bei 11 %  
Abbrand 

gorechnet

gcfiihrte Windstrom eine drelionde, wirbelnde Be- 
wegung annimmt. Man kann dies deutlioh an dem 
aus dem Kamili entweichendcn Gasstrom beobachten, 
indem auch dieser von Anfaiig bis Ende einer Charge 
eine drekende Bewegung zeigt. Der zur Oxydation 
eingeleitete Wind wird demnaeii zum Teil nach dem 
Badrande abgeleitęt und ubt keine oxydierende 
Wirkung aus. Es ist deshalb auch erklarlich, daB 
die Versuche nach Abb. 2, 2a, 3 und 3 a stets die 
ungiinstigsten Ergebnisse zeigten.

nach Abb. l a  sowo li 1 hinsichtlich Blasezeit und 
Windverbrauch ais auch hinsichtlich Abbrand wirt- 
schaftlich am vorteilhaftesten.

Der nach Abb. 2a zur Badoberflilche gefiihrte 
Wind bestreicht einen geringeren Flachenteil des 
Bades ais nach Abb. 1 a. Somit mufi die Oxydation 
des Bades hier eine griiBere Zeit erfordern, wodurch 
ein groBerer Windverbrauch bedingt wird. Aehnlich 
liegen die Yerhaltnisse bei Abb. 3 a. Ferner kommt 
noch hinzu, daB der fast tangential zur Badoberflilche

m j

AidJa,A ó b 2 et

Zahlentafel 1.
dusenauerschnittr— 0,007536 qift; Oberfliiche des Bades bei allen Yersachćn === 0,7925 qm.

A bbildung  1 — 7. Ali: der W indzufiih rung .
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Bei der Diisenlage nach Abb. 4 a lag die Absieht 
vor, den Windstrom miiglichst nach der Badober- 
flachemnitte zu fiihren. Man nahm an, daB frotz 
dieser Diisenrichtung ein Teil des Windes nach den 
Seiten abgelcnkt und dabei den groBtcn Oberfliiclicn- 
teil bestreiclicn wurde. Diese Annahme hat sich durch 
die Yersuche nur zum Teil ais zutreffend erwiesen. 
Ais Fehler dieser Diisenlage ist es anzusehen, daB 
die Dusemniiiulungen den Wind gegeneinander

richten und dadurch zum Teil nach dem oberen 
Kon\'erterraum abfiihreń.

Nicht wescntlich giinstigcr war das Ergcbnis 
der Yersuche mit der Diisenlage nach Abb. 5 a, wie 
solche am meisten in Abhaiidlungen neuerer Zeit 
sowie auch in der Prasis zu finden ist. Die jedenfalls 
beabsichtigte Wirkung, daB der Windstrom den 
moglichst groBten Oberflachenteil des Bades be- 
streichen sollte, blieb aus. Es ist verstandlieh; daB

die beiden iiuBercn Diisen keine giinstigen Wirkungen 
haben kSnnen, zumal da am Badrande dergeringste 
Widerstand vorliegt und der Windstrom hier sofort 
nach dem Eintreten im Konverter nach oben ent- 
weicht.

Alle diese bei den Yersuchcn nach Abb. 2 a bis 5 a 
festgestellten ungunstigen Einflusse sind bei der 
Diisenlage nach Abb. 1 a nicht zu rerzeichnen ge
wesen. Beachtenswert ist auch, daB die giinstigeren

Ergebnisse bei den 
Yersuchcn nach Ab
bildung l a  auch bei 
denen nach Abb. 1 
entsprechend in die 
Erscheinung treten. 
Sie finden ihre E r
klarung darin, daB 
dcrWindstrom durch 
dic senkrecht. zur 
inneren Diisenwand 
gelagertenDuseh auf 
einer groBen Bad- 
oberflache in ge- 
wissem Sinne fest- 
gelialten wird und 
die geringste nutz- 
lose Ablenkung zum 
Badrande erleidet.

c) H in s jc h tlie h  
d e rB a d tie fe n  von 
450 und 530 mm. 
Aus der Zahlentafel 1 
sowie dem in Abb. 8 
dargestellten Schau- 
bilde ist zu ersehen, 
daB die geringste 
Windmenge und dic 
kiirzeste Blasezeit je 
t  Einsatz bei unterer 

Windzufuhruiig, 
senkrecht zur inne
ren Diisenwand ste- 
lieuden Diisen und 

i-u— - —U- - ; .. .. §; 450mm Badtiefe er-
■ ’ 'V  ' /  & reicht wurde. Da-

v  ...ii  gegen stellt sich der
Abbrand li filier ais 
bei 530 mm Badtiefe 
und gleicher Wind-
zufiihrung . sowie
Diisenlage.

Yergleicht man die Unterschiede aus den Yer- 
suchen Abb. I a und 450 111111 Badtiefe mit denen aus 
Abb. 1 a und 530 111111 Badtiefe, so sind die Unter-
schiede fiir die Windmenge bzw. Blasezeit je t. Ein
satz kaum nennenswert, und miiB demnach unter 
Beruckśichtigung des Abbrandes das Ergebnis aus 
Abb. 1 a und 530 111111 Badtiefe fiir die Praxis ais 
das giinstigste betrachtet werden. Bemerkenswert 
ist auch, daB sieli bei allen Yersuchcn die grijBcro

Yersuchsgruppe

5} Anzohł der ofenen oder geseftiossenen 
/freise g ib f on, zu yre/efter fliisenernord- 
nung d ie óetręfende U nie g efro rf.

* -seittiche Mndzufuhnuny 

o " unłere

a  - Badfię/e 530mm, ohne Zeichen ffóm m

0 20 ¥0
Abbrand f.d . b Einsatz

Abbildung 8.
EinfluB von Windzufiihrung und Diisenlage auf Windverbrauoh und Abbrand, 

bezogen auf die t  Einsatz.



31. Juli 1919. Awi der Prazis d/.r Kleinbessemcrci. Stahl und Eisen. S05

Badtiefe von 530 nim ais dic wirtschaftlich giinstigere 
gegenuber der Badtiefe yon 450 mm bei sonst gleichen 
Verhilltnissen erwies, was sich aus der besseren 
Ausnutzuug der zur Erwiirniung des Ivonverters 
benptigtcn Wanno erklaren laBt. Es ist ja auch in 
dieser Beziehung iu der Praxis bekannt, daB kleine 
Konwerter m it uuter 1000 kg Einsatz eine sehlechte 
AusnutzUng ihrer Eigenwarme aufweisen und zu 
kaiten Chargen mit hohem Abbrand neigen. Ob 
sich durch weitere YergroBerung der Badtiefe noch 
giinstigere Ergebnisse erzielen lassen, bleibt. ferneren 
eingehenden Versnchen in dieser Hinśieht yorbe- 
halten.

Es ist wichtig, aus all den Ergebnissen auch einen 
Yergleich zwischen angewandter und theoretisch 
ermittelter Windmeńge, auf die Tonne Einsatz be- 
zógen, zu zięlien. Ein solcher Yergleich hat den Vor- 
zug, iiber dic Wirtschaftlichkeit der beschricbenen 
Yerfahren ein klareres Urteil zu ermoglichen. Zu 
diesem Zweck ist der theoretische Luftbedarf bei
23 0 fiir eine Tonne Einsatz yon iihnlicher chemischer 
Zusammensetzung wie die der Yersuchscinsiitze wie 
folgt berechnet worden:

Der flussigc Einsatz enthalte im Afittel 3,5 % C, 
2,1 %  Si, 0,75%  Mn, 0 ,06%  ?  und 0,05%  S. 
Die Gehaltc an Kohlenstoff, Silizium und Mangan 
sind im erblasenen Stahl oline Desoxydation und 
Riickkohlung so gering, daB sie, mit dcnselben 
Prozentsiitzen auf den Einsatz verrechhet, in der 
Rechnurig vernachlassigt werden konnen.

Der Gesamtabbrand an Kohlenstoff, Silizium, 
Mangan und Eisen (Granalicn sind nicht eingerechnet) 
ist nachstehcnd m it 11 %  angenommen. Die OxJy- 
dationen der genańnten Elemente sind fiir folgende 
Vcrbindungen angenommen:

O zur Halftc zu CÓ» und CO 
Si volIstiindig „ SiO«
Mn „ ,, MnO
Fe ,, ,, Fe O

Es ist ferner angenommen, daB kein freier Sauer
stoff aus der Konvertermundung entweicht. Phosphor 
und Schwefel sind fiir die ÓJfydation, weil saures 
Yerfahren vorliegt, vernachliissigt

An Sauerstoff sind je t Einsatz erfordei lich:

C zu C O , .......................17,5 =  '46,07 kg

C „ C O  .......................17,5 p  =  23,34 „

Si „ S iO ,.......................21.0 — =  24,—
28

Mn „ MnO . . . . . . .  7,5 ^  =  21,81 „5o
„ 10ie  „ FeO . , . . . . . 40,5 =  13,30 „50

S a u e rs to ff .....................
Begleitorider Stiekstoff

=  129 kg
=  ~  427 „

Atmosphiirische Luft (15° u. 1 Atih) . 550 kg
Atmosphiirische Luft (15 0 u. 1 Atm) . 469 cbm
Luft bei 2 3 0 ..............................................  482 „

In der Zahlentafel 1 ist der theoretisch ermittelte 
Luftbedarf in Yergleich mit der tatsiichlich ver- 
brauchtcn Luftmeńge gezogen. Die Unterschiede, 
d. h. die Luftiibcrsehiisse sind stellenweise ganz er
heblich, jedoch fiir Abb. l a  mit 530 mm Badtiefe 
ais praktisch miiBig zu bezeichnen.

W ir tsc h a f tlic h e  B c tra c h tu n g . Wie erheblich 
die wjrtschaftlichen Yortcile, die man bei richtiger 
Anordnung von Windzufiihrung und D upnlagę er- 
zielcn kann, sind, zeigt folgendes Beispiel: Eine ihitt- 
lere StahlgieBerei mit einer Tagescrzeugung yon 20 t 
Stahl wiirde beim Arbeiten der Diiscn nach Abb. 5, 
seitlicher Windzufiihrung und 450 mm Badtiefe einen 
Abbrand ybri 15 % ,dagegen mit. Diisen nach Abb. 1 a, 
unterer Windzufiihrung und 530 mm Badtiefe nur 
einen solehen von 10,5 %  haben, somit 4 ,5%  oder 
je Tag 900 kg Eisen ersparen. Rechnet man mit 
einem Uiimatitpreis von 380,(t, einschlieBlich Fracht, 
so ergibt dies eine taglichc Ersparnis von 342 J L  

oder je Jalir bei 300 Arbeitstagcn eine solche von 
102 600 J L  Schon dieses Beispiel zcigt dem llittten- 
mann, wie sehr fiir ihn AnlaB vorlicgt, auch in der 
Kleinbessemerei betriebswissenschaftlich zu arbeiten, 
zumal unter den gegeuwartigen Zeit- und Arbeits- 
verhaltnissen, dievon jedem Betrieb gebieterisch das 
Hochstmati wirtschaftlichster Arbeit fordern.

Z usam m enfassung .

1. Durch Yersuche mit seitlicher und unterer 
Windzufiihrung zu den Diisenkasten wurde fest- 
gestellt, daB die untere Windzufiihrung erhebliche 
wirtschaftliche Vorteile in bezug auf Windverbrauch, 
Blasezcit und Abbrand bietet.

2. Aus den gleichzeitig mit verschiedenartigen 
Diisenanordnungcn vorgenommenen Versuchen ergab 
sich ferner, daB von den untersuchten fiinf Diisen- 
lagen diejemge die wirtschaftlich vorteilhafteste 
war, bei welcher die Diisen iu senkrecht zu der inneren 
Wand steheuden Ebenen angeordnet waren.

3. Yon den bei den Yersuchen zur Anwendung 
gckommcnen Badtiefen voil 450 und 530 mm erwies 
sich die griiBere ais die giinstigere.

4. Ferner ergab sich bei allen Versuchcn, daB 
Windverbrauch bzw. Blasezeit und Abbrand in derart 
von einander abhangigen Bezielaingen stehen, daB 
mit einem hohen Windverbrauch bzw. einer langen 
Blasezeit auch ein grofier Abbrand yerkniipft ist 
und umgekehrt.
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Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller.

Bericht an die Hauptversammlung am 11. Juli 1919.
(SchluG von Soite 837.)

Steuerfragen.

A. S te l lu n g n a h m e  zu S te u e r p la n e n  
unii -o n t.w iirfen  d e r  R e g ie ru n g .

I. Reichssteuergęsetz entwiirfe.

j \  uch in finanz- und steuerpolitischer Beziehung 
^  zeitigte der in das Gesahaftsjahr fallende 
Abschlufi des Krieges Steuerplane von nocii nicht da- 
gewesener A rt und Sehwere. W oiltedocli die durch 
die Revolution zur H errschaft geiaiigte vorlaufige 
Regierung der Yolksbeauftragten ein Kriegsabgabe- 
gesetz fiir das Jah r 1919, und ein Vormógens- 
zuwaclissteuergesetz fiir den in der Zeit vom 
1. Jan. 1914 bis 31. Dez. 1918 erworbeneri Ver- 

mogensżuwaęhs der Einzelpersonen unter volliger 
W egsteuerung der groCeren in dieser Zeit er- 
worbenen Verm6gen auf dem Woge der Verordnung 
mit Geset.zeskraft erlassen. So sebr sieli solcii iiber- 
stiirzte Erledigung,verbot. und auch von uns geeig- 
neten Orts bekftropft wurde, batten numnelir die 
betreffenden Entwilrfe liingst. wenigstens durcli die 
gesetzgebenden Korperschaften fertiggestclit sein 
konnen. Denn stebt einmal die Notwendigkeit 
der durcli die Entwiirfe geplanten Besteuerung 
von Yennogen und Einkominen grundsatziicb fest, 
so ersoheint jedes unnotige W arten  vom Stand
punkt, unsej'er Industrie jedenfalls ais durciiaus 
unerwiinscht. Alle zweifelbaften, gerade im Kriege 
erworbenen, zum Teil recht erheblichen, aber 
weriiger in die Erscheinung tretenden Yermogen 
liaben sich zweifellos bereits bei dem unbegriin- 
deten Zogern der verantwortlichen Stellen den 
beabsichtigten steueriichen Zugriffen entzogen. 
da seibstredend die mannigfaclien gegen die Kapital- 
abwanderung ins Ausland unteriiommenen Ver- 
suche, wie aus den wenn auch ubertriebenen 
Nachriciiten des neutralen Auslands hervorgelit, 
auch nicht im entferntesten ihren Zweck erfilllt 
liaben. So erfolgte aucli die immer wieder ge- 
scliehene Hinausschiebung der Aufstellung der 
Vermogensverzeichnisse durchaus nicht in unserem 
Sinne. •

W ir haben daher auch bei der durch das 
Kriegsende gescliaffcnen W irtsoliaftslage den 
beiden Gesetzen selbst grundsatzlicli nicht wider- 
sprochen, sondern in stiindigem Einvernelimen 
mit dem Im iustrierąt nur eine ertragliche Aus- 
gestaltung der Bestimmungen beider Gesetze zu 
erreichen versucht. Wenigstens ist das auch die 
Stellungnahmc der gleich im Anfang dieses Jalires 
zum Zwecke dor BeschluCfassung iiber die beiden 
Entwiirfe zusammengerufenen, gemeinschaftlićh

mit dem Verein zur W ahrung der gemeinsamen 
wirtscliaftliclien Interessen und dem Bergbauverein 
gebildeten Steuerkommission gewesen, die, von 
Einzelheiten abgesehen, in der llauptsache nur 
geringere Stcuersatze und eine ausgiebigere An- 
rechnung der anderen, Einkominen und Vermdgen 
belast.enden Abgaben an mafigebender Stelle be- 
antragt hat. Mangel der derzeitigen vorlaufigen 
Entwiirfe sind von der Geschaftsfuhrung nocli 
nachtraglich zur Spraciie gebracht worden, wic 
z. B. die in dem Gesetzentwurf uber die Ver- 
mogenszuwachsbesteuerung der Einzelpersonen 
nicht gewahrieistete Gegenuberstellung eines 
nacli gleichen Grundsatzen berechneten An- 
fangs- und Endvermogens, so daC unter Um
standen ein 'n ich t oder nicht in der Ilolie vor- 
handener Yermogenszuwachś besteuert wiirde, 
ferner der vermi(3te Abzug anderer Steuern vom 
Mehrgewinn und Vermogenszuwachs.

Die sonstigen der gesetzgebenden \'ersammlung 
vorgelegten Reiclissteuergesetzcntwiirfe, wie das 
erw eiterte Krbscltafts- und Erbanfall-, das Yer- 
gniigungs- sowie das Besitzwechselabgabeugesetz. 
treten naturgemaB fiir uns in ihrer Bedeutung 
zuriick. Eine Stellungnahme zu dem aiischcinend 
von der Regierung wieder fallen gelassenen Ent- 
wurf einer K apitalertragssteuer sowie zu der 
allerdings wicht.igsten, aber erst ais AbsĆhluB 
der gesamten Steuerreform gedacliten und dc-s- 
halb je tz t  noch nicht spruchreifen einmaligen 
Vermogensabgabe eriibrigte sich deslialb voriaufig 
nocli. Dasselbe gilt von der erst in der Presse 
erwahnten, ansclieinend auch von der Regierung 
noch nicht fertig  ausgearbeiteten, aber jedenfalls 
umfassend gedachten Reiclisabgabenordnung, die 
einheitlich das fornale Yerfahren der Veran- 
iagung zu ailen den vorstehend erwahnten und 
schon bestehenden materiellen Steuergesetzen 
zusammengefafit enthalten soli. Eine Bestimmung, 
die eigentlich, wenn iiberhaupt erforderiich, in 
diese Abgabenordnung hineingehort hatte , ist 
je tz t  allerdings im Gesetz zur Ęrganzung des 
Gesetzes gegen die Steuerflucht bereits vorweg 
genommen, namlieb der g 4, der den Reichs- 
minister der Finanzen ermaclitigt, Banken aller 
A rt und Sparkassen zur Anzeige bei ilmen seit 
dem 1. Aug. 1914 bestehender Guthaben und 
hinterlegter W erte iiberhaupt zu veranlassen. 
Yon dieser Ermachtigung hat der Reichsfinanz- 
m inister vorlaufig allerdings nur fiir die be- 
setzten oder gefahrdeten Gebiete, und zwar nur 
hinsichtlich der Guthaben und W erte, die seit dem
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l .  Okt. 1918 daselbst. hinterlegt sind, Gebrauch 
geinacht. Unter Aufreehtorhaltung der grund- 
satzlichen Bedenken, die u. E. vor wie nacli 
gegen eine derartige yolkswirtschaftlich unter 
Umstitnden schwerste Gcfahren bringen de Mafi- 
nahme bestehen, sei von einein endgiiltigen Urteil 
der je tz t getroffenen Regelung mit Rueksiclit 
auf die tats&chlich nicht zu bestreitende Kapital- 
abwarideruńg ins Auslaiid abgeselien, da anseliei- 
nend selbst dio unmittelbarbetroffenen Bankkreise 
im gegenwartigen Zeitpunkt die Notwendigkeit 
einer derartigen aufierordentlichen JlaCnalime nicht 
vollig von der Hand weisen zu wollen seheinen. 
Es mag auch in der Natur einer solehen Siche- 
rungsmaBnahme liegen, wenn sie iiberhaupt ihren 
Zweck orfiillen soli, daB sie iiberraschend kommen 
muBte und deshalb wegen der A rt ihrer Ein- 
bringung und Erledigung eine Stellungnalime 
der beteiligten Kreise von vornherein ausschlofi, 
so dali auch wir nur in der Lage waren, uns 
mit dem fertigen Gesetz und der darauf be- 
griindeten Erinachtigung des Rciehsfinanzministers 
'vorlaufig allerdings, wie gesagt, nur fiir gewisse 
Gebiete abfinden z u mussen.

In  das Berichtsjalir fallt auch die Neuordnung 
der Umsatzbesteuerung nacli dem am 1. Aug. 1918 
bereits in K raftgetreteńen Umsatzsteuergesetz, das 
die bekannte Erhohung des friiiieren Umsatzstem- 
pels von 1 v. T. auf eine Umsatzsteuer von je tz t 5 
v. T., brachte, unter gleichzeitiger Ausdehnung der 
Besteuerung der Lieferungen auf gewerliliclie Lei- 
stungon jeder A rt alier selbstiindig Handel- und 
Gewerbetreibenden, wodureb. sieli das Steuer- 
aufkommen der Umsatzsteuer auf 1,2 Hiiliarden 
nach den Yoranschlagen der Regierung erh6ht.e, 
die Umsatzsteuer also zur ertragreichsten Steuer 
wurde, die iiberhaupt jemals in Reich oder Staat 
bei uns erhoben worden ist. Yon der noch zu 
erwahnenden, gerade in (Jmsatzsteuerfragen viel- 
fach begutachtenden Tatigkeit abgesehen, hat 
uns die Ausgestaltung des § 7 des Gesetzes nicht. 
unerhebiiche Arbeiten verursacht, d. h. der Be- 
stimmung, wonach die zwischen yerschieden- 
artigen Betrieben des gleichen Unternehmens 
stattfindenden, also gewissermafien fingierten 
Umsatze durch eine besondere Umsatzbesteuerung 
get.roffen werden sollen, dereń niiliere Voraus- 
setzungen der StaatcnaiisschuB nach Anhorung 
der offentlich-rechtlichen Berufsvertretungen be- 
stimmen sollte. Tn anbetracht der schwierigeii, 
nur auf Grund eingehender Kenntnis der gesamten 
Betriebsvorgange der Industrie zu* behandelnden 
Fragen liat auch die Gruppe ais die berufene 
Yertret.ung des bedeutendsten Eisenindustriebezirks 
in Gemeinschaft niit. dem Bergbauyerein. den 
Handelskammern des Bezirks, und, soweit tech- 
nisclie Fragen in Betracht. kommen, unter giitigcr 
Mitwirkung des Vereins Deutscher Eisenhiitten- 
leute, nach eingehender Besprechung der ganzen 
Fragen in der SteuerKonindssion und in der

Erkenntnis, dafi ailein der Eisenindustrie auf 
Grund dieser Bestimmung eine steuerliche Mohr- 
leistung von niehreren 100 Millionen obliegen 
wiirde, ihre entsprechenden Anlrage rechtzeitig 
dem Reichsfinanzministerium vorgelegt. Aus der 
eingelienden Bearbeitung der innerbetriebljchen 
Umsatzbesteuerung der Eisenerzeugung von Kobie 
und Erz bis zum Fertigerzeugnis in der von 
uns hieriiber dem Finanzministerium vorgelegteu 
Eingabe ersahen wir die auBcrordent.lichc Schwie- 
rigkeit, bestiminte, fiir die Besteuerung praktisch 
brauchbare Mcrkmale oder Erzeugungsvorgftnge 
zu finden So hatte uns denn auch das.Reichs- 
finanzministeriuin auf Grund der zwischenzeit- 
licli stattgefundenen miiudliehen Besprechung 
noch ergiinzende formuiierte Yórsclilage inson- 
derlieit. dariiber aufgegeben, wo die ferneren Um- 
satzsteuerstufen in der eisenindustrielien E r 
zeugung der geinischten Betriebe, und zwar nach 
der oder auBer der auf alle Falle. in Aussicht. 
genommenen erstmaligen Umsatzsteuer beim Roh- 
st.off, zweckmaBig liegen sollten. Die entsprechen- 
den Vorschlage mit zwei Steuerstufeu innerhalb 
der geinischten Betriebe von Kobie und Erz bis zum 
Fertigerzeugnis sind seinerzeit eingeieichł. Ihre 
Ergitnzung oder Bericiitigung ist bisiier nicht ver- 
langt; offenbar hat, was uns nicht bekannt, ist, 
der bis zum Friedensschlufi auch niclit' annahernd 
zu iiberseliende bteuerbedarf oder die nach P re s ||-  
notizen geplante voilstandige Aenderung der Uin- 
satzsteuer die Besteuerung der Umsiitze innerhalb 
gemisciiter Unternelimungen der Regierung ais lin- 
tunlićh und yolligunmoglieh ersciieinen laśsen. Vor- 
laufig findet also eine Besteuerung innerhalb ge- 
mischter Unternelimungen noch nicht sta tt. Im 
iibrigen sollte diese A rt der Umsatzsteuer auch 
nacii dem W ortlaut des Gesetzes erst mit dem 
Beginn des auf den FriedensschluB mit den 
europaischen Grofimachten folgenden .lahres in 
K raft treten.

ii. Sfcaats- und Gemeiudesteuerpiiinfc.

Yon den preuBischen Steuerplanen ist eigent- 
lich nur die von langer Hand vorbereitete, aber 
immer noch nicht zu festerer Gestalt gekommene 
Reform der Einkommenbesteuerung behandeit 
worden. Es handelt sich dabei hauptsachlich. 
wie seinerzeit schon in der Steuerkommission er- 
ortert, um eine etwaige Ersetzung der dreijahrigen 
Durchschnittsberechnung der steuerpfiiclitigen Ein- 
kommen fiir Handel und Gewerbe durch eine Ver- 
anlagung nacli dem mutmaBliclien laufenden Jahres- 
ergebnis unter spaterer jedesmaliger Bericiitigung 
nacii den etwa abweichenden Zahlen des dann 
abgelaufenen .lahres", ferner um die je tz t  durch 
den $ 8 des Gesetzes ganz unzureichend geregelte 
Abzugsfaliigkeit bereits im Geschaftsjalir gezahiter 
Steuern, dann um eine anderweitige Regelung der 
Abschrejbungen mit Rueksiclit auf diespatere Ueber- 
fiihrung in die Friedenswirtschaft, sowie schliefi-
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lich die Ersetzung des in gewissem Umfange 
bestehenden Verwaltungsverfahrens dureh ein ge- 
regeltes, dem  Steuerpflichtigen grofiere Sicherheit 
gewilhrendes Y erw altungsstre ityerfah ren . Von 
einer Stellungnalune zum Gesetzentwurf betreffend 
die Ermachtigung der Gemeinden zu einer Hcran- 
ziehung der Steuerpflichtigen mit ungleichen Zu- 
schlagen zu den staatlichen Einkommensteuer- 
s i-i t, zen, und zwar naci) dem Hochstmafi der St.ni- 
gerung nach den Zuschlagen in, GcmilBheit des 
(iesetzes von 1916, haben wir abgesehen; denn 
tatsachlich laBt sich gegen die in ma(Jvollen Gren- 
zen gescliehene Freilassung und Sclionung der 
kleinen Einkommen der Einzelpersonen und die 
dementsprechende Jlchrbelastung der Einkoininen 
von 6500 J t  an aufwitrts kaum etwas einwenden. 
W ieder Averdeń allerdings dureh diese Mehrbe- 
steuerung, und zwar wegen der Bezugnahme auf 
die staatlichen Steuerzuschlilge des .lahres 1916, 
die juristischen Personen, also die Aktiengesell- 
schaften, mehr ais dic Einzelpersonen getroffen. 
Das erseheint nicht richtig, besonders mit Riick- 
siclit auf die aus finanzpolitischen, yielleicht auch 
sozialen Griinden in Zukunft aller Voraussicht 
nach uiivermeidliebe Bęteiligung von Klein- 
kapii.alisten an Aktien-Gesellschaften an Stelle der 
je tz t Yielleicht noch yorwiegenden Beteiligung 
groBerer Aktionilre, so daB die steuerliche Vor- 
aus- oder Mehrbelastung der Gesellschaften immer 
weniger berechtigt. erseheint.

B. S t e u e r b e r a t u n g .

Bei einer schon je tz t bis fast an dic Grenze 
der Leistungsfiihigkeit gehenden steuerlichen Be- 
lastung, bei den fort.gesetzt neu ergehenden Steuer- 
gesetzen und bei dem auf Steuereinschatzung und 
Yeranlagung naturgemilC tiefgehenden Einflufi des 
Kriegsendes hat auch die Steuerberatung der Mit
glieder im Berichtsjahr fortgesetzt zugenommen. 
Wieder haben die sog. Umstellungskonten fiir die 
nahe geruckte und uberrasciiend veriindertc Frie- 
denswirtschaft AnlaB zu mancherlei Zweifeln ge- 
geben, ohne daB das auch in derP rax is der Gerichte 
noch immer zu keiner endgiiltigen Entscheidung 
gebrachte Problem eine befriedigende Losung ge- 
funden hiitte. Die Pflichtigen haben aber ver- 
sucht, unter llervorhebung der seitens der Steuer- 
behordęn leidęr oft verkannten tatsilchlich ein- 
getretenen Minderbewertujig ein entsprechendes 
W ertberichtigungskonto in ihre Bilanzen einzu- 
st.ellen. Dabei entstand dann allerdings die weitere 
Bchwicrigkeit, daB diese ilinderbewertung je  nach 
Lage der einzelnen zur Begutachtung gekommenen 
Fillle nicht immer in zweifelsfrei zuliissiger Weise 
an bestimmten einzelnen Vermogensstiicken dar- 
getan werden konnte, sondern \ielfach nur das 
Gesamtunternehmen betraf. So bedurfte denn die 
weitere, auch heute noch von den Gerichten ver- 
schieden beantwortete Frage der Entscheidung.

ob eine }Iinderbe\vertung des G e s a m tu n te r -  
nehmens uberhaupt steuerlicli zuliissig sei.

Erheblich und durchaus berechtigt erschienen 
die yielfąch wegen besonderer Verbiiltnisse im 
Kilege erforderlich gewordenen, wenn auch iiber 
die iiblichen Friedeussiitze hinausgehenden Ab- 
schreibungen, begriindet z. B. dureh die erhohte 
Inatispruchnahme, die alsbaldige AuBerbetrieb- 
setzung bei aufhorendem Kriegsbedarf. Aber auch 
sonstige Abziige yerscbiedęnster A rt yon dem zu 
yersteuernden Einkommen, dem der Kriegsabgabe 
unterliegenden Mehrgewinn und dcm gewerbe- 
steuerlichen E rtrage  wurden yon den Steuer- 
behorden beanstandet.. Die Verwendung zu Wohl- 
fahrtszwecken z. B. muBte jedenfalls bei der 
Einkoimnensteuer, ais ohne weiteres abzugs- 
filhig erklilrt werden, wahrend wiederum der 
Bundesrat (StaatenaussehuB) bestimmen mufi, 
oh und inwieweit die zu ausschlieBlich gemein- 
niitzigeu Zwecken allgemeiner A rt (also nicht nur 
fur den eigenen Betrieb) bestimmten Bctritge 

' auf dem Gebiete der Kriegswohlfahrt vou der 
K r i e g s a b g a b e  fiir das .fahr 1918 befreit sind.

Das Gehalt eines selbst dureh allgemeine 
Bestimmung im Gesellschaftsvertrage bestellten 
Geschilftsfuhrers einer G. m. b. H. kann abzugs- 
fiihiger Werbungsposten sein, wie es je tz t  • iń 
Beseitigung friiherer Zweifel das Kriegsabgaben- 
gesetz fiir 1918 selbst fiir mogiieh erklilrt.

Die wichtigsten und in zahlreichen Fiillen zur 
Begutachtung yorgelegten Abziige von steuer- 
pflichtigem Einkommen betrafen aber die im 
Geschilftsjahr bzw. die in den der Durchschnitts- 
berechnung zugrunde liegenden Geschilftsjahren 
gezahlten Kriegsstęuern, Abziige, dereń Zuliissig- 
keit bei Einzelpersonen ohne weiteres yerneint, 

‘bei den Gesellschaften m. b. H. noch'im m er im 
Zweifel gelassen werden mussen, da die nach 
S trutz und Mrozek den Gesellschaften in. b. II. 
gunstigere Entscheidung, noch immer in keinem 
Falle ergaugen ist. Aber auch bei den Aktien- 
Gesellschaften ist der Abzug der selbst im Steuer- 
jah r gezahlten Kriegssteuer tro tz  § 15 des Ein- 
kommensteuergesetzes von den Steuerbehorden 
nicht immer zugelassen worden. W ar die Kriegs
steuer allerdings aus den laufenden Jahresiiber- 
schussen von Aktien-Gesellschaften bezahlt, so 
konnte ihr Abzug bzw. ihre Nichtzurechnung 
zum steuerlichen Einkommen gar nicht zwreifelhaft 
sein. Erfolgte jedoch die Zahlung der Kriegs
steuer aus dem fur sie gebildeten, wenn auch 
bereits im Yorjahr ais steuerjiflichtige Reserve- 
bildung besteuerten Reservefonds, so haben jeden
falls die Steuerbehorden teilweise die aus fonnalen 
Griinden nicht ohne weiteres von der Iland zu 
weisende Auffassung vertreten, daB in diesem Falle 
die die JahresUberschiisse gar nicht schmillernde 
Kriegssteuer auch vom steuerpflichtigen Einkom
men der Akt.ien-Gesellschaft nicht abgezogen 
werden diirfte. Die Stellungnahme dieser Steuer-
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behordęn scheint indessen zugunsten einer prak- 
tisclieren Auffassung aufgegeben zu seiti.

Zum Kriegssteuergesetz von 1916 kam nocli 
zur Begutaehtung die in Einzelfallen streitig ge- 
wordene Zugrundelegting eines Mindestgewinns 
von 6 nicht vom investierten Gesamt-, son- 
dern nur vom eigentlichen Grund- oder Stamm- 
kapital, ferner die Abzugsfilhigkeit des bei einer 
Tochtergesellsehaft entstandenen Mehrgewinns 
unter den iin ubrigen gegebenen Voraussetzungen 
des Kriegssteuergesetzes auch dann, wenn die 
Tochtergesellsehaft diesen Mehrgewinn aus irgend- 
einem Grunde selbst gar nicht versteuert.

Auch das Umsatzsteuergesetz von 1918 hat 
AnląG zu manclierlei Zweifelsfragen bei unseren 
Mitgliedern gegeben, von denen ja  die bekannteste 
durch das erste Gutachten des Eeichsfinanzhofes 
geklart worden ist, namlieh die, ob bei Lieferung 
vor dem 1. August 1918 und Zahlung nach diesem 
Zeit[mnkt eine Umsatzbesteuerung nach dem alten 
oder dem neuen Gesetz oder schlieBlich iiber- 
haupt. nicht stattfinden kann. Der Reiehsfinanz- 
hof hat. bekanntlich das neue Umsatzsteuergesetz 
in derartigen Fiillen fiir anwendbar erkliirt. 
Unsererseits ist die nachtraglieh zugelassene In- 
rechnungst.ellung der Umsatzstęuer nur unter dem 
Vorbehalt, dafi etwa erlassene llochstpreise nicht 
iiberschritten werden, auf wiederholte Anfragen 
fiir zuliissig erkliirt worden, eine Ansicht, die 
nach Beseitigung der hieruber lungere Zeit be- 
standenen Zweifel je tz t ais bedenkenfrei angeselien 
werden kann. Der Abzug der Umsatzstcuer wie 
aućh des friihoren Umsatzstempels von der Kohlen- 
steuer hat, wenn auch gewisse Zweifel in dieser 
Hinsicht bestehen und ein derartiger Fali nocli der 
endgiltigen Entscheidung harrt, vorliiufig ais zu- 
lilssig bezeiclinet werden miissen.

Die Besteuerung der Tantiemen m it  8 ^  
bzw. seit 1. August 1918 mit 20 %  richtet. sich 
nicht, wie bisher einhellig angenommen, nach der 
Zeit, f ii r  die die Tantieme, sondern z u der sie 
bezahlt wird. Nachdem der Reichsfinanzhof in 
der Weise „das Ge\vahrtwerden“ der Tantiemo 
ausgelegt, hat, muBt.e eine hierdurch besonders 
betroffene Mitgliedsfirma entsprechend bescliieden 
werden.

Rechtsfragen.

A. I t e c h t s b e r a t u n g .

Die sdion vor dem Kriegsende iinmer schwie- 
riger werdende Lage des Beichs, vollends aber 
der Zusammenbruch im November 1918 und die 
mit ilirn erfolgende Neuordnung der Dinge brachte 
im Berichtsjahr ein F iu t von Gesetzen und Yer- 
ordnungen, die den festen Boden deutseher W irt- 
schafts- und Rechtsentwicklung in nocli nicht da- 
gewesener W eise erschiitterte und dio mit An
spannung aller ihrer Kr&fte auf den Heeresbe- 
darf eingestellte Eisenindustrie des Bezirks tief- 
gehend beeinfluBte. So wurde unsere Industrie
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in immer reranderte  W irtschaftslagen gebracht, 
aber auch vor neue und schwierige Rechtsfragen 
gestellt. Unter den Umstilnden gewann auch die 
Kechtsberatung der Jlitglieder eine erhohte Be- 
deutung.

I. Auf sozialem Gebiet.

Die Masse der Gesetz u und Verordnungen 
auf dem Gebiete der sozialen Gesetzgebung vcr- 
langte allerdings kein Hineinleben in neue Reehts- 
begriffe, wohl aber eine Stellungnahme zu immer 
neuen Gesetzen und Verordnungen. Mochten die 
Walilen zu den Angestellten- und Arbęiteraus- 
schiissen, die von diesen Aussćhussen ei'bobenen 
Forderungeu, ilire Betiitigung aucli auf ihnen 
noch nicht eingefaumten Gebieten in Frage stehen, 
alles dies gab jedenfalls der Geschilftsstello Ge- 
legenheit, sich mit der grundlegenden Verord- 
nnng iiber die Angestelltenausschiisse, Tarifver- 
tritge usw. voin 23. Dezember 1918 zu befassen. 
Die Wiedereinstellung und die zeitweilige Un- 
kundi)arkeit der Kriegsteilnelimer nach den Ver- 
ordnungen vom 4. und 24. Januar, die Beschilfti- 
gung von Schwerbeschadigten und andere Dinge 
dieser A rt haben ferner den Gegenstand der 
uns zur Begutaehtung vorgelegten Fillle ge- 
bildet. Ilire Bebandlung berulit nicht au£ festen, 
durch lilngere Rechtsiibung geklarten, auf eine 
G edchtlpraxis sieli stutzenden Grundsiitzen. Da- 
gegen konnten aber Fillle aus dem nicht erst neu 
entstandenen Arbeitsrecht ilire bedenkenfreie Er- 
ledigung finden.

II. Im Handelsvertragsrecht.

Die im Berichtsjahr beginnende Abwicklung 
der Kriegswirtschaft. durch die Verhaltnisse des 
Friedens rief Schwierigkeiten mannigfachster A rt 
liervor. Soweit mit feindlichen Auslilndern ge- 
schlossene V ertrage in B etracht kamen, wurde 
ihre nach der Verordnung von 1910 allerdings 
zulassige, aber sehr kostspielige Auflosung er- 
ortert. Auf Erfiillung amlerer Yertrilge wurde 
und konnte un ter Uinstanden gedrangt werden 
tro tz  der nicht zweifelsfreien und von Fali zu 
Fali yerschiedenen Stellungnahme der Gerichte 
in derartigen Sachen. Eine andere A rt der Be- 
handlung w ar allerdings geboten, soweit es sich 
um die Belieferung mit elektrischem Strom, Gas 
und Leitungswasser auf Grund langfristiger Ver- 
trage handelte, nachdem die Yerordnung voin 
1. Februar 1919 und das durch sie yorgesehene 
schiedsrichterliche Yerfahren hier in bestehende 
Y ertrage eingriffen, womit wir uns von Fali zu 
Fali reclit eingebend zu beschaftigen hatten und 
auch nocli beschaftigen. Aucli die im Kriege 
nicht seltenen llochstpreisfestsetzungen haben Ver- 
anlassung zu Zweifeln gegeben, mochte es sich 
darum liandeln, ob im gegebenen Fali uberhaupt 
eigentlich amtlich festgesetzte Hochstpreise vor- 
lagen, oder in andern Fallen ihre rtiekwirkende,
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allerdings stets verneinte W irkung in bestehende 
Y ertrage in Frage kam. SchlieBlich gaben die 
iiber die Berechtigung oder Yerpflichtung, mit 
Kriegsanleihe zu zahlen, erlassenen Rekannt- 
machungen Anlafi zu Zweifeln.

III . In sonstigen Becliten.

Die Schadenersatzpflicht der wildsozialisierten 
Betriebe gegen den solche Zustttnde nicht sofort 
beseitigenden Staat,, wie es in Braunschweig der 
Fali war, zogen wir in den Kreis unserer Be- 
trachtungen, obwolil unser Bezirlc von solelien 
Zust.ilnden rorlaufig noch verschon(, blieb. In 
andern Fallen konnten auch wir gegeniiber den 
noch iinmer den Versiclierten ungiinstigen Bestiin- 
mungen des seinerzeit allerdings zu ihrem Schutze 
erlassenen Versicherungsvertrags-Gesetzes nicht. 
helfen. (Ausschlufi der Riickzahibarkcit der Pril- 
mie fiir einen Teil einer Versicherungsperiode bei 
Yerfall des versichert.cn Tnteresses, Ilinausschie- 
ltung der Falligkeit der Versicherungssumine 
lange nach E in tritt des Yersicherungsfalles in 
Trans^6ftversicherUiVg8verti’itgen u. s. w.). Nacli- 
traglieh kaum zu beseitigende Nachteile, die 
nur durch Ablebnung solcher Yertrage von 
yornherein zu vermeiden oder zu yerringern 
gewesen waron, zeigten sich bei der Ausfuhrung 
einer eigentlich nur einseitige Reclite fiir sich 
selbst, dagegen nur Pflichten fiir den AnschluB- 
inhaber enthaltenden sogenannten Yerkehrsyer- 
ordnung einer Priyatanschlusse vermittelnden Ge- 
sellschaft,. Schwierigkeiten bei der Yerfolgung 
ihrer Anspruehc gegen die Eisenbahn hatte ein 
dieserhalb an uns herangotretenes Syndikat,, dem. 
gestiitzt auf die ihm nicht ungiinstigen Bestim- 
inungen der Eisenbahnverkehrsórdnuiig, geholfen 
werden konut.e. Die ferner gelegent.lich einer 
Umfragc bei der Yeranderung der Priyatanschlufi- 
bedingungen zu unserer Kenntnis gekommenęn 
Rechtsstreitigkeiten der AnschluBinhaber mit der 
Eisenbahn konnen hier unerortert, bleiben, da sie 
im Zusammenhang mit den Yerkehrsfragen ihre 
Erledigung finden.

TV. Auf den durch besondere Yerordnungen im
Berichtśjahre gcregelt.en Rechtsgebieten.

Die auch nach Abschlufi des Waffenstillstamls- 
vertrages in wirtscliafts- und reclitspolitischer 
Beziehung weiter bestehenden Kriegsyerhaltnisse 
bracliten im iibrigen eine Menge in das P rivat- 
rechtsleben eingreifender Mafinahmen, die aber, 
soweit Schwierigkeiten bei ihrer Durchfiihrung 
entstanden, eine nicht lediglich auf die Fest- 
stellung des lłeclitsstandpunktes beschrankte 
Erledigung fand en. Sie wurden vielmehr in 
unmittelbarem Yerkehr mit den beteiligten Be- 
liorden behandelt. So geschah es mit den von 
der Sektion E der Kriegsrohstoffabtei 1 ung ver- 
langten, sehr eingehenden laufenden Auskiinften 
auf Grund der Yerordaung vom 12. Juli 1917

iiber die Kohst.offversorgung der ITocliofen, die 
Stalilwerkserzeugiing usw., die • eine ganz unge- 
heure Belastung der Industrie bedeutet. Iiatten, 
aber an sich auf Grund der eben erwalinten Ver- 
ordnung erzwungen werden konnten. Bei den 
der Entschadigungskoinmission, Abteiłung Glau- 
bigerscliutz, zu bewirkenden Mitteilungen haben 
wir, soweit erforderlich, mitgewirkt. In eigene 
Bearbeitung nalnnen wir allerdings die Forde- 
rungen gegen osterreichisch-ungarischo Staatsan- 
gehOrige oder veranlaBten wenigstens die Ueber- 
mittlung dieser Forderungen an den osterrcichisch- 
ungarischen W irtschaftsverband, der sich zu ihrer 
Einziehung mit allerdings bis je tz t noch ausge- 
bliebenen Ergebnissen erbot. Endlich boten die 
W umbayertrfigę, besonders die einseitigen fur den 
Kriegssciilufi gemachten Yorbehalte des Wumba 
vielfache Unzufriedenheit, die aber durch die 
die ganze M aterie gewissermaBen abschliefieml 
regelnde Yerordnung des Demobilmachungsamts 
vom 21. Noyember 1918 eine wenn auch vom 
reclitlichen Standpunkt aus keineswegs bedenken- 
freie Erledigung gefunden haben.

B. B e g u ta c h tu n g  von  G e s e tz e n tw i i r f e n .
Den seit langer Zeit geplanten Gesetzentwurf 

wegen Yerlangerung der patentrechtlichen Schut.z- 
rechte um die Kriegszeit haben wir wiederliolt. 
zum Gegenstande einer E rorterung gemacht. Es 
scliien, ais ob die Pegieriing sieli selbst davón 
iiberzeugtc, dafi die von ihr im Interesse der 
Erfinder beabsichtigte Besserstellung nicht ohne 
Eingriffe in bestehende Reclite zu bewirken war. 
In dieser Auffassung bestarlct.cn uns Pressenotizen. 
die von einer Abstandnahme der Regierung yon 
dem geplanten Entwurfe bereits zu berichten 
wuBten. Nach neueren Pressenotizen scheint. je 
doch eine entsprechende Yorlage bei den geset.z- 
gebenden Korperschaften erfolgen zu sollen,

Aus der sonstigen Tiitigkeit der Geschafts- 
fiilirung heben wir noch folgendes heryor:

Kleiderversorgung.
Zu Beginu des abgelaufenen Geschaftsjahres 

hatte sich die Re i c h sb e k 1 e i d u 11 gs s te 11 c wegen der 
Yersorgung der inlandisclien BevoIkcrung mit 
Kleidern an die ińdustriellen Yerbande gewandt 
mit der B itte, die Yersorgung der bei den Mit- 
giiedern beschaftigten Arbeiter mit Kleidern zu 
iibernelimen. Nach eingehenden Beratungen mit 
sachverstandigen Kreisen entschlossen wir uns, 
voii diesem Angebot. der Reichsbekleidungsstelle 
Gebraucb zu inachen. D ieBestdlungen der W erke 
liefęn in l»efriedigender Weise ein, so dafi wir die 
uns von der Reichsbekleidungsstelle zur Verfii- 
gung. gestellten rund 00 000 Anziige ubernehinen 
konnten.

Leider haben aber die Lieferungen an die 
W erke nicht in befriedigender \Yeise erfolgen 
konnen. Einmal waren daran schuld die mangeln- 
den Arbeitskraft.ebei den Verarbeitimgsgeschaft.cn,
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ferner die schlechte Yeirkehrslągę, besonders aber 
die inneren Verh!Utniśse der Geschiiftsabteilung 
der Reichsbekleidungsstelle (Kriegswirtschafts 
A.-G.*), die nach Zeitungsberichten schliefilic.il 
aucli zu der Umwandlung dieser Stelle in die 
Reichstextil A.-G. gefulirt haben. Die uns zu- 
nilehst, zur Yerfuęung gestellten Probeanziige, die 
von ungefii.hr 250 Arbeiterausschiissen besichtigt 
worden waren, fanden ungeteilten Beifall. Lcidor 
aber erfolgte die Lieferung der Anziige nicht in 
entśprechender Weise. . Es haben daher ohne 
unser Yerschulden nianchmal gro Ce MeinungByer- 
schiedenheiten zwischen den Abnehinern und uns

zwecke verausgabt, insbesondere auch fiir die den 
Kriegsbeschftdigten zugute komincnde „Luden- 
dorffspende“, die man an gewissen Stellen in 
„Volksspende“ umzut.aufen fiir gesclunackvoil er- 
achtete! Die Gesamthohe dieser Zuwendungen 
ist von uns nicht besonders erinittelt. worden 
und deshalb in der nachfolgenden Aufstellung 
nicht enthalten.

An freiwilligen Unterstutzungen usw. fiir A r
beiter und Angestellte wurden allein von den 
W erken unserer Gruppe, soweit. sic sich an der 
Beantwort.ung der Rundfragen beteiligt haben, 
wtthrend der Kriegszeit geleist.et:

Jahr

Zahl der Werke, 
dic sich an der Freiwliligc

Unteratlltzungcen

M

Teueruriggzulagc

.#

Zahl der 
durchschnittliehen

Auf den Kopf des 
Umerstul/.unffH- 

cmpfangorH entfallen 
un freiwilligen 

Unterstutzungen
.«

Umfrage beteiligt 
haben

Unterstutzunga-
cmpfSneer

1914/15 50 17 517 (198,71 _ 41 457 423
1915/10 52 39 587 787.09 — 47 403 835
1910/17 53 , 50 371 853.34 54 407 210.92 51 400 980
1017/18 48 90 923 783.40 185 013  083.95 49 304 1 900

in sg e sa m t in 4 K rieg sjah ren 204 401 123.20 239 420  900,87 189 504 4 204

bestanden, die auch heute noch nicht' ganz ge- 
klftrt sind. T rotz dieser Vorkouiuinisse konnen wir 
der Verwaltungsabteilung der Reichsbekleidungs- 
stelle doch die Anerkennung nicht versagen, daB 
vor allen Dingen ilire leitendeh Personen bestrebt 
gewesen sind, alle MaBnahmen zu treffen. um 
die Arbeiterschaft mit brauchbaren Kleidungs- 
stiicken zu versorgen. W ir liaben im Laufe der 
Zeit inzwisohen ungefahr 50 000 vollstandige 
Anziige und aufierdem nocli ungefahr 20 000 ge- 
brauciite Militilrhosen den Arbeitern zur Ycr- 
fttgung stellen konnen.

Kriegsbeihilfen.

Die Erhebungen iiber Kriegsbeihilfen haben 
wir auch im Berichtsjahre fortgesctzt. Die Ge- 
sichtspunkte, nach denen die Umfrage bei den 
Mitgliedern erfolgt ist, sind dieselben wie in 
den yerflossenen Jahren geblieben; wir venveisen 
in dieser Beziehung auf den letztjiihrigen Ge- 
schiiftsbericht.

An den Erhebungen fur das yierte Kriegs- 
jalir, und z war fiir die Zeit yom 1. August 1917 
bis 31. Juli 1918, haben sich insgesamt 48 Mit
glieder unserer Gruppe beteiligt, die durchschnitt- 
licli 370490  Angestellte und A rbeiter beschiif- 
ligten. An freiwilligen Unterstutzungen sind 
96 923 783,46 J i  ausgezahlt worden, an Teue- 
rungszulagen 185013 683,95 ./(. Die Zahl der 
durchschnittliehen Unterstutzungsempfilnger be- 
lief sich auf 49 304, so dafi auf den Kopf dos 
Unterstiitzungsempfilngers rund 1966 J l  entfallen. 
Voń den W erken wurden auBer don hier erwahnten 
Betrślgen noch namhafte Sunnnen fiir das Rote 
Kreuz aufgewendet oder fiir sonstige W ohifahrts-

Die angefiihrten Zahlen legen beredtes Zeugnis 
dafiir ab, in welch auBerordentlichem MaBe sich 
die Eisenindustrie das W ohl ihrer A rbeiter hat 
angelegen sein lassen. W ie insbesondere der zu- 
nehmenden Teuerung Rechnung getragen worden 
ist, erhellt aus einem Yergleich der beiden letzten 
Jahre, in denen die freiwilligen Unterstutzungen 
mu fast 100 gestiegen sind, wtthrend die Teue- 
rungszulagen sogar oine Steigerung von 340 %  

aufwcisen. Dafi der Eisenindustrie diese her- 
vorragenden Leistungen zum Teil mit Undank 
gelohnt worden sind, wird sie nicht abhalten, 
auch ferner das W ohl ihrer M itarbeiter erst.es 
Ziel sein zu lassen.

Roheisen- und Flullstahlerzeugung wahrend des Krieges.

Zu den Tatsachen, die in besonders bohem 
MaBe Englands Neld und Mifigunśt hervorgerufen 
und es zum Kauipfe gegen das Deutsche Reich 
auf den Plan gerufen haben, geliort mit in erster 
Reihe die glanzende Entwicklung der deutschen 
schweren Eisenindustrie, die diese seit Be^inn 
der Bismarckschen Scbutzzollpolitik aufwies. Einige 
Zahlen mogen das noch einmal erlautern. An 
Eisenerzen foiderte Deutschland einscbl. Luxem- 
burg im Jahre 1913 35.941 0 0 0 1 =  22 ,4%  der 
W elterzeugung, England 16 254 0 0 0 1 =  10,1% , 
Frankreich 21 500 000 t =  13,4%  und die Yer. 
Staaten von Amerika 62 972 000 t =  39,2 % . In 
der Roheisenerzeugung stand Deutschland im Jahre 
1880 mit 2 729 000 t =  14.7 % der W elterzeugung 
weit hinter England, dem fiihrenden Roheisen- , 
erzeuger mit 7 876 0 0 0 1 =  42,5 % der Welt- 
erzeugung zuriick. Dię#Y fr. Staaten von Amerika 
stellten damals 3 897 000 t =  21 % und Frank-
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reicli 1 725 0 0 0 1 =  9 ,3%  der W elterzcugung her. 
Im Jalire 1913 hatte sieli das Bild wesentlich 
zu Deutschlands Gunsten auf Kosten Englands 
verschobeu. Jenes stellte mit 19 309 0 0 0 1 24%  
der W elterzcugung her, dieses mit 10 050 000 t 
nur noch 1 3 ,3 % . Die Erzeugung der Ver.
Staaten betrug 1913 31 4G2 000 t. — 39,3 %  der 
W elterzcugung, war also stark  gestiegen; Frank- 
reicli stellte 5 122 0 0 0 1 Roheisen her =  6 ,4 %  
der W elterzeugung. Ein almliches Bild zeigt, 
die Flufistahlerzeuguug (Zahlentafel 1):

Zahlentafel 1. F iu  0 s t  a h le  r z e  u gu ng.

KrzcuęuDfj In 
1000 t

In % der Welt- 
erzłiuRunp

1880 1913 1880 1913

Deutsehland einschl.
Luxemburg . . . .  

GroBbritannien . . .
F ra n k re ic h .............
Ver. Staaten von 

A m e r ik a ..............

(i 24 
1321 
389

126S

18 935 
7 786 
4 42S

31 802

14.6 % 
30,9 %

9,1%

29.7 %

25.2 %  
10,4%
6,2 %

42.3 %

Auch in der FluCstahlerzeuguug hatte Deutsch- 
land also seinen europiLischcn W ettbewerber weit 
uberholt und nalim den zweiten P latz ein hinter 
den Vcr. Staaten von Amerika. Eine ilhuliche E n t
wicklung zeigte sich auf vielen anderen Wirtschafts- 
gebieten.BeidiesemStandederDinge furchteteEng- 
land, durch das Deutsche Reich immer mehr vom 
W eltmarkto verdrangt zu werden, und da es an dem 
Erfolge eines friedlichen W ettbewerbs zweifelte, be- 
scliloB cs, den unbeąuemenGegner gewaltsam zu ver- 
niehten. Und daB es sein Ziel, wenigstens vorlilufig, 
erreicht hat, daran ist nach dem AbschluB des 
Gewaltfriedens nicht zu zweifeln. Yergleicht man 
nun die Zahlen der Eisen- und Stahlerzeugung 
fur die einzelnen Lander wahrend des Krieges, 
so kommfc man zu bemerkenswerten Ergebnissen.

zeigen fast siimtlich einen Riickgang, und zwar 
in der Roheisenerzeugung alle, wilhrend es wenig
stens England gelungen ist, seine Stahllierstellung 
um einige Millionen Tonnen zu steigern. Der 
Riickgang in der Stahllierstellung ist geringer 
ais in der Roheisenerzeugung, da man infolge 
der Kriegsnotwendigkeiten mit allen Mitteln be- 
mttht sein muBt.e, die Herstellung von S(.ahl auf 
der Iliihe zu balten. Bei den europilischen 
Landern ist der Erzeugungsriickgang am gering- 
sten in England, am stilrksten in Frankreich, 
dessen Uauptmontanindustriegebiete besetzt wfaren. 
Deutsehland hat seine Erzeugungsziffern angesiclits 
der gewaltigen Schwierigkeiten, mit denen es zu 
k&mpfen hatte, auf beachtlicher Ilolie gehalten. 
Bis zum Ausbruch der Umwillzung war es der 
schweren Eisenindustrie gelungen, trotz Rohstoff-, 
Arb M er- und Wagenmangels allen berechtigten 
Anforderungen zu geniigen, insbesondere den 
Ileeresbedarf vollig zu befriedigen, eine Leistung, 
die ihre Fiihrer mit Stolz erfiillen darf, auch 
wenn es nicht gelungen ist, die Erzeugungsziffern 
des Friedensjahres 1913 jemals wieder zu er- 
reichen. Der starkę Riickgang setzte erst nach 
dem W affenstillstand ein, ais die Umsturzwirren 
jede Arbeitslust erstickten. Die Leistungen sanken 
plotzlich auf die Ilitlfte und zeigen nur geringe 
Neigung, sich zu heben, wie die Zahlen der Zalilen- 
tafei 3 beweisen.

In diesen Zahlenangaben fehlen allerdings die 
Erzeugungsziffern von Lotliringen und Luxemburg, 
wodurcli sich das Ergebnis naturlich verschiebt. 
DaB der Riickgang in der T a t auBerst groB war, 
beweisen die nachstehenden Ziffern. Zahlentafel 4, 
welche die Rrzeugung von Rlieinland und West.- 
falen angeben.

Infolge der verminderten Arbeitsleistung 
und des Verlustes so wichtiger Eisenindustrie-

Zahlentafel 2. A m e r ik a a  R o h e is e n -  u n d  F I u 13s t a h l e r z e u g u n g .

IŁ o  h e i s  c n I-' 1 u B s t  A h 1

J a h r
I)cu t* eh o s

R e ich
ciDschl.

L u x e m b u rg
E n g la n d

Y er. S ta a te n  
■von 

A m e rik a
F r a n k re ic h

D c u ts c h e s
R e ich

e in sc h l,
L u ie m b u r ^

E n g la n d
V er. S la a tc n  

to  n 
A m e rik a

F ra n k re ic h

1000 1 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 l 1000 t

1913 19 309 10 650 31 462 5 122 18 935 7 786 31 S02 4 428
1914 14 390 9 150 23 706 — 14 946 7 960 23 899 _
1915 11 790 S 934 30 395 — 13 258 8 687 43 458 —
1916 13 285 9 193 40 066 1 447 16 183 9 344 43 -158 1 952
1917 13 142 9 571 39 266 1 684 16 5S7 9 960 45 782 2 232
1918 11 864’) - 9 184 39 677 1 297 14 979’) 9 745 45-794 1 912

Die Zahlentafel 2 zeigt, wie gewaltig die E r
zeugung Amerikas wilhrend des Krieges zu- 
genommen hat: in der Roheisenerzeugung um 
etwa 30% , in der Stahllierstellung sogar um 

.rund 50% . Die europaisclien Lander dagegen
’) Einschl. Lusemburg bis Oktober 1918. Vom 

November 1918 ab obno die »Erzeugung Luxemburgs, 
Deutsch-Lothringens und des Saargebiets.

gebiete wie ElsaB-Lothringen und Luxemburg 
wird fiir 1919, wenn man die Zahlen der ersten 
.Jahreshalfte zugrunde legt, ein Ergebnis von 
6 000 0 0 0 1 Roheisen und vielleicht 6 500 0 0 0 1 
Stahl zu erwarten sein gegeniiber je  20 000 0 0 0 1 
im Jah re  1913.

Wie sich die Zukunft der deutschen schweren 
Eisenindustrie gestalten wird, dariiber ist vor-
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Zahlentafel 3. Roheisen- und FluBstahlerzeugung Dcutschlands in 1000 t (oline Lothringen und Lusembiirg).

Oktober
1917

Oktober
1918

November
1918

Dezember
1918

Januar
1919

Februar
1919

Miirz
1919

Ai»ril
1919

RoheiBonorzougung . . 107ti 1058 567 481 • 503 473 554 435
FluBstaJjlerzsugung 1430 1354 717 494 574 530 655 427

Zahlentafel 4. Roheisen- und FluBstahlerzeugung von Rheinland unc Westfalen in 1000 t.

Oktober Oktober Novcmber Dezember Januar Februar Mttrz April
1917 1918 1918 1918 1919 1919 1?»19 11119

Roheisen erzeugung . . . 493 523 357 312 •312 289 333 242
FluBstahlerzeugung S07 804 485 360 403 300 413 240

lilufig nur scltwer etwas zu sagen. Viel hilugt 
<l,avon ab, in welchem Umfange es Deutśehland 
gelingen wird, seinen Bedarf an Eisąnerzen zu 
(lecken. An abbauwiirdigen Eisenerzen besaC 
Deutśehland:

Erz 
Mili. t

Eisęninhalt 
MIII. t

Deutśehland ohne Luxcmburg 715 220
Deutsch-Lothringen u. Luxem-

burg . . . . , .................. 2130 • 610

zusatnmen in Deutśehland 2845 830

Gefordert wurden im Deutschen Reich und Lu.\em- 
burg 1913: 35 941 000 t  mit 10 542 000 t  Eiseu- 
inhalt. Davon entfielen auf Deutsch-Lothringen 
21 130 000 t  mit G 115 000 t Eiseninbalt. auf 
Luxemburg 7 333 000 t mit 2 040 000 t  Eisenin- 
halt und auf das iibrigc Deutśehland 7 472 000 t 
mit 2 387 500 t Eisęninhalt. Es standen aiso 
der Eisenindustrie reichliclie Mengen heiiniśćher 
einschl. luxemburgischer Erze zur Yerfiigung: 
trotzdem muBte aber noch eine erhebliche Ein- 
fnhr von Eisenerzen bestiinmter Qualitftt er- 
folgen, da wegen des geringen Eisengehalt.es 
der deutschen E rze — im Durehschnitt kaum 30 %  
— sich die Koheisenberstellung auBerordentlich 
teuer gestellt. hatte. wenn nicht hochwertige aus-

landischc Erze mit yerliuttet wurden. So haben 
wir denn auch stets betrilchtliche Mengen nament
lich hochwertiger spanischer und sehwedischer Erze 
eingefuhrt. Welche Erzmengen uns in Zukunft zur 
Verfugung stehen, istungewifi. Die sorgfalt.ige Er- 
schliefiungderbisherangesichts genUgend zur Ver- 
f itgung st.ehendei\M engen nich t besonders beachter.en 
einheimischen Ablagerungen wird die Eisenindustrie 
sich selbstverstiindlich angelegen sein lassen.

Auf fruchtbarer Arbeit beruht die Hoffnung, 
daB nnser Vaterland zu neuer K raft erstehen 
werde. Neue und groBe Aufgaben werden daraus 
auch unserer Korperschaft erwaehsen, die, wie 
yorstehender Ueberblick zeigt. wiihrend des Krie
ges an keiner Stelle yersagt hat. Dafiir allen 
Beteiligten aufrichtig zu danken, ist dem Bericht- 
ersta tter eine tiefempfujidene Pflicht, namentlich 
gegenuber allen Mitgliedern des Vorstandes und 
der Ausschllsśe, insbesondere auch den J i in g e re n  
in beiden; denn von jeher handelte die Nord- 
westliche Grtippe nach dem Grundsatz:

Und schaffen wir’s nicht bis zum Abendsohein, 
Wir Alten — gebt- don Jungęn die SŁandarte!

P r. S)r.*Śng. e. h. II'. Beumer,
■ GeschKftsfUhrcndes Yorstaudsraltjęlied der 
Nordwestl. Gruppc des Vereins deutscher 

Eisen- und Stahliudustrieller,

Umschau.
Der Zusalz von Stahl zu GuBeisen1).

Der Ausdruck H a lb s ta h l wird heute falsohlioh 
auf alle diejenigon GuBcisenmisohungon angewendet, 
von denen Stahlsehrott in irgendeiner Form einen Be- 
standteil bildet. Dio cigentliohen Halbstóhlo sind, ge- 
nau gonoinmen, diejenigon Eisen-Kohlenstoff-Legierun- 
gen, dereń Kohlenstoffgehalt in der Mitto zwischen Stahl 
und GuBeisen liegt. Der Zusalz voti Stahlsehrott zum 

“Kuppelofeneison ruft keiuo genugende Aenderung des 
Kohlenstoffgehaltes horvor, und eine Aenderung im Gc- 
halt der anderen Bestandteile, wie Silizium usw„ reeht- 
fertigt nicht den Ausdruok Halbstahl. Tatsachlich ist 
dor sohmiedbare GuB, der duroh Tompern von weiBom 
Roheisen erzeugt ist, der eigentlioho Halbstahl; GuBeisen, 
das unter Zusatz von Stahlsehrott im Kuppelofen ge- 
sohmolzen ist, wiirde man besser mit S tah Im  isoh - 
e isen  bezcichnen.

1) Nach einer Arbeit von J. E. H u rs t in The En- 
gineer 1018, 2. Aug., S. 03.

Dor Zusatz von Stahlsehrott zum GuBeisen ist heute 
in den GieBereion allgemein ublich. wobei mail zur E r
zeugung hochwertiger GuBstiioko Gattierungen mit bis 
zu 50 %  Stahlsehrott wiihlt. Soloho Zusiltze bildon ein 
ausgezeichnetos Mittel, um den Siliziumgehalt zu yer- 
ringern und obenso auch den Phosphorgehalt, was yon 
um so groBerer Bedeutung ist im H inbliek auf die Sehwie- 
rigkeit, lliim atit und andere phosphorarme Roheisen - 
sorten zu besehaffen. Aus domselben Grunde hat man auch 
sehon Stahlsehrott im Hochofen zugcsetzt.

Die Herabsetzung des Sohmelzpunktes von Stahl im 
Kuppelofen duroh Aufnahme von Kohlenstoff aus dcm 
Koks und dem Gas ist allgemein bekannt. Die Aufnahme 
betragt nngcfahr 3 % , dooh kann cinc Sehwankung 
inuerhalb ziem lich weiter Grenzen auftreten. dio von 
drei Faktóren abluingt, namlioh der Temperatur, der 
Durohsatzzeit und der Oberflaehóję.Kg Stalli, die der direk- 
ten llinwirkung der kohlcnden Substunzen ausgesotzt ist.

Wenn diese Faktóren genau beriieksichtigt werden, 
kann ein Enderzeugniś m it den yersehiedenslcu' Kohleu- 
stoffgehalten erzeugt werden.
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Eolgender Versuoh gibt einen Einbliok in dio Anf- 
nahnie des Kohlenstoffes. E*ne Besohiokuńg, bestehend 
aus Hiimatit, GuBsohrott und 20%  Stahlspitnen. wurde 
in den Kuppelofen in folgender Reihenfolgt; aufgegeben:
1. Stahl, 2. Hiimatit, 3. GuBsohrott. Fast unmittelbar 
nachdem das Geblaso angelassen war, wurden in der Hohe 
der Formen Proben vón dem sohmelzenden Metali ent- 
nommon in der Weise, daB H>an duroh eine Form einen 
kleinen Tontiegel einfiihrtc und die herabfallenden Eisen- 
tropfen darin auffing. Es ergab sich die in Zahlentafel 1 
wiedergegebene Zueammensetzung.

Zahlentafel 1.

Probe 1') Probe. 21) End-
crpebnis

Gcb. C ................ 2.50 • 2,94 0,86
G ra p h it ................ -- — 3,07
G e s . - C ................ 2,50 2,94 3,93
S i ........................ 1,21 ■ 1,59 1,63
M n ........................ — — 0,48
S . . ................. — — 0,085
P ............................ 0,73 0.74 0.66

Bemerkenswert ist die achnclle Zunahme des Kohlen
stoffes und ferner der Unistami, daB ein groBer Teil erst 
naoh dom Passiercn dor Eormenobene, also im Herd, 
aufgonommen wird.

Das Sohmelzen von Stahlsohrott allein im Kuppel
ofen zu dom Zweok, ein hoohgekohltes Eisen, das verhiilt- 
nismiiLlig frei yoń anderon Elemonten ist, herzustellen, 
scheint sohon lilnger bekannt und besonders in der 
Bcsśemcreipraxis vorwertot zu sein. Dr. S te a d  behauptet, 
diesen ProzeB schon vor Jahren angewondet zu haben 
bei der Erzeugung fliissigen Eisens zur Riiokkohlung 
der fcrtiggoblasenon Bessemeroharge. Das Eisen war 
weiB und hatto folgende Zusammensotzung: C 3 % , 
Si —, S 0.15% , Mn 0 ,4% . Der Verfasser selbst hat 
iihnliohe Versuche m it genau dem gleiohen Ergebnis 
angestellt. Stead hat die Verwendung dieses Eisens fiir 
sohmiedbaren GuB vorgeschlagcn, dooli muB der Sili- 
ziumgehalt duroh Mitsohmelzen von Ferrosilizium oder 
Hiimatit so weit erhobt werden, daB blasehfreio GuB- 
stiieke entstchen. was bei 0,5 % Si siclier erreicht. wird.

Boim Schińclzen vori Stahlspanen und Sohmiede- 
enden mit 10 %  Ferrosilizium wurde ein Eisen mit 0,6 % Si 
und 3 %  C erhalten. Probestiibe wurden gegossen und 
zusammen m it Stiiben aus Spozialtompereisen getem- 
pert. Bei der Priifung ergaben sioh die in Zahlentafel 2 
zusammengestellten Werte.

Zahlentafel 2.

Fcstigkeit
kff/ijmm

Dch-
Biegun £

unge-
tempert

pe-
tempert

nunjf

% 0

Spezial - Hiimatit-Tom-
p e re is e n .................... 14 34 3 35

Spezial-Tempcreisen . 21 42 ■ 3 35
Misohung mit Sohmiede-
sohrott......................... 27,5 39 3 35

Stahlmisohung +  10 % 
FeSi. . . . . . . ' . 15 46 3 •4 2 -  i

Bei der augenblickliolien Knapphcit an Hiimatit- 
Tempereisen ist dio Yerweydung von Stahlsohrott fiir die 
Herstellung sohmiedbaren Gusses von gro Ber Bedeutung. 
Ais Siliziumzusatz laBt sioh m it Vorteil der Schrott von 
hoohsiliziertem GuBeisen benutzen. wie es zur Herstellung 
von saurefesten Behaltern verwendet wird. li.

Ersparung von Menschenkraft in einer EisengieBerei.

Duroh den Krieg wurden auch in Amerika durch Ein- 
ziehung, Aufhoren der Einwanderung und den TJebergang 
in Munitionsfabrikon. Sohiffswerftcn usw. don GieBereien 
plotzlich Tausende von Monsohen entzogen, und zwar 
zu einer Zoit, in der an ihre Leistungsfśihigkeit tiiglieh 
steigendo Anforderungon gestellt wurden. Die einzige 
Moglichkoit, diesen gerooht zu werden. bestand in der 
ausgedehnten Verwendung mensehensparender Einrich- 
tungen. Aber in fertigen GieBereien hat das seinr Gronze, 
und wenn diese erreicht ist, dann ist eine weitere Ver- 
besserung nur durch eino Aenderung der ganzen Anlage 
inoglioh. Bei neuerbauten GieBereien liat man der E r
sparung an Mensohcnkraft natiirlieh in hohem MaBe 
Reohnung getragen. Ein interessantes Beispiel bildet. die 
kiirzlich yollondete GieBerei dor L a k e y  E o u n d ry  & 
M aoh ine  Co. in  M uskegon . M ich .1). Sie ist im Jahre
1917 erbaut und hauptsiichlich fiir den GuB von Zy- 
lindern und anderen Automobilteilen bestimmt, doch 
lassen sioh ihre Methoden auch auf viele andere Eisen- 
gioBereien anwenden.

Das \Verk liegt unm ittelbar am >tiohigansco, hat ein 
Ausbringen von tiiglieh 65 t und beschiiftigt 425 Arbeitcr.

Abbildung 1.
Legeplan der GieBerei der Lakey-Foundry <fc Machinę Oo.

Das Gebaude besteht aus Eisenkonstruktion m it Ziegel- 
mauerwerk; es ist 94 m lang und 60 m breit. Dio Putzerei 
liegt an dcm einen Querendc, ist 15 m breit und 60 m 
lang und von der eigentlichen GieBerei durch eine Mauer 
getrennt, so daB diese im ganzen 79 m lang und 60 m 
breit ist. Wie aus Abb. 1 hervorgeht, ist sic in funf parallele 
Hallen getoilt, eine Zylindcrformerei unter der Chargier- 
biihne 9 m breit. eine Halle fiir Kuppelofen und Trooken- 
kammern 6 m breit, eine ZylindergieBhalle 15 m breit, 
eino Form- und GieBhalle fiir andere GuBstiioke 15 m 
breit und eine Kernmaoherei ebenfalls 15 m breit.

Die Zylindorformmaschincn sind an der Westseito 
des Gebaudes unter den Sandbehaltern aufgestellt. Wenn 
die Formen fertig sind. werden sic zucrst auf Gestolle 
gelegt und dann auf tragbaren Gleisen in die Trockenkam- 
mern ubergofiihrt. Diese ontlassen dic fertiggetroekneten 
Formen direkt in dic GieBhalle. Die Kerne werden in der 
Osthallo hergestellt und golangcn iiber die Nordseite zu 
der Kerneinsetzungsabtoilung in der GieBhalle. Die 
Eormkasten werden iiber einem Rost am Siidcnde der" 
GieBhalle ausgeschiittet, von wo die GuBstiickc direkt 
in die danebenliegende Putzerei gelangen. U nter den 
beiden iiuBeren Hallen des Gebaudes liegt noch ein Keller 
m it einem Yerbindungsgang an der Nordseite. Dieser 
Keller d ien t zum Lagcrn des Formsandcs sowie zum 
Misohon und Aufbcreiten des Kernsandes. Die Be-
schickungsbiihno nimmt dio ganze Lange des Gebiiudes 
ein. Koks, Roheisen und Schrott werden durch besondere 
Aufziige am Nordcndc hoohgebracht. Ebenso wird der

') Probe X und 2 abgesohreokt. ’) The Foundiy 191S, Juni, S. 259/65.



31. J u l i  1919. V msdiau. S ta h l und  E isen . S75

g eb rau o h te  F o rm sa n d  m it  d e r  rio b tig c n  M enge neuem  
auf d iese B u h n e  gezogon. gcm isoh t u n d  den  F o rm - 
m asoh inen  d u re h  R u tso h e n  w ieder zugefiilir t.

E in  u m fassendes K ra n sy s te m  e rle io h te rt d en  T ra n s 
port.* D ie  Z ylinderform ero i h a t  e in en  2 - t-K ra n  vón  
S,2 m  S p an n w o ite , d ie  G ieBhalio zw ei K ra n e  von  5 t  
T rag fah ig k e it u n d  14,5 m  S p an n w o ite . E in e  H an g eb a h n  
aus e inem  30-om- J  -E ison  d u ro h la u ft sam tlio h e  T e ile  des 
G ebiiudes; sie  w ird  s ta rk  b o n u tz t  u n d  e n t la s te t  d ie  Lauf- 
k ra n e  sehr.

D ie  A u to m o b ilzy lin d e r w erden  n ach  e in e r  N orm al- 
m ethode in  e inem  d re ito ilig en  F o rm k a ste n  gefo rin t, d ie 
Z y linderkopfo  im  U n te rk a s te n . F u r  jed en  T e il w ird  e in e  
besondere F o rm m asch in e  b o n u tz t. Die fe rtig en  F o rm e n  
w erden a u f  G estello  g e se tz t u n d  d a n n  a u f  d io O fcnw agen 
geb raoh t. D ieso laufon au f e inem  75 om -Sohm alspurgleisc  
un d  w erden  m itte ls  t r a g b a re r  G leise v o n  2 m  Lange 
zum  B e lad en  in  d ic  F o rm e re i u n d  7,um E n tla d e n  in  d ie  
GieBliallc g e fah ren . D ie  W agon  bes teh en  au s e in e r  e in - 
faehen  E is e n k o n s tru k tio n  m it  v ie r  R a d e rn . N a c h  dom 
E n tla d e n  w erden  sie zu v ie r  oder f iin f  aufgestapelt- und  
m it d e r  H a n g e b a h n  zu r F o rm e re i zu ruokgobraoh t. wo- 
duroh m a n  m it  e in e r  g eringeren  A nzalil ausk o n im t. E? 
sin d  seohs T ro ek en k am m o rn  v o rlian d en , u n d  an  d er 
anderen  S e ite  d e r  K u p p e lo fen  is t  P la tz  fiir seohs w eitere  
gelassen. J e d e  K a m m e r i s t  u n g e fah r 3 1 1 1  b re it , 6 m  
lang und 2 ,4  m  hooh. D ie  gan ze  B a tte r ie  w ird  dureh  
eine  im  K elle r golegene R o s tfe u e ru n g  g eh e iz t. O ber- 
und M ittelkaste.il w erden nao h  V erlassen  d er K am m ern  
d ire k t in d ie  G ieB halio a u f n ied rig e  G estello g ese tz t, 
w ahrend  d ic  U n te rk a s te n  m it  dom K ra n  zu r K ern e in - 
se tzu n g sab te ilu n g  g eb rao h t w orden. H ie r  w erden dureh  
eine besondere ausg eb ild e te  K o lo n n e  d ie  K ern e  o ingesetzt. 
U arau f k e h re n  sio z u r  GieBeroi zuruok , w erden  zusam m en- 
gese tz t, v e rk la m m ę rt u n d  vergossen. .Tedo A rb e it w ird 
von o in er besonderen  K o lo n n e  au sg e fiih rt u n d  is t der- 
a r t ig  u n te r te i l t  u n d  n o rm a lis ie r t, daB es m ogiieh  is t, 
jeden  M a n n  f iir  jed e  A rb e it in  zwei W oohen  auszubilden 
und au f d ic  V erw endung  e rs tk lassig er Form  er, d ie  heut e 
sowieso k a u m  e rh a ltlic h  s in d . zu y crz ich ten .

D ie beidon  K u p p e lo fen  ste lien  m itte n  im  Gebiiude 
an  e in e r  S e ite  d e r  G ieBliallc m it  3 1 1 1  E n tfe rn u n g  von  
M itte  zu M itte . S ie  h ab en  e in en  D urchm esser von  1400 1 1 1 1 1 1  
u n d  eine  s tu n d lio h e  S ehm elz le is tu n g  v o n  i0  b is 12 l . 
D as geschm olzene E isen  w ird  d u roh  d ic  L a u f lT a tic  u n d  
d ie  H an g eb a h n  fo rtg e f iih rt. H in te r  jodem  K uppelo fen  
b e fin d e t s ich  e in e  F a ll tu r ,  d u reh  d ie  Schlaoke, ans- 
gobroohenes F u t te r  usw . in  e in en  au sg em au erten  B ehiilter- 
de r b is zum  B odon  des K elle rs  re ie h t, abg o fu h rt w orden 
kan n .

K ernm aohere i u n d  P u tz e re i s in d  cbenfalls m it den  
besten  E in rio h tu n g en  versehen.

Ueber Transportvorrichtungen in EisengieBereien.

E s k a n n  n ic h t ge leu g n e t w erden , daB d ie  A m erikaner 
h in sich tlich  d e r  A n w endung  m asch ino ller F o rd e r-. H cbe- 
und T ra n sp o rtv o rr ic h tu n g e n  zw ecks V erbilligung d er 
B e tr ieb sk o sten  u n d  E rh ó h u n g  d e r L eistu n g sfah ig k e it 
in d u strie lle r A nlagen a lle r A r t  bahnbrecliend  vorge- 
gangen  sind . D ie  hohen  L ohne fiir gesohulto  A rb e ite r 
und d a s  s te tig e  A ng eb o t u n g e ie rn te r  u n d  ungeb ildeter, 
auch m it d e r  englischen S pracbe  n ic h t v e r tra u te r  E in- 
w anderer fo rd e r te  g eb ic terisch  d ie  ausgiebige V erw en- 
dung  m ascliine ller E in rio h tu n g en , d ie  au ch  d u reh  ge- 
w ohniiche A rb e ite r  b e d ie n t w erden  k onnen . E s  k o m m t 
h inzu . daB in den  V ere in ig ten  S ta a te n  ein groBer Teil 
der industrie llen  A nlagen  a u f eine M assenerzeugung zu- 
g eseh n itte n  is t, u n d  daB in  d iesen eine lau fende Be- 
w altig u n g  groB er M engen von  M ateria lien  a lle r A r t  er- 
forderlioh is t . W ah ren d  m e in e r  m eh rjah rig en  T a tig k e it 
in B e tr ieb en  des B erg- u n d  H iittenw esens u n d  a u f  m einen 
vielen R eisen  in den  V erein ig ten  S ta a te n , schon se it 
1888, fielen m ir  d ie  zah lre ichen  m asch inellen  V orrieh-

tu n g en  auf, d e reń  sich  d e r  A m erikaner in  w e it groBerem  
U m fange bed ien t, ais d ies in D eu tsch lan d  d e r  F a li w ar. 
I n  e in er jiin g s t v o n  m ir Yeroffentlichten A b h an d lu n g  
„ U e b e r  die A nw endung  d e r  M arcus-R innc in G ieB ereien"1) 
wies ioh d a ra u f  h in , daB in  d en  ie tz te n  J a l i ie n  a u c h  in 
D eu tsch lan d  au f dem  S ondergebiel e d e r  m aschinellen  
F o rtb cw eg u n g  von  M ateria lien  a lle r A r t  B a h n b rech en d es 
g e le is te t w orden is t  u n d  dali w ir in d ieser B ezichung  den  
W ettb ew erb  m it a n d e m  L a n d e m  n ie h t zu scheuen  
brauelsen, D esS enungeach tet, m ach t d ie  d eu tsch e  In d u 
s tr ie  noch zu w enig  G ebrauch  y o n  a rb e ite re rsp a re n d en  
m asch inellen  E in rio h tu n g en , so daB s te tig e  H inw eise 
a u f  N cueru n g en  u n d  neue A nw cndungsm og lichkeiten  in 
u n se ren  fiih renden  F ach ze itseh rif ten  a n g e b ra e h t sind . 
D ie  am erikan ische  L ite r a tu r  b rach te  v o r e in iger Zeit 
einen nach  am erik an isc lie r A r t  la iiga tm igen  A u fsa tz2) iiber 
d ie „L o su n g  e in iger F ra g en  au s  dem  G eb ie te  des T ran s- 
po rtw esens im  G ieB ereibetriebe", d e r  d ie  B eschreibung

Abbildung; i. Transport eines heiBen GuBstuckes zur Putzerei 
mit Hilfe eines Magnetkrans.

e in iger in D eu tsch lan d  noch n ic h t in  A nw endung  stehen - 
d er m ascliineller V o rrich tu n g en  g ib t. D er V erfasser, 
R o b e r t  E.  N e w c o m b ,  b e h a n d e lt  in  ausfiih rlicher 
W eise, u n te r  E ingohen  au f K o n s tru k tio n se in z e lh e iten , 
d ie  fa h rb a re n  G reifbagger zum  E n tle e re n  von E isenbalm - 
w agen, e lok trische  L a u fk ra n e , G reifbagger z u r  F o rt-  
bew egung u n d  zum  M ischen des F o rm san d es , M agnet- 
k ra n e  zum  H eben  groBer u n d  sohw erer G uBstiicke, 
H an g eb a h n en , m it P reB lu ft be trieb en o  Lyifthaspel fiir 
geringe L a s te n , fa h rb a re  B echerw erke  zum  Be- u n d  E n t 
lad en  v o n  G ieB ercisand, S eh laeken  u n d  K ohlen  sow ie 
eine S an d m isch m asch in c  b esondere r B a u a r t .  Sow ohl 
d ie  m it g u te n  A b b ildungen  v ersehenen  B cschreibungen  
d er G reifbagger-A nlagen  a is au ch  der e lek tro m ag n e tiseh en  
H eboY orrich tungcn  b ie ten  n ic h t v iel N cues u n d  w erden  
von d eu tsch en  einschlagigen  F a b r ik e n  in  g le icher G iite 
ge liefert. D ie  A bb ildungen  zeigen a ! e r ,  daB in den 
am erik an isch en  E isengieB ereien besonders k riiftige  M a
gne to  zum  H cben  u n d  zu r F o rtb c w eg u n g  schw orer GuB- 
stu c k e , bis rd . 1700 kg , Y erw endet w erden  (A bb. 1 u . 2). 
E in e  w eitergohende V erw endung  von  M ag n etk ran en  in

G ioB erei-Zeitung 1918, 1. O k t., S. -289/96. —  
Vgl. S t .  u. E . 1918, 2. M ai, S. 400/3.

-) T he F o u n d ry  1917, D ez , S. 5 3 5 /4 4 .
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Abbildung 2. Transport eines 1700 kg schwcrcn 
GuBstiickes mit Hllfe eines Magnctkrans.

Abbildung 5, Fahrbare Schneid- und Mischniasotiice 
fur Formaand.

deutschen Eisengiefiereien kleincren Umfanges wird wirt- 
schaftliche Vorteile bringen. Auch der Hinweis auf die 
m it PreBluft betricbenen Hebezcuge fiir kleinere Lasten 
ist beachtenswert (Abb. 3), da in vielen Gieflereien PreB- 
luftleitungen ybrhanden sind und derartige Hebevomch- 
tungen von deutschen Maschinenfabrikon geliefert werden. 
Ueber die ZwockmaBigkeit und leiehtc Handhabung 
von Lufthaspcln deutscher Herkunft liabe ich in den 
mir unterstellteii japanischen Berg- und Hiittenwerken 
Erfahningen sammeln konnen. Ich benutzte diese 
Lufthaspel mit bestom Erfolge bei dem Abteufen klei- 
ncr Schachte. Abbildung 4 zeigt ein fahrbares Becher- 
werk, fiir welches in EisengieBereibetrieben ein groBes 
Toki der Verwendung Yorhanden ist, besonders zur Entfer- 
nung vonSchutt, Sehlacken, gebraucbtem GieBereisandusw. 
aus den Arbeitsriiumen und Fabrikhofen. Es eriibrigt 
sich, auf dio groBen Vorteile hinzuweisen, die solche fahr
bare Transportanlagen nebcn den ortsfcsten haben. Es 
ist friiher Yon H. Hermanns auf die Vorteile yoii fahr-

') Zeitsohrift fiir Dampfkessel und Masehinenbetrieb. 
1918, 6. Sept., S .281/2 ; 13. Sept., S. 289/91.

Abbildung 3. Mit PreBluft bctriebene Windę nu
kleinę Lasten.

bai-en Verlade- und Forder- 
vorrichtungen hingewicsen 
worden1), besonders auch mit 
Rticksicht auf dio Steigerung 
des Umlaufs der Eisenbahn- 
wagen.

Viel zu wenig bekannt 
und Ycrwendet sind die fahr- 
baren Verlader fiir Schiitt- 
guter, B auart Heinzelmann & 
Sparmberg, dio sich zur 
schnellen und billigen Entla- 
dung von Kohlen aus Eisen- 
bahnwagen bowąhrt haben. 
In Verbindung mit der Mar- 
cus-Fórderrinne zum horizon- 
talen Transport von Massen- 
giitern ist dieser Entlader 
der gewiesene Apparat zur 
Entladung von Eisenbahn- 
wagen und zum Weiter- 
transport von Sehiittgutern 
aller Art.
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TJcber dio Hiingebalinen bringt der Verfasser nioht 
viel NeucS, obschon er Konstruktioascinzelheiton iiber 
Weiehen gibt. E r macht jedooh Angaben iiber die 
Kosten der besohriebenen Hebovorrichtungen und dio 
Botriebskosten, dio auf amorikanische Verhiiltnisso ru- 
geschnitten sind. Da er Storungon im GieBeroibetriebo 
auf mangelhafte Bedienung der Krane zuriickfuhrt, so

halt or die Ausbildung der Mannsehafton in einom be- 
sondoren Signaldionsto fiir sehr zweokmaBig und fiigt 
eine Signaltafel bei.

SchlieBlich soli noch auf eine fahrbare Schneid- und 
Misehmaschine fiir Formsand (Abb. 5) hingewiescn wer
den, die mit einem Eloktromotor betricbon wird und 
Lohnorsparnisse zeitigen soli. Wilhelm Ytnalor.

Aus Fachvereinen.
Yerein zur Wahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland 

und Westfalen.
Im Sitzungssaal des Sehaaffhausenschen Bankvereins 

zu Dusseldorf oroffnote Geheimrat e- hi W. Bcu-
k en b erg  am 24. Juli die 48. Hauptversammlung dos 
Veroins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen 
Intorossen in Rheinland und Westfalen und widmeto 
zuniichst den vercwigten AusschuBmitgliedorn Koramor- 
zienrat A lb o r t H e im an n , Koln, und Bergrat O th b o rg , 
Aachen, einen warmen Nnchruf. Die Versammlung elirte 
das Atidenkcn der Vorstorbencn durch Erheben von den 
Sitzen. Die dor Boiho nach aus dem AussehuB aus- 
scheidendon H erren wurden wieder- und Eisenbahn- 
direktionsprasident a. D. S eh ae  w en, Hoerde,sowie Bank- 
direktor Justizrat Dr. jur. S tr a c k , Ko|n, neugewiihlt.

Sodann ersta tto te  das geschaftsfulirende Vorstands- 
mitglicd Dr. SJr.-Sltg. o. h. W. B ęum er einen oingehonden 
B e r ic h t iib e r  d as  W ir ts c h a f ts ja h r  1918/19. E r 
wios zunśichst darauf hin, daB, wenn einst in oinor Zeit, 
dio unbefangen urtoilcn konno, dio Goschiohte des liinter 
uns liegondon Krieges geschrieben sein werde, zwei Tat- 
sachen heli in  dio Erscheinung troton wiirden: dio nicht 
genug zu preisende Tapferkoit unsrer Truppon an der 
F ront und die unabliissige Arbeit dor deutschen W irt
schaft, der Industrie sowohl wie des Aekorbaues in der 
Heimat. Heute handle es sich lediglicli um diese Arbeit ; 
aber ein Wort heiBon Dankos gebiihre auch an dieser 
Stelle unsorn Truppon und ihren unvergleichlichcn Fuh- 
rern, dio, leider infolge dos Umsturzos Vom 9. November
1918 vielerorts schnćkler Verleumdung preisgegeben, ein 
unsSglich bitteres Los erlebten. (Lcbhafte Zustimmung.) 
D er Redner gab dann in groBziigigcr Darstcllung ein 
Bild von dor W irtschaftsarbeit untor dem Krioge und 
den Aussichten in der Zukunft. Wenn der uulilngst 
zuruekgetretcneUnterstaatssckretardesRoichswirtschafts- 
amtes v. Moellendorff das groBo W ort gelasson ausgespro- 
chen, daB sich „unsre bisherigo Volkswirtschaft nicht 
bewahrt" habo, so sei das ontwedor eine Torheit oder oino 
eaptatio beneVolentiae der sozialistischen Massen; denn 
jedes K ind wisse, daB os unsrer Volkswirtschaft seit dem 
Inkrafttreten der Bismarckschen Wirtschaftspolitik vom 
Schutz der nationalen Arbeit golungen sei, in iiberraschen- 
der Woise in dio Weltwirtsehaft einzugreifen, oino Bilanz 
der Aus- und Einfuhr von rund 20 Milliardon Jl im Jahre
1913 aufzustellen und auf vielfach durrem deutschen 
Boderi eino Bevolkerung- von annahernd 70 Millionen 
Menschen zu nahren, zu kleidon und m it dcm sonst Not- 
wendigen zu versehen. Sollte V. Moellendorff die Kriegs- 
wirtschaft meinen, so sei ihm zuzustimmon; denn dio 
behordliche Uoberorganisation habe unter dom Krioge 
unsre Volkswirtschaft zum Teil ruiniort, sie aber glcicli- 
woh! nicht gehindert, Staunenswertes zu leisten. Gefesselt 
an allen Ecken und Enden und gohemmt durch bchord- 
lichen burcaukratischen Unverstand haben Ackerbau, In 
dustrie und Schiffahrt in den fiinf Kriogsjahren Łeistungen 
aufzuweisen, ohno die ein so langer Widerstand gegen 
eine Wolt von Feinden vollig unmóglich gewesen wiiro. 
Der Redner leg t das im einzelnen dar beziiglich der Textil- 
industrie (Baumwolle, luchindustrie, Seide. Leinenapinne- 
rei und -weberei, Hanf, Ju te , Fiirberoi), dor chemischcn

X XX I. „

Industrie, des Papiergewerbos, der Fenstcrglas- und 
Fiaschenindustrio, des Zement-, Kalkstoin-, Schwemm- 
stoin- und Holzgewerbes, der schweren Eisenindustrie, 
dos Masehinon- und Lokomotivbaues, der Waggonfabriken, 
der Briickenbau- und Konstruktionswerkstatten und dos 
Kohlenbergbaues, indom er zugleich dio Aussichten schil- 
dert, die diose einzelnen Industriezwoige in der Zukunft 
haben. Die linksrheinische Textilindustrio leide schon 
heute unter dor massonhaften Einfuhr von Fcrtigerzeug- 
nissen, woraus dor Redner dio W arn u n g  Vor dor E r- 
r io h tu n g  e in e r  rh o in isc h -w e s tfa liso h o n  R e p u 
b lik  u n to r  A b tro n n u n g  von  P reuB en  abloitot. 
(Lebliafter Beifall!) Eine Abtronnung von PreuBen sei 
weder m it den nationalen noch mit don volkswirtschaft- 
lichen Interessen Deutschlands ycrcinbar. Gegen jedo 
Loslosung, auch dos linkon Rheinufers, sowie gegen eino 
Zerstiickelung PreuBens iiborhaupt orhebe die Industrie 
den ontschiedonston Widerspruch. Am schlimmsten stehe 
os in Deutschland m it der zukunftigcn Kohlonversorgung, 
da der Vorband 44 Mili. t  beanspruehe und aueli bei 
cingeschriinktem Bedarf fiir Hausbrand, Elektrizitiits-, 
Gas- und Wasserwerke sowie Vorkohrsanstalten nur
10 Mili. t  fiir gewerblicho Zwocke untor Yorzicht auf 
jede Kohlenausfuhr iibrigbliebon, wahrend 1919 der 
Bedarf des Gewerbes in den uns nach dom Versailler 
Frioden verbleibemlon Bezirken Deutschlands 65 Mili. t  
■betragenhabe! D orR cdnorlegtw oiterhindioEntw icklung 
unsers Vbrkehrsgowerbes dar und gedenkt m it besonderer 
Anorkcnnung der groBen Loistungen der Schiffahrt auf 
dem Rhoin und don westlichon Kaniilon. Die umfassonden 
Arbeiten des Vereins auf dcm Gobiote der Eisenbahntarife, 
der Kanalpliine, der Stouergesetzgebung, der Reehts- und 
Steusrberatung haben ihm neue Freundo erworben. In  
bozug auf die Stollung des Vereins zur S o z ia lp o li tik  
fiilirt der R edner aus:

„So sehr wir uberzeugt sind, daB in erster Linio 
in dem Fortarbeiten auf bisher bewiihrtem Boden das 
Heil der Zukunft liegt, obonsowenig versohlieBen wir uns 
der Tatsache, daB dor Umsturz Vom 9. Novembor 1918 
uns vor ganz neue Aufgaben gestollt hat, dereń Losung 
wir uns nicht entziehon konnen. Deshalb befaBten wir 
uns auch m it allen Fragen dor Sozialisierung, um in 
sachlicher Forschungsarboit die Wege zu finden, die wieder 
zur Hohe fiihren konnen. Dahin gehort u. a. dio Frago 
der Gewinnbeteiligung der Arbeiter, zu doren Losung 
wir dem Roichswirtschaftsamt dio EinfUhruńg der Kloin- 
aktie in  einer Eingabo vorsehlugen, die sich m it der Not- 
wendigkoit einer Abiinderung des bestehenden Aktion- 
rechtes beschaftigt. Das eine konnten wir jedenfalls 
fcststellen, daB der Weg des Sozialismtis den Niedergang, 
der durch die Iterolution vollendot worden war, yerewigen 
■wiirde und daB dio Beibehaltung der Priyatwirtsehafts- 
ordnung.trotz aller Angriffe, die sie orfuhr, alloin geeignet 
ist, unsre in  Vorwirrimg gorateno W irtschaft wiode.r zu 
ordnon und zu festigen. Auch dor Sozialismus’scheint 
inzwischen eingesehen zu haben, daB die T atk raft des 
Unternehmers unentbehrlich is t; er ha t aber durch die 
Organisation einer sogcnannten Planwirtschaft eino Ein- 
dung der W irtschaft yollziohen wollen, die unsre scharfsto 
K ritik  herausforderte. Dio Verhandlungen dariiber sind 
noch nicht abgeschlossen. DaB fiir dio Ueborgangswirt- 
schaft die Industrio eine zusammenfassende Organisation 
nicht ontbehreił kann, in der zugleich Arbeitgeber, Arbeit-
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nchmer und Verbrauchcr beteiligt sind, is t auch unsro 
Meinung. Den doktriniiren Sozialismus lehnen wir nach 
wio vor ab, nicht aber das Zusammenarbeiten zwischen 
Arbeitgobor und Arbeitnehmor, wio unsre Arbeitsgemein- 
śchaft m it den Gewerkschaften zur Genuge zoigt.“

Nachdoin der Redner dann noch don G o se tzo n tw u rf 
iibor d ie  B o tr ic b sr ilto  einer scharfon K ritik  unterzogon 
hatte, besprach or den ZusammenschluB dor deutschen 
Iudustriellenin dom „ R e ic h sy e rb a n d e  d e r dout8clion  
In d u s t r ie " ,  dor sich nach dor Satzung auf Fachgruppen 
und Lando svorbandcn aufbaut.. Zu diesen gohort auch 
der Vorein zur Wahrung der gemoinsainen wirtschaft
lichen Intorossen in Rhcinland und Westfąlen, dom im 
Hinblick auf die Bildung to u Bezirkswirtschafts- und 
Bezirksunternehmorriiten neuo Aufgaben orwachson, iiber 
deren Umfang oingehendo Verhandlungen schwoben. Dio 
hier und da vorbreitoto Meinung, daB angosichts der 
vielen nouen Fa;ohvorbando der Verein uberfliissig sei, 
weist der Redner daher ais irrig zuriick. Sie troffe auch 
nooh aus einem andern Grundo nicht zu. Dor Vercin, 
der heuto auf eino 48jłihrige Tatigkoit zuriicksehaue, bo- 
zwecke den ZusammenschluB dor rhoinisch-wcstfalischen 
Industrie in allon gomoinsamen Belangen und die Uebor- 
briickung von Gcgensiitzon auf .einer boi gutom Willen 
stets zu findenden Mittollinio. Koin Geringorer ais Fiirst 
Bismarck, der von diesen Dingen sozusagen doch auch 
otwas yorstand, liabe, wio aus Briofen an don Veroin 
und don Redner horvorgehe, dioses Bestroben des Yoroins 
aufierordentlioh hoch eingeschatzt, und dor Redner habe 
im Reichstag ais Mitglied dor Zollkommission von 1992 
mehr ais einm al dio Erfalirung gomacht, wio sehr sieli dio 
Industrie selbst schade, wonn sie widerstroitondo Belango 
im Parlamont ausfcchtó, s ta tt  sich zuniichst im eignon 
Hauso iiber oinon yormittelnden Weg zu verstiindigeh. 
(Lebhafto Zustimmung.) Darum ruft der Redner dem 
Vorein, der 48 Jahre hindurch dem rhoinisoh-wostfalisohon 
Erwerbsleben und damit in PreuBen, dossen wichtigste 
Schwostcrprovinz sioh hoffentlich niemals von ihrer M utter 
trennen werdo, dom Doutschen Reiclio trou zu dionon 
redlichbestrebt war, fiir sein ferneresBliilien und Gedoihon 
ein ,,Gluekauf“ zu.

An den m it lebhaftem Beifall aufgenommenon Vor- 
trag  schloB der Vbrsitzende den Dank der Vorsammlung 
an den Redner fiir seine unabliissige und erfolgroicho 
Arbeit an.

American Foundrymen’s Association.
Vom 7. bis 12. Oktobcr 1918 fand in Milwaukeo 

dio 23. Jahrosversammlung der American Foundrymon’s 
Association gleiohzeitig m it Tagung weiteror Korporationen 
dor amerikanischen Metallindustrio statt. Die Verhand- 
lungen standon im Zeichon des Krioges. Ueber dio zur 
Verlesung gelangten Berichto soi folgendes gesagt:

J o l in  Iłow o  H a ll borichtot iiber don
Betrieb ólgefeuerter Kuppelofen1), 

dio das Roheisen fur oinon 3-t-Konverter liofern. Dio 
Oefen haben oine HerdbrOito von 1,06 m und vier Formen 
aus fouerfestom Materiał von 9 cm Hohe und 38 om Breite, 
dio 75 cm iiber der Soliło sich bofinden. Das Mundstiick 
dor Formen muB boi schwachem Betrieb (16 bis 17 Chargen 
don Tag) allo zwei Tage, boi starkom Betrieb (20 bis 

' 26 Chargen) taglicli erneuert worden. Die Vorrichtungen 
zur Zufiihrung yon  Luft und Oel sind sehr einfach, Ein 
Rohr yon kroisrundom Querschnitt lauft rings um den 
Ofen. Von ihm gehen vicr kurzo Ansatzstiicke nach 
unten, dio sioh wieder in  zwoi Diison teilen; dioso miinden 
in einen m it feuorfossom Materiał ausgekloidoten viereeki- 
gen Windkasten untor einem Winkel von 45 °, so daB der 
eintretondo Wind dirokt gegen dio Mitto der Formen- 
offnung gerichtet ist. Dor Windyerbraueh betriigt 350 
bis 380 obm i. d. min. Dio vior Brenuer sind so angebracht, 
daB sio in  der Formenóffnung yorwiirts und riickwarts 
bowegt werden konnen, um die besto Yerbrcnnung zu

gewahrleiston. Oel und Luft werdon dom Brenner durch 
zwoi Rohren zugefiihrt, dio durch don guBeisernen Deckel 
dos W indkastens hindurehgehen. Das Oel stoht untor 
oinem Druek yon 20 kg und wird durch PreBluft von
40 kg Druek zorstiiubt.

Dor H auptgrund fiir dio Einfuhrung des Prozesses 
war dio Absioht, den S c h w e fo lg o h a lt im  S ta h l  
h e ra b z u d ru c k e n , orst an zweiter Stello kam dio Er- 
sparnis an Koks. Ohno groBe Schwierigkeit konnto dor 
Schwefelgehalt um 25 % yerm indert werden; d. li. wenn 
dor Stahl boi dor reinen Verwondung von Koks 0,0S %  S 
aufwies, so hatto er je tz t nur 0,06 %. Durch Herabsetzung 
der Koks- und Vormehrung dor Oelmongo hiitto man 
dioso Zahl noch yorbessorn konnen, aber das Ausbringen 
des Kuppelofons wurdo dann so groB, daB der Konyorter 
und die GieBorei die Mongo des Eisens nicht mehr bo- 
wiiltigen konnten. Mit einem Koks von 1 % S und Roh
eisen und Schrott von unter 0,035 % S wurdo Stahl 
von 0,045 bis 0,065 %  S erzeugt. Das Verhaltnis yon 
Koks zu Eison war 1 zu 12, der Oelvcrbraueh 220 1 dio 
Stundo. Das gesohmolzene Eisen hatto 1,5 %  Si und
1 %  Mn. W ahrend beim gewohnlichcn KuppelofcnprozeB 
dio Formen sich haufig yerstopften duroh E in tritt von 
Schlacko und Bildung von Ansiitzen und hierdurch dor 
ganzo Ofengang sein: zu leiden hatte, fielon diese Unzu- 
trśiglichkeiten naoh Einfuhrung der Oelfeuerung durch 
dio ontstandene hoho 1’em peratur fort.

Trotzdem dio Vorsuoho an einem alten Ofen gc- 
macht worden sind und sicher noch mancho Verbesscrung 
angebracht werden kann, so is t doch schon heuto der 
groflo Vortoil einer Oelfeuerung am Kuppelofon orwiesen. 
E r kommt in droifacher Richtung zum Ausdruck: 1. Koks- 
orsparnis, 2. Ai'beitsorleichterung beim Ofonbetriob,
3. Verminderung dos Schwofels im Endprodukt. Ii.

I lo n ry  B. H a n le y  sprach iiber die
Verbesserung von GieBereisand-Mlsehungen1).

Um dio durch den Formsand entstehenden Koston 
herabzudrucken, is t es nicht nur notwendig, den Bedarf 
an neuetn Sand zu vermindern, sondern auch dio Mongo 
des wiederzuvorwondenden alten Sandcs zu Tcrmehren. 
Ohno Zweifel kann m an schlieBlich Mittel und Wege 
findon, den gesamten alten Sand nebst den zersohlagenon 
Kernen wieder zu gebrauohen. Aber dazu ist os notig, 
die vorscliiedenen Sando genau zu studieron, dio Bindo- 
mittol zu untersuchcn und die Aufbereitung zu kontrol- 
lioren. Ais die geeignetste łlischmasohine h a t sich der 
Kollergańg erwiosen, vorausgesetzt, daB er die S truktur 
des Sandkornos nicht zorstort. Das Mischen von Hand 
goliort der Yergangenheit an wegen des Mangels an Ar- 
beitskriiften, wegen der hohen Koston und wegen der 
Mongo dos zu bewaltigenden Sandes. Fiir dio verschie- 
densten Arbeiten miissen besondero Jlisehungen auspro- 
biert und fiir jedo A rt die billigsto festgestcllt werden. 
Auch dio Mischungszeit muB sorgfaltig untersucht werden, 
da es, besonders bei Kernsand, obenso schiidlich ist, 
zu lang ais zu kurz zu mischen. Bei 5 min wird dio beste 
Bindefiihigkeit orzougt, die im ubrigen abhangig is t von 
den Bestandteilen, der Mischung, der Umdrehungszalil 
und dor Zeit. .

Bei der Auswahl der Formsande is t es zwockmaBig, 
starkbindendo Sando zu nehmen, da man beim Mischen 
m it altem Sand m it ihnen bessere Ergebnisso orzielt. 
Gowolinlicher Ton z. B. eignet sioh wenig fiir Sand- 
misćhungen, aus dem oinfachen Grunde, weil man zu vicl 
davon braucht, um dom alten Sand Bindefiihigkeit zu 
vorleihon. Soine Plastizitiit is t so gering, dafi m an 10 % 
zum alten. Sand hinzufiigen muB, um diesen bildsam zu 
machen. Dabei wird er aber so undurchlśissig, daB m an 
■wieder dadurch dio groBten Unzutraglichkeiton hat. 
Ausgezeiehnetc Erfolge orzielt man aber m it erstklassigom, 
ausgewaliltem Ton. Ein Zusatz von 5 %  und weniger 
yerleiht einem alten, toton Sand wieder guto Bildsamkeit.

J) Tho Foundry 1918, Doz., S. 558.. 1) The Iron Trade Roview 1918, 17. Okt., S. 891/4.
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Die A rt des Misohens orfolgt am besten auf nassem Wego 
in oinem Kollergang, indom man -wahrend der Bewegung 
den Ton in  Form einor Emulsion zulaufen laBt. Dadurch 
wird cr iiber dio gąnze. Oberfliiche verbreitet und di,e 
Bildiing von IClumpen yermieden. ii.

H. A. S ch  w artz  berichtet tiber 
schmiedbaren GuB1).

Der sęhmiedbare GuB ist dom Konstruktour ver- 
hiiltnismiiBig wenig bekannt und wird auch von ihm nur 
wonig geschiitzt. Dies ist in der Hauptsache darauf 
zuriiekzufuhren; daB er m it den chemischen und physi
kalischen Eigenschaften nicht yertraut ist und Zw’eifel in 
dio Gleicliformigkeit und dam it'in  dio Sicherhoitdcs Mate
rials setzt. Es wird deshalb zweckmiiBig sein,, dio Entste- 
hung und das Wesen des schmiedbaren Gusses sowie seino 
physikaliscHen Eigenschaften etwas naher zu betrachten.

In  fruhoren Zeiten wurden allo schmiedbaren eisernen 
Gegenstando aus SohweiBeisen hergestellt. Dieses Ver- 
dankt seine Schmiedbarkeit dem Umstand, daB es p rak
tisch reines Eisen ist. Alle anderen Arten des Eisens ent- 
halten Kolilenstoff in yerschiedener Menge und Eorm, 
wodurch die Schmiedbarkeit yerringert wird. Lcgierungen, 
die yiel Kohlenstoff enthalten, besitzen eine loichto 
Sehmelzbarkeit und konnen daher in beliebigo Eormen 
gegossen werden, ein viel w eniger. miihsamer Weg ais 
das Hammern. Im  Jahro 1722 faBto Reaumur den Ge- 
danken, ein kohlonstoffreiehes GuBstiick durch Erhitzen 
bis zur Rotglub in Eisenerz zu entkohlen. Das entstandene 
Erzeugnis war praktisch reines Eisen. 1826, also rund 
hunclert Jahro spiitor2) machto S e th  B o y d en  in Newark 
N. J. Yersucho, von denen er annahm, daB sio denen des 
groBen Franzoson entsprachen. E r fand jedoeh, daB sich 
sein P rodukt wesentlich von dem Rćaumurs unterschied, 
denn es war, obwohl ebenfalls weich und schmiedbar, schwarz 
sta tt weiB. Boyden hatte dam it unwissentlich oin neuea 
Vorfahrcn zur Sehmiedbarmachung des Eisens entdeckt, 
und aus seinen Arbciten ist direkt und indirekt die.heutige 
Industrie des schmiedbaren Gusses orwachsen. Sein 
Verfahren griindet sich darauf, daB der im Eisen ais 
Zementit yorhandene gebundćno Kohlenstoff durch 
liingeres Erhitzen in freiem Zustando ausgeschiedon wird 
(Graphitisation). Befórdert wird dies Ausscheiden durch 
hohero Temperatur und durch die Anwesenhoit gewisser 
Elemento, wie Si, Al, Ti, erschwert durch Mn, S, Cr, Sn 
undeinigo andero Elemento. Ć- und Si-reiches Eisen schci- 
det den Kohlenstoff sehon beim Festwerden aus, u. z., da  
sich das Eisen dann noeli in halbflUssigem Zustando befin- 
det, in der Eorm von Kristallcn (graues Roheisen). Eisen, 
das weniger Kohlenstoff und Silizium enthii.lt, zeigt nach 
dem Erkalten koi ne Graphitausscheidung, aber der Zementit 
Ee3C kann zum Zerfall gebracht werden, wenn os langere 
Zeit einer lioheren Temperatur ausgesotzt wird. Liegt diese 
Temperatur etwas unter dem Sehmelzpunkt (1130°), so 
ontstcht graues Roheisen, ist sie aber niedriger gehalten, 
etwa auf 900 bis 1000 so schoidet sich obenfalls Kohlen
stoff aus, abor da er sich in oiner festen Masse bildot, so 
kann er nicht ais Graphit auskristallisieren, sondern er 
ballt sich zu klcinen amorphen Kugcln zusammen, dio 
sich durch das ganzo Eisen yerteilcn (Tomperkohle). Das 
so gewonnone Materiał hat m it SehweiBeisen eine ge- 
wisso Aehnlichkeit, da beide reines Eisen sind und die 
Tomperkohle den Schlackoneinschliissen entspricht.

Um die physikalischen Eigenschaften des schmied
baren Gusses darzulegen, fiihrte Schwartz eine Rcihe 
von Versuchen aus, in  denen dor schmiedbare GuB m it 
Stahl und GuBeisen yergliehen wurdo. Fast durchwcg 
stand joner in der Mitte zwischen den beiden anderen, 
aber meist viel naher am Stahl. Beim ZerreiBen von 
Probcstiicken wurden fiir dio droi Materialien dio in 
Zahlentafel 1 zusammengestellton W erte gefunden.

*) Ir. Tr. Rey. 1918, 17. Okt., S. 899/904.
2) In  der Quello steht irrtum lich „some years latcr. “

Die Scfiriflfoilung.

Zahlentafel 1. Y e rsu c h se rg o b n is s e .

Zerreifl- Dchnung

%

EUstl-
festlgfeeit

kj/ąmm
ffrenie
kg/qmni

Stahl ............................. 48 14 32,3
Schmiedbarer GuB . . 34 10 26,7
GuBoison......................... 15,5 0 9,2

Wichtiger ais dio Brucligrenzo ist fiir den Kon- 
strukteur dio Kenntnis der Elastizitatsgrenze, d. h. dio 
Belastung, bis zu der ^oin Materiał beansprucht werden 
darf, ohne daB eino dauernde Eormvoranderung eintritt. 
Vorgloicht man diese m it der Bruchgrenze, so findet man, 
daB beide beim schmiedbaren GuB yiel naher zusammen- 
liogon ais beim Stahl. Dies ist besonders wertyoll, da es 
gestattet, bei den Berechnungen einen riiedrigcren Siclier- 
heitskoeffizienton zu wahlen. Boi Biego-, Druck- und 
Schlagfestigkoit werden keine Zahlenwcrte angefuhrt, 
doeil geht auch hier aus den Ausfuhrungen die mittlero 
Stollung des schmiedbaren Gusses klar hervor. Auch 
soinc magnetischen und elektrischen Eigenschaften sind 
dorart, daB er in der elektrischen Industrie ausgiebig 
Verwendung finden kann.

Zum SchluB soi noch mitgeteilt, daB in Amerika und 
Kanada houte 208 GieBoreien schmiedbaren GuB her- 
stellen; das bedeutot seit 1916 eine Zunahmo von 20 %. 
Dio Lcistungsfiihigkeit belauft sich auf 1 000 000 t  fiir 
das Jahr.

H. E. D ille r  beriebteto iiber 

Versuche zur Vereinfachung und Abkurzung des Gluhens 
von TemperguB1).

Dor in Amerika ausschlieBlich hergcstellte „black 
heart“-TemperguB untorscheidet sich von dem in Europa 
fast ebenso ausschlieBlich hergestcllten „white heart“- 
Temporgusse durch den sowohl der Mengo wio der Art 
nach sehr yorschiedoncn Kohlenstoffgehalt. Beim euro- 
paischen white heart-Tompergusso wird ein betraehtlichcr 
Teil des urspriinglich yorhandenen Kohlonstoffgehaltcs 
ganz entfornt, beim amerikanisehen black heart-Tempor- 
gusse aber nur in Temperkohle iibergcfuhrt.

Zur Feststellung der Wirkung yerschiedener Gliih- 
yerfahron hat der Vortragende oine Roihe von Versuchen 
unter den mannigfachsten Umstiinden ausgefiihrt und 
dabei ein Hauptaugenmerk auf die Gluhdauer geriehtot. 
Zunachst wurden aus einem Gusse stainmendo Probe- 
stiibe im Vakuumofen teils in Magnetitpackung und teils 
in Alundumpackung gegliiht. Dio gesamto GUihzoit 
wiihrto 11 st ( i y 2 st zur Erwiirmung auf 1000°, 6 st 
Gluhdauer bei 1<X)0 0 und 3% st Abkiihlung auf 600 °), 
innerhalb dereń es in beiden Fallen gelang, den gróBten 
Teil des gebundenen Kohlenstofles in Temperkohle iiber- 
zufiihren. Das Eisen hatto vor dem Gluhen folgende 
Zusammensetzung: 0.710%  Si; 0,059%  S: 0,168%  P ;
0,270%  Mn; 2,680 % geb. C; 2,680%  Ges.-C. Nach 
der Gliihung hatte das in Magnotit gepackte Stuck noch
0,41 % geb. C, das in Alundum gepackte 0,38 %  C. 
D amit is t der Beweis erbracht, daB in clfstiindiger Gluh
dauer auch ohne Boisein irgendeines sauerstoffabgeben- 
don Mittcls eine durchaus ausrciohende Gliihwirkung zu 
erzielen is t2). Einer der gegliihten Yersuchsstabe von 
13,46 X 25,91 mm (Juersclmitt wriderstand bei 304,8 mm 
Auflagenentfernung einor Belastung von 615 kg und bog 
sich vor dem Bruche um 25,9 mm durch, wahrend cin 
Stab von 19,43 mm 0  eine Zugfestigkeit von 34,7 ergab. 
Dio Dchnung konnte infolge Bruchea an der Klemmstelle 
nicht festgestcllt werden.

1) Nach Foundry 1918, Dez., S. 564/6.
2) Das g ilt naturlich nuT fiir black heart-Temper- 

guB, da beim europaischen (white heart-) Tempergusse 
es sich noch weiter um die Beseitigung der abgcschiedenen 
Temperkohle handolt.
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Zahlentafel 1. E rg e b n is s e  v e r s c h ie d e n e r  in  e in e r  e le k t r i s c h  g e h o iz te n  Q u a rz ro h re  d u ro h g c f i ih r te r
G liih y o rsu c h e .

Nummer des Yersuchea 69 73 Si 85 80 87 89

Packungsm ittel.........................................................
Dauer der Anwarmung auf 900 0.....................st'
Dauor dor Anwarmung auf 800 0.....................st
Gliihdauer nach Errcichung von 900 bzw. 800 0 st

D urehschn ittsw arm e..................................... 0 C
Dauer der Abkiihlung auf 6 0 0 ° .....................st
Gesamte Gliihdauor............................................. s t
Geb. Kohlenstoff nach.dem  Gliihon . . . .%

GlUhgpan

8 !4

22*A
968'
920

8%
39V4
0,08

Alundum

8

16
900
900

16
40
0,12

Gluhspnn

7>/2

16
900
900

sy2
32
0,07

Sand

7M>

17
900
890
28
52% ' 
0,15

Marmor-
stttttb

oys
17

879
870

16
39%
0,15

01Qhspan

5%
16

872
870

16
37%
0,16

łfagnetlt

5
18

900
895

16
39
0,30

(Juorschnitt dor P robestiibe .....................m m j

Bruchbelastung bei 304,8 mm Stutzweito kg 
Durchbiegung . . , . ............................. mm

13,21
25,65

521,6
42,93

13,46
25,91

464,9
18,54

13,46
25,91

544,3
43,68

13,72
25,65

596,5
49,78

12,95
25,40

510,3
35,03

13,46
25,65

526,2
31,50

13,46
25,65

594,2
46,74

Weitere Vorsucho wurdsn unter Verwondung einer 
yon auBjn elektriseh orhitzten Quarzrohre yon 152,4 mm
1. Weite ausgefiihrt. Ihre wichtigsten Ergebnisse sind in 
dor Zahlentafel 1 zusammongcstellt. Boi den Versuehen 
Nr. 84, 85 und 87 wurde wiihrend der ganzen Gliihzeit 
Kohlensiiure, beim Vorsuehe Nr. 73 Wasserstoff durch die 
Rohre geleitet. Die Versuebo Nr. 69, 86 und 89 erfolgten 
ohne irgendeino Gaszufuhr, das Gliihstiick stand nur 
unter der Wirkung der goringen Luftmenge, dio durch 
dio nicht ganz dicht schlieBenden Asbestpfropfen zuflieBen 
konnte. Beim Versuche Nr. 73 war zur AusschlieBung 
jeder dsnkbarcn Oxydationswirkung eine mehrfachc 
Packung durchgcfuhrt. Das in Alundum gepackte Probe- 
stiick steckte in einer 25,4 mm weiten Glasrohre, dio m it 
ICoksstaub gepackt in einer anderen Rohro von 76,2 mm 
untergebracht war. W ahrend des Gliihens wurde durch 
dio (Juarzrohro ununterbrochen Wasserstoffgas geleitet. 
Der unter diesen VorsichtsmaBregeln 16 s t lang auf 900 0 
erhitztc Vcrsuchsstab enthielt im Kerne eino bctriicht- 
licho Mengo von Tomperkohlo und 0,12 % geb. C, in 
den K antcn aber gar keine Temporkohle und 0,92 % geb. C. 
Ais Ergebnia dor Vorsuchsroilio kann festgestollt werden, 
daB es zur Umwandlung des geb. Kohlenstoffes in Temper- 
kohle ausschlieBlieh auf dio Hitzewirkung ankommt und 
daB reduzierendo oder oxydierende Gaso oder Packungen 
ohne jeden EinfluB sind. N ur das Gluhen im Vakuum 
ha t eino betraehtlicho Beschleunigung ergeben, dereń 
theoretischo Grundlage noch festzustellen ist.

Zur Untersuchung, ob etwa eino mehr oder weniger 
rasche Abkiihlung unter 550 0 von EinfluB auf die Gliih- 
wirkung soi, wurden vier Stabe von 19,3 mm 0  gemoin- 
schaftlich ohne Packung 17 s t lang boi durchschnittlich 
890 ® gegluht. Nach Abkiihlung auf 550 0 schreckte man 
zwoi m it AŁ und A2 bczeichnoto Proben in Ocl ab, wahrend 
dio beiden anderen m it Bj und B2 bezeichnetcn Proben 
im Ofen langsam abkuhlen konnten. Analysen und 
Festigkeitsproben wiesen dann die W erte dor Zahlentafel 2 
auf. D em nachist auch eino verscliieden rasche Abkiihlung 
unter 550 0 ohne EinfluB auf das Gluhergcbnis.

Zahlentafel2. E rg e b n is se  y o rsc h io d e n  ra s c h e r  A b 
k iih lu n g  u n te r  550°.

Gluhen des Probestabes A l Aa iii B j

Dehnung (%  auf 50,8 mm
Lange)............................. ,* .

Zugfestigkeit (kg/m m 2) . . . 
Geb. K oh lensto ff.....................

7,
31,30
0,15

7,0
30,11
0,15

6,5
31,57
0,15

7,0
32,09
0,15

Die weiteren Darlcgungen des Vortragenden taten 
dar, wieso auf Gru ud seiner Yersuche und bei Vcrwendung 
oines ununterbrochen in.Hitze gehaltenen Muffelgluhofens, 
wio solehe bei der Gcschirrerzcugung gebriiuchlich sind,

dio Gliihzeit auf insgesam t 44 s t und dio Zoit vom Ab- 
^.gusso bis zur Versandbereitschaft der W are auf 60 st 

herabgemindcrt worden konne. Diese Feststellungen 
haben, da es sich dabei ausschlieBlieh um black heart- 
TemperguB handelt, fiir unsero Verhiiltnisse nur mittel- 
bares Intoresse. C. Irrcsberger.

Dio Arbeit von J. H. Tong iiber
Phosphor im schmledbaren GuB1)

war auf Anregung von Professor Turner in dor Univcrsitat 
Birmingham ausgofiihrt wordon. Fiir die Versuche wurden 
zwei Reihon Probestabo yorwendet; das Ausgangsmatorial 
bildete boi der ersten Eeihe sehr reines amerikanisohes, 
sogenanntos gowasohenes, “WeiBeisen, bei der zweiten 
graues und weiBes Tomperrohoisen: beide Sorten waren 
von einer TempergieBerei am O rt zur Verfiigung gestellt 
worden und wurden im Verhaltnis 1 : 3 gattiert. In  beiden 
Fallon wurdo beim Umsohmelzen Phosphoreisen (4 %) zu- 
gesotzt. Dio Zusammonsetzung der gonannten Eisen- 
sorten war folgende:

Amerika- 
nisches . 

WaLB eisen
Btrminghamer
Temperroheisen

%
weiB

%
grau

%
Geb. K ohlenstoff 2,93 2,67 0,44
G raph it.................. 0,15 0,25 3,12
Silizium ................. 0,01 0,56 2,20
M angan.................. 0,00 0,16 0,58
Phosphor . . . . 0,01 0,049 0,049
Sohwofel . . . . 0,004 0,325 0,036

Fiir dio ZerreiBversuche wurden rundę Probostabe 
yon 19 mm <J) an der Bruohstelle, fiir dio Biego- 
yersuche Stśibo yon ąuadratischem Querschnitt und 
25 mm Kantenlange und fiir die Priifung auf Ziihigkeit 
dureh Biegen um einen Dorn solohe von 12,7 mm Kanten- 
liingo hergestellt. Die Proben wurden zum Tompern in 
gesiebtom Roteisonstein yerpaokt, wobei jo nach der 
Starkę der Probestiibe frisehcs und gebrauchtes Erz im 
Vcrhaltnis 1 : 2 bis 4 yermengt angewendot wurde. Die 
Hitzo im Temperofcn wurdo langsam auf 850 0 gebracht, 
yier Tage auf dieser Hohe gehalten und dann bis 900 
gesteigert, nach einem weiteren Tag lieB man den Ofen 
langsam erkalten.

Es ergab sioh, daB duroh den Zusatz von Phosphor 
keinerlei Verbesserungen der meohanischon Eigenschaften 
dor GuBstiicko orzielt wurden. Jedo Erhohung des Phos- 
phorgehaltes.iiber 0,2 %  fiihrto zu einer Verschleohtorung

J) Iron and Coal Trad. Rev. 1918, 13. Sopt., S. 285.
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der moohanisokon Eigonsohafton, sowohl was Zugfestig- 
keit, Dohnung und Biogofestigkeit, ais auoh was Zahig- 
keit und Hiirte (naoh Brinell) angeht. Im Hinbliok auf 
das Ergobnis des Tomperyerfahrons ist dio Anwesenheit 
botraohtlioher Mongen Silizium und Mangan von groCcrcr 
Bedeutung ais das Fehlen von Sohwefel. Dor Umstand, 
daB nur die phosphorceichon Probon der Biego- und 
Ziihigkeitsvcrsuohe ausgobildetos kristallinisohes Gofiigo 
zoigten, veranlaBto den Verfassor zur Priifung weitorer 
Proben von Birminghamer TompergioBereicn. Die Ana- 
lysen und die orroiohton Biegewinkcl waren folgende:

Probc Geb. O

%

Oraphlt.
O
%

SI

%

s

%

p

%

Mn

%

Blege-
winkel
Grad

a 1,20 0,75 0,78 0,328 0.048 0,21 45
b 0,76 1,26 0,54 0,164 .0,049 0,29 80
0 0,62 1,45 0,65 0,247 0,065 0,36 150

Endlioh stollto Teng duroh bosondere Versuoho fost, 
daB das in dom gebrauohten Erz gefundeno Sohwefel- 
eisen aus den Sehwefelvorbindungbn enthaltenden re- 
duzieronden Gasen im Temperofon bei 9000 stammte. 
Dor Sohwcfelgehalt des frisohen Birminghamer Temper- 
orzes stoigt in  dor Regel nicht ubor 0,02 % , wahrend 
im gebrauohten Erz bisweilcn bis zu 0,3 und 0,4 %'Schwofel 

; gefunden werden. O.
J . E. H u r s t ,  Aoton, spraoh iiber ein 

Verfahren zur Verhinderung des Wachsens des grauen 
GuBeisens1).

Zunaohst besohaftigto er sich m it der von Outerbridgo 
vor Jahron naohgowiesonen Ersoheinung, daB GrauguB 
boi wiedorholtem Erhitzen in sauerstoffhaltiger Atmo- 
sphiire eino Volumonverir,ehrung erfahrt5). Daduroh 
konnen bei Werkzougon, Teilen von Yorbronnungs- 
masohinen, Dauerformen fiir Eison- und MetallguB u. a. 
MiBstiindo entstehon, dereń Yormeidung ohne Frago von 
N ut zen ist.

Naoh don Ausfiihrungen des Vortragenden wird das 
Waohson in erśtor Linie duroh dio Anwesenheit von 
Graphit in Blattohonform veranlaBt, dor den osydiorenden 
Gason das Ein- und woitoro Vordringon in das Innero 
des GuBstiiokes ermoglioht. Dio GroBo der Volumon- 
vermehrung steigo annahernd in domselbon Yerliiiltnis,

: ) Iron and Coal Tr. R ot., 1918, 11. Okt., S. 415.
2) Vgl. St. u. E. 1904, S. 407; 1909, S. 1748; 1910,

S. 602, •'. v . j  j  a

wio dor Siliziumgohalt der GuBstiioko. ErfahrungsgemaB 
kommo die Ersoheinung bei WeiBoison kaum in Botraoht, 
wahrend sohmiodbarer GuB, in dem freier Kohlenstoff 
in  Eorm amorpher Temperkohle zugegen ist — also 
sogonannter „blaokheart“-TemperguB —, uberhaupt nicht 
waohso, weil boi dioser Kohlenstoffart den eindringenden 
Gasen kein g lattcr Weg bereitet sei. Dahor miisse sioh 
duroh jedos Verfahron, das den Gasen den E in tritt in 
das GuBstiiok unmoglioh maoht, das Waohson verhindern 
lasseri, z. B. duroh einen Uebcrzug m it gasdiohter, sohwer- 
schmolzbarer Emaille, die jodooh andero Nachteilo im 
Gefolgo habe. Ein ideales Mittel miisso die Entfernung 
des Grapbits dor aufloren Sohiohten sein, .wobei ein Sohutz- 
mantol aus entkohltem Materiał gebildot werdo, der dor 
Bearbeitbarkeit keino besonderen Sohwierigkeiten ent- 
gegonsetzt. Unter Vorlegung metallographisoher Unter- 
suohungsergobnisso beriohtoto H urst iiber ein guBeisemes 
Rohistiiok, das in stark Torrostetom Zustand wiederholt 
abwoohselnd auf 800 und 900 0 duroh ox)’diercndo Ofen- 
gaso erhitzfc worden war und dabei eine Sohutzsohioht 
von stahlartigom Gefiigo erhalten hatte, dio es vor dom 
Waohsen bowalirto. Auf Grund soiner Untersuohungon 
stollt H urst folgendo Satzo auf, die den Vorgang der 
Entfernung des Grapliits ohno Hinterlassung Ton Hohl- 
raumen bei seinen Yorsuohsstiioken orkliiren konnten:

1. Der Oberfliiohenontkohlung und Graphitvcrbron- 
nung folgt eino Ausseigerung des Phosphidoutektikums 
in dio Terblcibonden Hohlraume.

2. Beim Gliihen des GuBeisens in Tomperaturon 
zwisohen 900 und 10000 werdon betrachtliohe Mengen 
Graphit wieder gelost, und os ontsteht Austenit in fester 
Losung.

In  phosphorreiohem Eison seien dio Vprhaltnisso 
Terwiokelter, hoohst wahrscheinlioh werdo Graphit wieder 
gelost und es ontstohen Terwiokelto ternare Yorbindungen. 
Um dio Oberflaohenentkoldung Tollstandig crklaron zu 
konnen, seien indos weitere Yersuoho erforderlioh. Im 
yorliegondon Eallo liabo wahrscheinlioh der Rost dazu 
beigetragen, dio Entkohlung einzuleiten.

Lotzteren Erkonntnisson diirfto wohl allgemein zu- 
gestimmt werdon. Die Auffassung dos Vortrages durch 
dio Zuhorer maahto sioh in dem Meinungsaustausoh be- 
morkbar, indom nioht alloin starker Widerspruoh zu dom 
Vorgetragenen, sondern solbst Zwoifeł an der Riohtigkeit 
der metallographisohon Beobaohtungen und der Yorwurf 
mangelhafter theoretisoher Eaohkenntnisso erhoben wur- 
don. Ein Redner wies nooh besonders darauf hin, daB 
oin Gliihen von GrauguB im Sinno des Vortragonden fiir 
so bohandelto Stuoko das Yerderbon bodoutc. O.

(Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

17. Ju li 1919.
KI. 7 b, Gr. 20, L 44 875. Vorfahren zur Herstellung 

T on  Rohren beliebigen (Jucrseknittes m it unglcicher 
Wandstarke. Otto Luehterhand, Hamburg, Nissen- 
atr. 8, und Georg Siittcrlin, Blankenese, Schillerstr. 42.

KI. 7 o, Gr. 13, IC 66 928. Hydraulisohe Radstem - 
presse m it einem Stempel zur Vorhinderung der Falten- 
bildung im mittloren S tem teil. S)t.*3ng. Rud. Kronen- 
berg, Ohligs, Rheinl.

KI. 7e, Gr. 24, S 49 957. Yorfahren zum Festlegen 
der runden Rippen an sehmiedeisernen Heizrohren; Zus. 
z. Anm. S 49 405. Speck& Udolhoven, Dampfkesselfabrik, 
Coln-Kalk.

KI. 7 e, Gr. 32, Sch 50 580. Verfahron zur Herstellung 
von Riidern aus Blech durch Yereinigung zweier Halften. 
August Schadlcr, Arlx>n, Schweiz.

*) Dio Anmeldungenliegen von dem angegobenen Tage 
an wahrend zwoier Monato fiir jedermann zur Einsicht- und 
Einspruchorhebung im Patentam to zu B erlin  aus.

KI. 12 e, Gr. 2, R 47 111. Gasfiltor m it untertcilten 
Zollen. Radio-Apparate-G. m. b. H ., Berlin.

KI. 24 c, Gr. 1, H  73 542. Heizyorrichtung fiir gas- 
formige und flussige Brennstoffe. Otto Hartmann, 
Friescnstr. 59, Carl Hartm ann, Oestl. Karl-Friedrich- 
Str. 30, und Adoli Waehsmann, Gartenstr. 9, Pforzheim.

KI. 31 a, Gr. 1, B 84 108. Schachtofen m it Y o rh e rd -  
und m it Oel- oder Gasfeuerung zum Schmelzcn leicht- 
fliissiger Metallo. Wilhelm BuoB, H a n n o T e r ,  Stader 
Chaussee 41.

KI. 40 a, Gr. 12, B 80 624. Yerfahren zur Reduktion 
von Erzen, Metalloxyden u. dgl. m ittels durch die Be- 
scMckung geleitoten reduzierenden HeiBgasos. Kolile 
und Erz, Ges. m. b. H ., Essen-Ruhr.

KI. 40 a, Gr. 17, A 31 036. Verfahren und Vorrieh- 
tung zur Untersuchung von Metalloberflachon auf Ver- 
schiedenhoiten in der Zusainmensetzung. Allgomeine 
Elektricitats-Gesellschaft, Berlin.

KI. 49f, Gr. 18 Soh 51321. Yorriohtung zum 
SohlioBen der Langsnaht T o n  zylindrisohen Metallhohl- 
korporn duroh elektrisohe WiderstandsschweiBung unter 
Benutzung einer oberen und unteren Rollenolektrode
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und eines dio letztero und den Hohlkorper aufnohmpn- 
den dornformigon Fiihrungsstuokcs. Edmund Schrodor, 
Borlin, Bello-Alliancestr 88.

KI. 49 h, Gr. 5, P  36 439. Verfahrcn zum SohweiBen 
von K etten. Adolf Pfrotzsohnor G. m. b. H , Pasing.

21. Ju li 1919.
KI. 18 b, Gr. 13, W 47 986. Yerfahren zur Erzeugung 

von Stahl oder Flulieiscn im Martinofen aus sehwefel- und 
phosphorreiehem Einsatz. Eranz W oltron, Kapfenberg 
(Steiermark).

KI. ISe, Gr. 3, J  1S492. Verfahren zum oborfliich- 
lichen Verstiihlen bzw. Hiirten yon Gegenstiinden aus 
kohletistoffarmem Eisen (Schmiedoisen). Joachim Jonsson, 
Hamburg, von Essenstr. 53.

KI. 21 h, Gr. 11, A 80 935. K ippbarer Elektrodenofen 
fiir elektrochomisehe oder metallurgische Zwccke. Aktien- 
gesellsehaft Brown, Bovori & Cie., Baden, Sehweiz.

KI. 21 h, ,Gr. 12, E  23 885. Verfahron, Korpcr jvon 
hoher elektrischor Laitfahigkoit m itH ilfe des oloktrisehen 
Widerstandsvcrfahrens zusammonzuschwoiBen. Elek- 
trischo SchweiBmasohiuen-Gesellschaft m. b. H., Char- 
lottenburg.

KI. 24o, Gr. 11, B 84 900. Gaserzeuger m it hin 
und horbeweglichem Rost. Borgmann Elektrieitiits-Worke, 
Akt.-Ges., Berlin.

KI. 24 f, Gr. 15, Z 10145. Wanderrostfoucrung m it 
Untorwind. Xavor Zollor, Friedcnshiitte.

KI. 75 o, Gr. 5, M 65 453. Vcrfahren zur-Erziolung 
eines Aluminiumuberzuges von erhohter Rostsicherlieit 
auf Eisengegenstiinden; Zus. z. Pat. 313 185. Metall- 
ińdustrie Schiolo & Bruchsalcr, Hornberg, Schwarz- 
waldbahn.

24. Juli 1919.
KI. 7 c, Gr, 21, M 57 778. Vorriehtung zum Einwalzen 

von Fiihrungsringen in Geschosse aller Art, insbosondoro 
Geschiitzgcschosse; Zus. z. Pat. 302 513. Mitteldeutsche 
Elektrizitiitswerkc, G- m. 1). H ., Berlin.

KI. 7 o, Gr. 9, B 89 078. Masehiue zur Herstellung 
fadenfortnig zusammenhiingender Niigel. Max Bauer und 
Josef Rottmann, Dusseldorf, Kolner Str. 30.

KI. 21 g, Gr. 20, W 49206. Verfahren zur Verhindo- 
rung von dureh eloktrische Stromo her\'orgerufcnen sehiid- 
lichen Wirkungen elektrochomisehor A rt auf Motalltoile. 
Dr. Moritz W eerth, Rustringen bei Wilhelmshaven.

KI, 21 h, Gr. 11, G 46 171. Elektrischer Schmelzofcn. 
Gesellschaft. fiir Eloktrostahlanlagen m. b. H., Siemons- 
stadt boi Berlin, und Wilhelm Rodenhauscr,
Volklingon a. Saar.

KI. 24.f, Gr. 15, B 87 000. Wanderrostfcucrbriicke. 
Gustav Beck, Chemnitz, Gravelottestr. 26.

KI. 26 d, Gr. 1, C 27 S75. Verfahren zur Gcwinnung 
von Nebenprodukton aus Gasen von Broimstoffen.
E. J. Collin, Aktiengesellschaft zur Verwertung von 
Brennstoffen und M etallen, Dortmund.

KI. 31 a, Gr. 3, A 30 990. Deckol fur Schmelzofcn 
und Tiegel; Zus. z. Pat. 304 580. Aktiengesellschaft 
Brown, Boveri & Cio., Baden, Sehweiz.

K I. 49 f, Gr. 4, K  68 651. Vorrichtung zum selbst- 
tatigen Wondou von Schmiedestiicken uugloichsoitigen 
Quersclinittes. Adolf Koch, Reinscheid, Schuttendelle 45.

KI. 49 h, Gr. 1, W  50 116. Kettensehweifiofen m it 
Schlitzfeuerung. Josof Wolf, Wien.

KI. 49 i, Gr, 5, H  72 577. Verfahrcn zur Herstellung 
von Doppelmetallon aus Eisen m it Kupfer, Kupferlegio- 
rungen und ahnliehen hochschmelzenden Jle ta llcn  und 
Metallogierungen unter Benutzung oirier motallischen 
Zwischenschicht auf dom Eison aus hochschmelzenden 
Metallen oder Metallegicrungen. Heddernheimer Kupfer- 
werk und Suddautseho Kabelwerko, Akt.-Ges., Frank- 
fur t  a. M.

KI. 75 c, Gr. 5, F  44 473. Verfahren und Arbeits- ' 
raum zur Vomahme von freihandigen Metallisicrungen 
nach dem Spritzverfahren. Frankonia Akt.-Ges., Abteilung

fiir Metallisierungsanlagon vorm. Metal lato))), G. m. b. H., 
Berlin.

KI. 80 b, Gr. 8, N 17 591. Verfahren zur Herstellung 
tomporaturbcstandigerDinasstcirie(Silikasteine). Dr. North 
Kommandit-Gosellschaft, Hannovor.

KI. 80 c, Gr. 13, P 36 346. Aus(;ragvorrichtung fiir 
Schachtofcn m it Drohtoller. Fa, G. Polysius, Dessau.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
14. Ju li 1919.

KI. 7 b, Nr. 70S 912. Doppelziehoison. Folten & 
Guilleaumo Carlswerk, Akt.-Ges., Coln-Miilhoim.

KI. 7 f, Nr. 708 905. Fassoneisen, gewalzt, blank 
gezogon oder aus Blech gebogen. Wilhelm Diiring, Char- 
lottonburg, Niobuhr-Str. 55.

KI. 12 o, Nr. 709 657. Trookonroinigor fiir Gas und 
HeiCluft m it Kiihlvomchtung. Deutsche Industriobau- 
und Bjdarfsgosollsehaft m. b. H ., Berlin.

KI. 1S a, Nr. 709 653. DoppelgichtverschluB fur 
oino selbsttiitigo Boschickungsvorrichtung an Sc-hacht- 
ofon, Gaserzeugcrn u. dgl. Eisonwerk Jagstfclu, G. m. 
b. H , Jagstfelcl, W urttembcrg.

KI. 24 o, Nr. 709 446. Einrichtung zum Versohieben 
von Umsteuerglockon von Gasleitungen, besonders an 
im Ziyweehsel betriebenon Rsgonorativofen usw. Ma- 
schinenbau-Akt.-Ges. Tiglor, Duisburg-Moiderich.

KI. 24 o, Nr. 709 575. Sichcrhoitsventil fiir Gas- 
orzsuger. Siegen-Lotliringor Werke vorni. H. Folzer 
Sohnc, Siegon i. W.

KI. 24 f, Nr. 709 107. W assergckiihlter Rost. H ager 
& Wcidmann, G. m. b. H ., Berg.-Gladbaeh.

KI. 24 i, Nr. 708 918. Yorrichtung zur Regclung 
\ron Luft- oder Rauchbewegungen in  Kaniilcn. Gustav 
Korngiebel, Cassel, Lossingstr. 8.

KI. 24 i, Nr. 708 021. Ausglcicheinrichtung an Vor- 
richtungen zur Regelung von Luft- oder Rauchbewe
gungen. Gustav Korngiebel, Cassel, Lessingstr. 8.

KI. 31 a , Nr. 709 511. L u f t z u f u h r r e g u l i e r a p p a r a t  
fur Giefiereiflammofen m it Planrostfeuerung. Emil 
Peipers, Wiesbaden, Kapcllenatr. 74.

KI. 31 o, Nr. 708 967. Kokillc fiir StahlguCgescliosso 
m it oingolsgtein Sandring. Otto Woichel, Kaiserslautern, 
Schumannstr. 8.

KI. 49 b, Nr. 709 248. Maschine zum Bearboitcn 
von Profillaiśten o. dgl., iilsbosondere von Schiffspantcn. 
Otto Eróriep, G. m. b. H ., Rheydt, Rhld.

21. Juli 1919.
KI. 21 h, Nr. 709 727. SchweiBsloktrodo fur elek- 

trische WiderstandsschweiBmasehinen. Richard Maek, 
Berlin-Tempclhof, Dreibundstr. 45.

KI. 21 h, Nr. 710 156. Fassung fiir Ofonelektroden. 
Alex. Ordon, Beuthen O.-S., Tarnowitzer Chaussee l la .

KI. 48 c, Nr. 710 172. Eisernes Kuchengesehirr, \e r -  
ziert m it einem silberig glanzenden Emailiiberzuge. R i
chard Zulauf, F rankfurt a. M., S tiftstr. 28.

KI. 48 c, Nr, 710 173. Eisernes Kuchengesehirr, vcr- 
z iert m it einem kupferig glanzenden Emailiiberzugo. R i
chard Zulauf, F rankfurt a. M., S tiftstr. 28.

KI. 48 c, Nr. 710174. Eisernes Kiichongoschirr, ver- 
z iert m it einem goldiggianzenden Emailiiberzuge. Richard 
Zulauf, F rankfu rt a. M., S tiftstr. 28.

Deutsche Reichspatente.
KI. 31 a, Nr. 310268, vom 12. Ju li 1917. A lf re d  

U h lm a n n  in  B e r lin -S  te g litz . Gie/h-crfahren in  
evakuiertc Fon/ten.

Dureh dio GuCform, welche m it dcm das G u B m c ta ll  
cnthaltenden Behiiltor dureh eino Steigleitung verbunden 
ist, wird ein so sta rk er PreBluft- oder Prefigasstrom ge- 
trieben, daB das Motali dureh dessen Saugwirkung in  dio 
GuBform hineingosogen wird. D ieser VbrgaTig kann da- 
durch uńtorstu tzt werden, daB dic PreBluft o. dgl- ' n 
den luftdicht verschlossencn Schmelztiegel geleitet Wird und 
hier einen Druck auf dic Oberfliiche des Metalles.ausiibt.
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Zeitschriftenschau Nr 7 .1)
Allgemeiner Teil.

Geschichtliches.
Hatzfcld und Schreibor: D ie g e sc liic h tl ic h e  E n t 

w ick lu n g  u n d  w ir ts c lia f t l ic h e  B e d e u tu n g  dos 
S a a rg e b ie te s . In  sehr oingehender Woiso wird die 
gescliichtliche Entwicklung und Bedeutung der einzelnen 
Induśtriezwoigc von borufonor Seite geschiklert, so be
sonders der Stoinkohlonbergbau, dic Koksindustrie und 
die Eisenindustrie. Es folgen <knn Betrachtungcn iiber 
die Boźiohungen des Saargebietes zu dem deutseh-lotli- 
ringischen Wirtsehaftsgobiet und dio daraus gezogonen 
SchluBfolgcrungbn. [Z. B., H. u. S. 1919, 1. Heft,
S. 33/80.]

A. Lilienberg: S eliw edcns B ergw oson im M itto l- 
a ltc r . Dor schr lesenswerte Aufsatz bringt nucli einigo 
auf denaltonEiscnerzbergbau Bczug habende Mittcilungen. 
[Jornk. Ann. 1919, 4. H eft, S. 121/04.]

Wirtschaftliches.
E n tw u r f  e in e s  R e ich sk o h len g cse tzo s . [St.

u. E. 1919, 19. Juni, S. 700/2.]
Dr. Adolf GUnther: W a lth e r  R a th o n a u  u n d  die 

g e m e in w ir ts c h a f t l ic h e n  T h e c rie n  d e r G egenw art. 
Wttrdigf das Gcsamtwerk Rathenaus und seine Stelluug 
zu den sozialpolitischcn und weltwirtschaftlichen Grund- 
fragen. Von Rathenaus K ritikern werden ausfiihrlicher 
herangezogen Sehmollor, Leopold v. Wiese und Joachim 
Tiburtius. [Woltwirtschaftliches Arcliiv 1919, 1. Juli, 
S. 40/55.]

Hermann Gothe: P ro d u k t io n s  w ir ts c h a f t  s t a t t  
S o z ia lis ie ru n g . Verfasser bespricht das „System GoB- 
wbiler“ des GroBindustriellen IConim.-Rat GoBweiler, 
den Plan einer cinzigen „Produktionsfuhrungsstelle" fiir 
jedes Land, die ais Endziel hat: rortoilhafte Erzeugung 
dos Existcnzbedarfes und gorechto Vorteilung der Er- 
gobnisse durch Gesetzgebung. Die Produktionsfiilirungs- 
stelle ubernimmt nur diojenigen unproduktiven Arbeiten, 
die an einer Stello fiir alle glcichartigon Produktions- 
boteiligten ausgcfiihrt worden konnen, lehnt aber die 
Ver\valtutig dor Betriebsstellen oder Botriebsmittol ab. 
[W eltwirtschaftszcitung 1919, 27. Juni, S. 008/9.]

K urt Singer: U ebor d ic  D o n k sc h r if t  des R o ichs- 
w ir ts c h a f  tsm i n is te r i  um s. [W irtschaftsdienst 1919,
4. Juli, S. 505/7.]

Dr. Oskar Wingon: •D eu tsche  P la n  w ir ts c h a f t . 
Nimmt zu den Pliinon des Roichswirtschaftsministeriums 
Stcllung und lehnt sio ab, weil dio PlanwirtschafJ in dom 
„KleinburgcrIichen“ derherrschendcnParteien untergehen 
wird; die goplanto W irtsehaftspolitik wird keine Politik 
dor „W irtschaft", sondorn dor „P arte i“ worden. [Freio 
W irtschaft 1919, 1. Juli, Ś. 161/4.]

Dr. Leopold von Wiese: G ebundene  P la n w ir t-  
s c h a f t  ? Ablehnung der Piane des Reichswirtschafts- 
mimsteriums. „D or abgozohrto Leib unseror Wirtsciiaft 
braucht nicht einen neuen Schniirleib, sondern frische 
Luft und Bowegungsfreihoit.11 Not tu t, dem Volko einen 
Wog zu zeigen, auf dem es sich frei ontwickeln und durch 
freudig geleistete Arbeit zugloich dem Gen-.einwohl dicnen 
kann. [W eltwirtschafts-Zeitung 19)9, 11. Juli, S. 649/50.] 

F ree: O rg a n is a tio n  d e r  d o u tsc h o n  In d u s tr ie .  
Schildert und erliiutert durch Schaubildor don zukiinftigćn 
Aufbau dor deutschen Industrie-Riitorerfassung, Solbst- 
verwaltungskorper, Arbeitsgemeinschaft. [Żwangloso 
Mittoilungen fiir dio Mitglieder des Voreins deutscher 
Maschinenbau-Anstaltcn 1919, 15. Mai, S. 308/14.]

*) Vgl. St. u. E. 1919, 30. Jan., S. 129/35; 27. Febr., 
S. 229/33; 27. Miirz, S. 332/7; 24. April, S. 452/6; 29. Mai, 
S- 608/12; 26. Juni, S. 727/31.

Dr. Engel: H an d e l u n d ,, P la n  w ir ts o h a f t" .  Lehnt 
die Wisselscheu Gcdanken der gebundenen Plnnwirtschaft 
ab, da sie vollkommen von handolsfoindlichom Geiste 
durchdrungon seien. [Wcltwirtschaftliche Naclirichten 
1919, 4. Juli, S. 625/7,]

Aus dem  R o ic k sw ir ts c h a f tsn u m s to r iu m . Be- 
iiandolt die Donkschrift dos Reiohswirtschaftsministors 
Wissel iiber die gebundene Planwirtschaft in ablelincndom 
Sinne. [Dio K onjunktur 1919, 12. Juni, S. 217/20.] 

Eranz Hendrichs: G e m e in w ir tsc h a ft. [Techn. u. 
Wirtsch, 1919, Junihcft, S. 333/43.]

Dr. Alfred Schmidt: D ie L osung  des R ilto - 
p rob lem s. Wicdorgabe des Gcsetz.ontwurfos iiber Be
triebsrate und Yergloich m it den Antragen dor politischen 
Partcicn, der dom Regiorungscntwurf don Vorzug gibt. 
[W irtschuftsdienst 1919, 4. Juli, S. 507/9.]

Hugo Petcrson: Dio I n d u s tr ie  im R iite sy s tem . 
Beleuchtet die Ratefrago yom Standpunkto der Unab- 
hiingigen Sozialdemokratisclien Partei aus. [Mitteilungcn 
des Roichsbundos deutscher Technik 1919, 28. Juni,
S. 9/10.]

D as R iite sy s tem . Ausfuhrliche.kritischo und durch 
bildlich© Darstcllungon erliiutorto Stellungnahmo zu den 
Vorschliigen der Regierung. [Wochenschrift dor Handols- 
kamm er zu Diisscldorf 1919, 28. Juni, S. 232/8.]

V o re n tw u rf  zu  oinom  G esotz u b e r  B o trio b s- 
r i ite . [St. u. E. 1919, 12. Juni, S. 673/4.]

Dr. W. Dahlmann: T e c h n ik  u n d  sozia lo  F rag e . 
Der gcdankenrciche Aufsatz gelit Von dor Bedeutung 
der Technik fiir dio Yolkswirtschaft und Sozialpolitik 
aus, schildert dio Leistungen dor Technik wiihrend des 
Krieges undstolltim  Gegensatzzudon Vergosollschaftungs- 
pliinen doi; Sozialdomokratie die Forderung auf, daB dio 
Kriiftc, dic uns vor dom Kriego groB gemacht haben, 
wieder zur freicn Entfaltung golangon miissen. Dor 
Sozialismus kann nur ais Endzicl der Menschhoitsentwick- 
lung aufgefaBt worden, und so Yorstandon wird or der 
Teclmik, dio im marxistischen Sozialismus verkiimmcrt, 
immer neue Aufgaben stollcn und sio in froior Entfaltung 
auf immer neue Wogo fuhren. [Techn. u. W irtsch. 1919, 
Julihoft, S. 430/8.]

Dr. K urt Frochtling: Z u r n e u e s to n  W ir ts c h a f ts -  
u n d  S o z ia lp o li tik . V. D io K le in a k tie  im  aus- 
la n d iso h e n  u n d  d e u ts c h e n  R e c h t. [St. u. E. 1919,
12. Juni, S. 657/62.]

Dr. Fr. Schomerus: D io C arl-Z eiB -W orko  im 
L ich to  d e r S o z ia lis ie ru n g . Schildcrung dor sozialon 
Verfassung der ZeiBwerke. [Weltwirtschafts-Zoitung 1919,
20. Juni, S. 577/9.]

Dr., Alfred Schmidt-Essen: D ic N e u o r ic n tio ru n g  
d e r G cw o rk sch afto n . [W irtschaftsdienst 1919, 27. Juni, 
S. 486/8.]

O. K lopfer : W a n d lu n g o n  un d  N o u o rie n tio ru n g  
in  do r A n g c s te llte n b e w o g u n g . [Der Arboitgeber
1919. 1. Ju li, S. 149/51.]

Dio A rb o ite r f ra g o  in  d o r a m e r ik a n is c h e n  
E isen - u n d  S ta h l in d u s tr ie .  Behandelt dio Griinde 
fiir dio wirtsehaftlichen Erfolge, wolohe dic amerikanischcn 
Eisen- und Stahlarbeiter wahrend des Krieges in bezug 
auf Lohne und Arbeitszeit orrungcn haben. [Weltwirt- 
schafts-Zeitung 1919, 27. Juni, S. 605/7.]

Dr. K urt Locwenfcld: D io  E n tw ic k lu n g  d e r
A rb e ite rb e w e g u n g  (in den Ver. Staaten vón Am.). 
[W irtschaftsdienst 1919, 11. Ju 'i, S. 534/7.]

Dr. Guggenheimer: Ge w erb li chor R e o h ts sc h u tz . 
(Vortrag, golialton auf der diesjahrigon Hauptversc,mm- 
lung dos Yorcins deutscher Maschincnbauanstalten.) 
[St. u. E. 1919, 12. Juni, S. 666.]

Friedrich M eyenberg: D ie G ru n d lag o n  w issen- 
8 c k a f t l ic h e r  B o tr ie b s f i ih ru n g  — E in e  H ilfo  beim

sieTie Seite 129 bis 131.Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen
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w ir t s c h a f t l ic h e n  W ie d e ra u fb a u . Der Aufsatz ent- 
halt eine eingehende WUrdigung dos Taylor-Systems und 
sieht dio Aufgabe des Ingenieurs, des Technikers darin, 
die wirtschaftlichcn Gegensiitze zwischen Arbeitgeber und 
-nehmer auszugleichon, indom er dio Gedanken Taylors 
in lebensYollc W irkliehkoit umsetzt. [Techn. u. Wirtsch. 
1919, Juniheft, S. 353/85.]

W ilhelm : A u B en h an d o lsfrag en  des d e u ts c h e n  
M asch in o n b au es . [Vortrag, gehalten auf der dies- 
jiihrigen Haup'tversammlung dos Veroins deutscher Ma- 
schinenbauansialteii.) [St. u. E. 1919, 12. Juni, S. 667.] 

Seck: V erb an d sw esen  im  M asch in o n b au . (Vor- 
trag , gehalten auf der diesjiihrigen Hauptversammlung 
des.Vbroins deutscher Maschinenbau-Aiistalton.) [St. u. E. 
1919, 12. Juni, S. 067.]

Joseph Mendel: D ie p reu B iso h en  S ta a ts b a h n e n  
w a h re n d  des K rieges . [Techn. u. Wirtsch. 1919, 
Julilioft, S. 457/63.]

Dr. Otto Gonnenwein: D as R e ic h se iso n b a h n -  
p ro b lem  im  n euon  D e u tsc h la n d . Verfasser tr it t  
aus den yerschiedensten Grunden, unter denen das Finanz- 
problem an erster Stelle steht, fur don Reichseisonbahn- 
gedanken ein. [Wóltwirtschaft 1919, Juniheft, S. 174/7.] 

R einicke: B e tra c h tu n g e n  z u r  F ra g e  d e r  O r
g a n is a t io n  d e r  k iin f t ig e n  R e ic h se ise n b a h n e n . 
[Zoitg. Eisenb.-Vorw. 1919,25. Juni, S. 481/4 und 28. Juni, 
S. 491/3.]

D e r S ta n d  d e r  Y o rre ic h lic h u n g  d o r d e u ts c h e n  
S ta a ts b a h n e n . [Zeitg. Eisenb.-Verw. 1919, 21. Juni, 
S.̂  467/9.]

Dr. R. Schmidt-Ernsthausen: D io a llg e m e in e n  
S e d in g u n g e ń  f i ir  dio B e n u tz u n g  v o n  P r iv a t -  
a n sc h liis so n  boi d en  P reu B isc iien  S ta a ts b a h n e n . 
[St. u. E. 1919, 19. Juni, S. 690/3.]

Dr. S)r.*Qtig. e. h. W. Beumer: A b iin d e ru n g sy o r-  
sch liige  zu den  n o u en  „ A llg e m e in e n  B o d in g u n - 
gen  f i ir  dio Z u la ssu n g  von  P r iv a ta n s c h lU s s e n “ . 
[St. u. E. 1919, 26. Juni, S. 717/21.]

Wilhelm Venator: U ebo r d a s  V e rk e h rs -  un d  
E ise n b a h n w e so n  J a p a n s .*  [St. u. E. 1919, 5. Juni 
S. 621/5; 12. Jun i, S. 653/7; 19. Juni, S. 682/90.] 

A m tlic h e r  T a t ig k e i t s b e r ic h t  d e r  Z e n tra l-  
.s te i le  d e r  A n sfu h rb e w illig u n g e n  fiir  E isen - und 
S ta h le rz o u g n is s e  in  B e rlin . I. D ie E n tw ic k lu n g  
d e r A u s fu h rv e rb o te  fu r  E ise n -  u n d  S ta h le rz e u g -  
n isso . [St. u. E. 1919, 5. Juni, S. 627/32.]

Wilhelm MauB: D e r S a a rk o h le n b e rg b a u  und  
se ine  B e z ie h u n g e n  zu  F ra n k re io h . Wahrend bis 
1883 die Ausfuhr von Saarkohlo nach Frankreieh dauernd 
gestiegen war, t r a t  m it dem Jahre 1884 ein Riickgang

* ein. Der Wottbewerb dereinheimischon und der bolgischon 
Kohlo machte sich immer stiirker bemerkbar, und ais 
d ritte r Konkurrent tra t der Ruhrkoks auf, welcher den

• aus Saarkohlen hergfcstellten Koks, da er iłun stofflich 
weit ijberlogen war, vollig yerdrangte. E s is t der Saarkohle 
nicht gelungen, ih r fruhores Absatzgebiet in Frankroich 
zuriickzuerobern, ein geniigender Beweis, daB bisher von 
einor Abhangigkeit dor ostfranzosischen Industrie vom

■ Saarbcrgbau keino Rede sein konnto. [Weltwirtschaft- 
liches Archiy 1919, 1. Juli, S. 56/71.]

Aimó W itz: [Die in d u s tr i e l l e n  H ilf sq u e lle n  
E lsa B -L o th rin g e n s . In zwei Aufsatzon wird zunachst 
ein allgemeiner Ueberblick iiber dio wiohtigsten In- 
dustrien ElsaB-Lothringens gegeben und dann oingehend 
dio lothringisclio Eisenindustrie bchandelt. [La teehniąuo 
modernę 1919, April und Mai, S. 161/5 und 232/5.]

Dr. C. D oelter: D io E rz y o r r i i te  D e u ts e h -O e s te r -  
ro ichs. Bchandelt nacheinander namentlich Eleonorze, 
Kupfer-, Blei-, Zinkerze und, untergeordnet, noch einige 
andere Metalle, [Die Metallborse 1919,12. April, S. 289/90;
19. April, S. 313/4; 26. April, S. 337/8; 3. Mai, S. 361/2 
und 10. Mai, S. 385/6,]

Dr. E rnst Schultzo: S ch w ed en s  K o h le n v o rs o r-  
gung . Zusammonfassonde Darstellung der einschlagigen 
Fragen. [Z. f. pr, Gcol. 1919, Miirz, S. 43/8.]

®r.»3ng. Dr. W alter Strauss: D or g u n s t ig e  w ir t-  
s c h a f tl ic h o  W o ttb o w e rb  zw isch en  D am p f- u n d  
W a sse rk ra f t .*  [E. T. Z. 1919, 1. Mai, S. 200/4.] 

Technische Hilfswissenschaften.
H. Lorenz: K r i t ia c h e  D ro h z a h le n  ra s c h  u m - 

la u f e n d e r  W ollen.* [Z. d. V. d. I. 1919, 15. Marz, 
S. 240/5.]

Brennstoffe.
Torf.

John B. C. KershałP: V orw en d u n g  von  T o rf zu r  
K ra f te rz e u g u n g .*  1. Zusammonsetzung des Tórfos.
2. Torf-Brikottioren in Deutschland, RuBland und Kanada.
3. Torf-Verkolilung. 4. Vergasuńg m it und ohne Gewin- 
nung von Nebenerzeugnissen. Torfp\dver fiir ICessol- 
feuerungen. [Engineer 1919, 14. Miirz, S. 239/40; 21. Miirz, 
S. 265/7.]

Steinkohle.
H. Eustace M itton: D as K ó h lo n v o rk o m m en  von  

N o ttin g h a m s h ire .*  Ergebnis der kiirzlich ausgefuhrton 
Ticfbohrungon. [Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 30. Mai, S. 725, 

A. E. Ritchio: E n tw ic k lu n g  d e r  K o h le n fe ld e j  
v o n  K en t.*  (Fortsetzung.) [Ir. Coal. Tr. Rcv. 1919.
21. Febr., S. 230/1: 25. April, S. 508/9; 16. Mai, S. 665; 
23. Mai, S. 700/1; 30. Mai, S. 735/6; 6. Juni, S. 761.] 

Kokersibatrieb.
Dr. Max Pogel: T ie f to m p o ra tu r to o r . Ganz all- 

gemein gehalteno Ausfiibrui.gen iiher T iefteinperaturteer. 
[Technische Blśitter 1919, 17, Mai, S. 105/ii.]

Franz Fischer und W. Gluud: U eb e r e in e  neue  
zw ockm afiigo  A rt d e r  D u ro h f i ih ru n g  d e r  T io f- 
te m p e ra tu rv e rk o k u n g . Bosohreibung . oines rotio- 
renden zylindrischen DestillatiorisgefaBes zur Durchfiih- 
rung der Ticftomperaturverkokung. [Ber. d. Chem. Ges. 
1919, 24. Juni, S. 1035/9.]

K. Wilkons: G ow innung  von  U r te e r  u n d  an - 
do ron  N o b c n p ro d u k to n  d e r  K o h le n d e s t i l la t io n  
in  D a m p lk ra f  tw erk en . [Mitt. E lcktr. W. 1919,
11. Mai, S. 136/S.]

Dr. Rudolf S odurek : U n te rs u c h u n g e n  iib e r
fro ie n  K o h le n s to ff  in  S te in k o h le n to e r  u n d  P e- 
chen . Theoretischo Erorterungen an Hnnd von y e r
suchen. [Mitteilungon des Institu ts fiir Kotilenver- 
gasung 1919, 8. Jaii., S. 9/10; 8. Febr., S. 19/21.]

E. Lecocq und J. P ieters: K o k so fen . [Feuerungs- 
technik 1919, 15. Miirz, S. 95/6.]

E ro r te ru n g  e in e r  n o u z e it lie h e n  K o k so fen - 
u n d  N e b e n o rz e u g u isa n la g e . [Ir. Coal Tr. Rev. 1919,
18. April, S. 470/1.']

W. J. R ees: Dio K o rro s io n  vo n  K o k so fe n w a n - 
d u n g en . Vortrag vor der Rofractory M aterials Section 
of the Ceramic Roeiety, in dom iibor Beobachtungon iiber 
den. yorgenannten Gegenstand berichtet wird. [Ir. Coal 
Tr. Rev. 1919, 23. Mai, S. 694.]

Fliissige Brennstoffe.
Ed. D onath: Z u r E in fu h ru n g  d e r  S c h io fe ro l-  

I n d u s tr io  in  O este rro ieh .*  [Potroi. 1919, 15. Juni, 
S. 905/12.]

Erdol.
Z ur E n tw ic k lu n g  d o r g a liz is c h o u  M in era l- 

o l in d u s t r ie  in  d en  J a h ro n  1884 bis 1918.* Auszug 
aus einem im Erscheiuen begriffenen Buch von Robert 
Schwartz: Dio Minoralolindustrio Oesterreich-Ungarns.
[Petrol. 1919, 10. Juni, S. 912/5.]

G. Giirich: D io E rd o l la g e r s t i i t t e n  in  R um ii- 
n ie n  y o rg lic h e n  m i t  d en en  in  N o rd w e s td e u tsc h -  
land-*  Auszug aus einem Vortrag. Dorselbe is t in der 
Hauptsache fiir Geologon von Belang. [Petrol. 1919,
1. April, S. 597/601.]
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Erze und Zuschlage.
Eisenerze.

H. K . Scott: E is e n e rz b e rg b a u  in  M itto lo n g lan d . 
.Dcrselbe umfallt etwa 55 % (lor gcsamten onglisehen 
Eisenerzforderung, [Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 30. Mai, 
•S. 723/4.]

Dr. I?. H. H a tc h :  D ic n o u e re  E n tw ic k lu n g  d e r 
e n g lisc h e n  E isc n c rz f ijrd e ru n g .*  Im Jahre 1918 
wurden in Groflbritannieti gewonnen 12 252 738 t  juras- 
sische Eisenerze und 2 791 035 t nichtjurassischo Eisen
erze, zusammen also 15 044 373 t. [Ir. Coal Tr. Rev. 1919,
13. Jun i, S. 795/0.]

Manganerze.
E n tw ic k lu n g  d e r  M a n g a n e rz g ru b e n  in  A r

kansas.*  Ziemlich allgemein gehaltene Mittoilungen ttbor 
die Entwicklung unddengegenwartigen Stand dcrMangan- 
erzgewinnung im Gebiet von Batcsville. [Ir. Tr. Kev. 
1919, 30. Jan,, S. 328/30.]

Molybdanerze.
S o rg : B e itra g  zu r  K e n n tn is  d e r m ittc ls c h w e - 

4 is c h e n  M o ly b d an o rz  vorkom m en.*  Boachtens- 
wertc Mittoilung Iiber den vorlicgenden Gegcnstand, doch 
m eist nur fiir Geologen von Bolang. [Z. f. pr. Geol. 1919, 
Marz, S. 35/43.]

P. K ru sch : D ie V e r tc ilu n g  d e r  M e ta llg o h a lto  
(K u jifo r, S il ber,:' M olybd iin  u n d  V an ad in ) im  
R ic h e ls d o r fe r  K u p fe rs c h ic fe r , e in  B e it r a g  zu r  
G enesis des F lozos.*  Die sorgfiiltigstcn Untcrsucliun- 

.gen iiber den Metallgehalt dos Richclsdorlor Elozos wurden 
im letzten K riegsjahr ausgeiuhrt. Altc Eiscnsaucn- 
Analysen von Bunsęn maehten auf don Molybdangehalt 
aufmerksam, er betrug hier bis 22,3 %. Die Erze enthaltcn 
im Durchschnitt nur 0,0175 % Molybdiin, dagegen bis
0,0 % Vanadin. [Z. f. pr. Geol. 1919, Mai, Ś. 76/84.] 

Phosphorite.
E. Kaunhowen: U eb er ru ss isc h c  P h o sp h o rite .*  

Es worden besprochon die Vorkommen in der Niiho von 
Grodno, jeno aus der Umgegcnd von Wolkowysk, jeno an 
der Desna im K reise Kroljowjetz, ferner aus der Umgegcnd 
von Sumy und endlich die Phosphorite Podolions. [Z. f. 
pr. Geol. 1919, Mai, S. 71/0; Juni, S. 89/93.]

Feuerfestes Materiał.
G. R. L. Change: E in ig o  k r i t i s c h e  B o m erk u n g cn  

c in c s  H e r s to l lc r s  fo u e r fe s te r  S te in c . Dio Bo- 
merkungen bcziehen sich meist wohl nur auf cnglischo 
Yerhaltnisse. [Ir. Coal. Tr. Rev. 1919, 23. Mai, S. 684.] 

Emerich Czakó: W iiriu e lo itf iih ig k e it und  
sp e z if is c h o  W arnio fo u e r fe s te r  O fe n b a u m a te r ia -  
lie n  a is  U n to r la g e n  w iirm o tc c h n isc h e r  B oreeh- 
nungen . Zusammenfassende Bstrachtung neuerer, 

zahlonmiiBigcr Untorlagen dor fiir wiirmetechnische Be
rechnungen wichtigston beiden Eigenschaften. [J. f. 
Gasbel. 1919, 24. Mai, S. 274/8.]

N euero  F o r t s c h r i t to  in  d e r  H e rs to llu n g  fe u e r-  
fe s te n  M a te ria le s . Zusamnienfassender B encht uber 
dio Sitzung der Abteilung fiir feuerfestes Matcriul der 
Ceramic Society am 14. und 15. Mai 1918. [Ir. Coal Tr. 
Rov. 1918, 17. Mai, S. 552.]

H e rs te l lu n g  fe u e r fe s te n  M a te ria le s  in  E n g 
la n d  w a h re n d  des K rieg es . KurzerAuszug aus einem 
Vortrag von Sir W. J. Jones. [Ir. Coal Tr. Rev. 1919,
30. Mai, S. 738.]

D ie L agc d e r  I n d u s t r i e  fo u e r fe s te r  P ro - 
<lukte in  d en  V e rc in ig te n  S ta a te n ,  insbesondere 
hinsiehtlich dor Magnesu- und Chromitsteine wahrend 
des Krieges w ird ubersichtlich geschildert. [Ir. Ago 1918,
7. Marz, S. 624/5.]

P riifu n g  fo u e r fe s te r  S te in e . Kurzer Auszug 
aus einem Bericht von C. E. Nesbitt und M. L. Bell. 
[Ir. Coal Tr. R ot. 1918, 18. Okt., S. 435.]

Cosmo Johns: Y e re in h c i tl ic l iu n g  d o r P riifu n g  
f e u e r f e s te r  M a te ria lie n . W ir behalten uns vor, an

anderer Stelle darauf zuriickzukommen. [Ir. Coal Tr. Rov.
1918, 27. Sopt., S. 346/7.]

Dr. A. B igot: S tu d io  iib e r S ilik a s to in o . Auszug 
aus einem Vortrag vor der Ceramic Society in Swansea. 
Dcrsolbc zorfiillt in drei Absehnittc: Analytischcs, Phy.sika
li sche 8 und Mikrographisches. Daran schlicCen sich Mit- 
toilungon iiber dic Herstellung der Silikasteine. [Ir. Coal 
Tr. Rov. 1918, 17. Mai, S. 555; 8. Nov., S. 521/2.]

Schlacken.
Hochofenschlacken.

Dr. Griin: H o ch o fo n so h lack o  u n d  ih r e  V er- 
w e rtu n g . Allgemeine Ausfiihrungen iibor dio Eigen
schaften, Entstehungsart und Verwertungsmoglichkeit yon 
Hochofensehlaeko. [Zeitschr. fiir Abfallverwortung 1918, 
15. Doz., S. 213/8.]

Em il H artung: D ie Z u sam m en so tzu n g , dic
E ig e n sc h a f te n  u n d  dio n u tz b r in g e n d o  V orw en- 
d u n g  d e r  E isen h o ch o fo n so h la ck en . Kurzo Zusam- 
monfassung uber den rorgeńannten Gegcnstand, ohne 
auf Einzolhoiten niiher einzugehen. Aufsiitzo iiber cin- 
zelno Punkte worden in Aussicht gestollt. [Eisenwelt 
1919, 13. Mai, S. 1/3.]

A. Smits und K . Endcll: N o tiz  zu  d e r  A b lian d - 
lu n g  iibo r d a s  S y stem  Si 0 2.* Woitcro Ausfiihrungen 
iiber das System S i0 2 unter Bezugnahme auf den fru 
heren Aufsatz iibor diesen Gegcnstand (Z. f. anorg. u. allg. 
Chem. 1913, Bd. 89, S. 176/84) unter Berichtigung der 
an diesor Stelle angegebenen Theorie. [Z. f. anorg. u. allg. 
Chem. 1919, 9. Mai, S. 143/8.]

B ra n d p ro b e n  a n  E is o n b e to n b a u to n . [Ausge- 
fiihrt im M aterialpriifungsaint zu Borlin-Lichtorfolde-Wost 
im Jahre 1916/1917. III . Boricht, c rs ta tte t von Geh. 
Rogiorungsrat Professor ®t.*Qtig. o. h, M. Gary. Vor- 
offentlichungen des Deutschen, Ausachusses fiir Eisen- 
beton. H eft 41. (Mit 21 Abb.) Berlin: Wilhelm Ernst
& Sohn 1918. (2 BI., 38 S.) 4°. — Ygl. St. u. E. 1919, 
5. Juni, S. 635/7.]

Feuerungen.
Allgemeines.

A. E. Mac Earland: H itzeY erw o n d u n g  boi do r 
S ta h lb c h a n d lu n g .*  Nach einem kurzgefafiten Vergloieh 
der K osten der verschiedenen Wiirniequollen werden dio 
gebrauchlichen Ofenarten ganz allgemein besprochon. 
Den Schlufi bildon oinigo Bomerkuugon iiber oinon Warin- 
ofen fiir eine Gesenksehmiede. [Ir. Age 1918, 7. Miirz, 
S. 012/4.]

Kohlensfaubfeuerungen.
S ta u b k o h lo n fe u e ru n g  in  A m erik a . Auszug 

aus einem Bericht von Leonard C. Harvoy. Bringt m eist 
bekannte Tatsachen. Etwas eingehender wird die Vor- 
wendung der Staubkohle in der Stahlindustrio behandelt. 
[Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 23. Mai, S. 704/5.]

J . S. A tkinson: K o h le n s ta u b fe u e ru n g  f i ir  Oofen 
u n d  D am p f kessel.*  Ydrtrag vor dor Sheffield Socioty 
of Engineers and Metallurgists. Vorbereitung des Brenn- 
stoffes und Einrichtungen dazu, Kohlenstaubfeuerung und 
Vorziige derselben. [Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 16. Mai, 
S. 651/2.]

S ta u b k o h le n fo u e ru n g  f i ir  D a m p fk e s se l-  un d  
S ta h lw e rk sa n la g e n . Kurzer Auszug aus einem Vor- 
trag  yon H enry G. Barnhurst vor der CloTeland Engi- 
neering Society. Derselbe berichtet iiber einige aus- 
gefuhrte Anlagen, enthiilt aber im groBen und ganzen 
nichts Neues. [Ir. Age 1918, 7. Miirz, S. 626/7.]

V e rw en d u n g  v o n  K o h le n s ta u b . Auszug aus 
einem Vortrag vor dom American Institu te of Mining 
Engineers von H . R. Collins iibor die Verwcndung von 
Kohlo in gepulverter Form. [Ir. Coal Tr. Rev. 1918,
8. Nov., S. 520.]

Gasfeuerungen.
H. Straehc: D ie te c h n isc h e n  G ru n d la g e n  d e r  

K o h lcn v e rg asu n g .*  W ortlaut eines Yortrages.gehalten.
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im  Oestcrr. Ing.- und Arch.-Verein in Wien am 31. Jąńuar 
1919. [Mitt. d. Inst. f. Kohlcnvorgasung 1919, 8. Marz, 
S. 20/8; 8. Mai, S. 41/4; 8. Juni, S. 53/6.]

Wa. Ostwald: A u sw e r tu n g  d e r  A b g a sa n a ly se n  
boi G c n o ra to rg a s fc u o ru n g e n  u n d  S a u g g a sm o to - 
ron.* [St. u. E. 1919, 5. Juni, S. 625/6.]

Gaserzeuger.
ICreiCig: G a se rzeu g e r m it  G ew in n u n g  d e r

N cb en o rzo u g n issć . [Braunkolile 1919,3. Jan., S. 455/61;
10. Jan ., S. 467/71: 17. Jan., S. 479/84. — Vgl. St. u. E. 
1919, 12. Juni, S. 662/4.]

A. P o tt und E. Dolensky: D a u e rb e tr io b s e rg o b -  
n isse  im  T r ig a s r c r f a h r e n  m i t  G ew in n u n g  von  
T ie ftem  p e r a tu r to e r  u n d  A m inon iak .*  Wir be- 
halten uns vor, an anderer Stello ausfuhrlich auf dieso 
A rbeit zuriiekzukommcn. [J. f. Gasbel. u. W. 1919,
17. Mai, S. 261/3.]

Ausnutzung minderwertiger Brennstoffe.
G. Debesson: V erw en d u n g  m in d e rw e rt ig e r

B re n n s to ffe  in  d e r  In d u s tr io .  Besprechung oiniger 
Torf- und Braunkohlenfcucrungen an Rund von Zcieh- 
nungen. [Techn. mod. 1918, Jan., S. 13/7.] 

Dampfkesselfeuerungen.
A. P rad o l: D e r  E in flu B  u n d  dio A usw cchslung  

d e r  L e n k w a n d e  boi W a ss e rro h rk o s se ln  a u f  die 
R a u e h o n tw ic k lu n g  u n d  K o sse llo is tu n g . Es wiid 
eino sehr betrachtliche Einwirkung der Lenkwande naoh- 
gowiesen. Angaben iiber die Ausfiihrung von Lenkwiindcn. 
[Z. f. D am pik. u. M. 1919, 16. Mai, S. 147/9.]

P. Max Grempc: B e tr ic b s e r fa h ru n g e n  m it
B ra u n k o h lo n fe u c ru n g . Hinwcis auf dio wirtschaft
liche Bedeutung dor Verfeuerung von Rohbraunkohle zur 
Krafterzeugung an Stello dor Briketthorstellung. Be- 
schreibung dor Einrichtung einer rheinischen Zontrale. 
[Feuerungstochnik 1919, 1. Juni, S. 133/7.]

Oefen.
Arthur Sprcnger: Dio E n tw ic k lu n g  dor Siom ons- 

R e g c n e ra tiv g a s -K le in sc h m ie d e 6 fe n .*  [St. u. E. 
1919, 12. Juni, S. 649/52; 19. Juni, S. 679/82.]

Dr. W alter Rosenhain und E. A. Coad-Pryor: N euor 
R o k u p e ra tó ro fe n .*  Zeiehnung nobst kurzer Bo- 
sehreibung oinos Yersuchsofens im National Physical 
Laboratory zur Priifung feuorfesten Materiales. [Ir. Coal 
Tr. Rev. 1919, 23. Mai, S. 685.]

T u n n e l-O e fen . Nach einem von Dr. Bigot in der 
Koramischen Gosellsehaft in Stock-on-Tront gohaltcnen 
Vortrag. [Ir. Coal Tr. Rcv. 1919, 10. Jan., S. 45.] 

Z cm o n tio r- u n d  H iirteo fen .*  Boschreibung einos 
Ofens mit. Pctroleumfeuerung. [Werkz.-M. 1919,20. Juni, 
S. 219.]

S a lz b a d h iir te o fe n  m it  O elfeuerung .*  Bauart 
und Eigenschaften eines Salzbadtiegelofens m it seitlich 
angebrachter Vorwiirmekammor. [Werkz.-M. 1919,
20. Juni, S. 213.]

E lo k tr is c lie  O efen fu r  d ie  W arm b e h a n d lu n g  
v on  S ta h l. Fiir die Warmbehandlung kommt nur der 
Widerstandsofcn in Frage. [Werkz.-M. 1919, 20. Juni, 
S. 219.]

E le k tr is c h e r  Y akuum -M uffe lo fen .*  Beschrei- 
bung und Zeiehnung oines elektriseh beheizten Vakuum- 
ofens von W alter W. Jones in Birmingham. [Ir. Coal 
Tr. Rcv. 1919, 25. April, S. 499.]

Krafterzeugung und -yertellung.
Dampfkessel.

E. G. Constain : D er o le k tr is e h o  D a m p fe rz e u g e r  
S ystem  R cvcl.*  Es handelt sioh um einen nach 
A rt Ton Flussigkeitsanlassern durohgebildetcn A pparat. 
[Soliweiz. Bauz. 1919, 4. Juni, S. 282.]

Gasturbinen.
®r.«3:ng. Adolf Borger: B o itrag , z u r  F rag e  d e r 

R c g u lie ru n g  d e r  G lo ic h d ru c k  - V e rb re n n u n g s- 
tu r b in e  boi Y erw endung  Ton T u rb o k ó m p resso -

ren .*  [Z. f. Torb. 1919, 10. Marz, S. 52/6; 30. Miirz,
S. 76/78: 10. April, S. 84/7: 20. April, S. 94/8; 30. April,
S. 105/10; 10. Mai, S. 116/21; 20. Mai, S. 128/34,] 

Kraftiibertragung.
Erwin W urm bach: E in  neuos V c rfa h re n  zum  

A u ffin d o n  Ton R a b e lfe h lc rn . Dio Vorrichtung 
beruht darauf, daB dio Riehtung eines kiinstlich durch 
dio K abolarm atur gofuhrten Gleiehstromos vor und hinter 
der Felilerstolle an einem empfindliehon Instrum ent beob- 
ach te t wird. [E. T. Z. 1919, 8. Mai, S. 211/2.]

Q u e e k s iIb c rd a m p f-G le ic h r io h te r  v o n  groB or 
L o is tu n g . Mittoilung iiber oinen Gleiohrichter von 
250 KW Leistung, B auart Brown, Boveri & Cie. [Z. d. V. 
d. I. 1919, 24. Mai, S. 490/1.]

Arbeitsmaschinen.
$r.'3 lt0 . Gustav Fliigel: D as a llgem eino  V er- * 

h a lte n  d e r  K ro isc lv o rd ic h te r .*  Aufstollung einer 
G rundcharakteristik orrechnot aus Beaufschlagung, Wir- 
kungsgrad und Druckhohenziffer. Anwendung auf die 
Berechnung ungekUhlter und gekuhltor Verdichter. [Z. d.
V. d. I. 1919, 17. Mai, S. 455/61.]

F riem e lm  asch inen .*  [St. u. E. 1919, 5. Juni,
S. 633/5.1

Roheisenerzeugung.
HochofenprozeC.

P. H. Royster: U ober dio F o rro m a n g a n o rz e u -  
gu n g  im  H oehofon . Ausfuhrlicho Besprechung ein- 
gehendor Vcrsuclio, die in oiner grof3eron Zahl von atnori- 
kanischen Hochofen vom Bureau of Mines und der Uni- 
Yersitiit zu Minnesota angestcllt worden sind. W ir werden 
auf den Gegonstand noch naher zuruekkommen. [Ir. 
Tr. Rov. 1919, 6. Febr., S. 405/7; 13. Febr., S. 439/43.] 

Hochofenbetrieb.
J. C. B arro tt: T ro ck en g a sre in ig u n g .*  Boschrei- 

bung von auf den Carnogio Steel Werkon ausgefiihrten 
Yersuchcn. W ir werden auf den Gegonstand noch niihor 
eingehen. [Chom. Met. Eng. 1919, 1. April, S. 359/61.] 

M an g an - u n d  K o k se rsp a rn is  im  H ocho fon - 
b e tr io b . [Ir. Tr. Rev. 1918, 12. Dcz., S. 1347/8. — 
Vgl. St. u. E. 1919, 19. Juni, S. 693/4.]

Elektroeisen.
E le k tro e is o n -E rz e u g u n g  in  B rit is c h -C o lu m - 

b ien . Untersuchung der Frage, ob die elcktrischo Ver- 
hiittung von Eisencrzen in Britisch-Columbien moglich 
ist. [Ir. Coal Tr. Rov. 1919, 7. Miirz, S. 287.]

GieCerei.
AUgemeines.

• R. Schmidt: D io E ise n g io B c re i, d e re ń  A n lag e  
u n d  B o triob . Betrachtungcn dos GieBoroibctricbes 
im allgemeinen und Vorschliige fiir dio Betriebsfiihrung 
der Zukunft ohne wesentlich neuo Gesichtspunkte. 
[Z. GieBeroiprax. 1919, 7. Juni, S. 305/7.]

Anlage und Betrieb. 
W e rk s b e sc h re ib u n g . Boschreibung der Saginaw 

Malleable Iron Co, [Ir. Ago 1918, 9. Mai, S. 1191/5.] 
R. Schmidt: D ie  E iso n g ieB ero i, d e ro n  A nlage 

u n d  B e tr ie b . [Z. Gieficreiprax. 1919, 7. Juni, Ś. 305/7;
14. Juni, S. 317/20.]

H. Stoessor: Vom B au  m o d e rn e r  G ieB erei- 
h a lle n . [Motali 1918, 10. Dcz., S. 313/4.]

G ie B e re ib e sp re e h u n g . Erorterung von Anlage 
und Betrieb der Canton Steel Foundry Co. [Ir. Tr. Rov. 
1919, 8. Mai, S. 1211/7.]

B e h a n d lu n g  d e r  G ieB ere iab fa lle . Beschrei- 
bung der hierfiir in Frage kommendon Einrichtungcn 
der Chisholm-Moore Mfg. Co., Clevoland. [Ir.-Ago 1919,
15. Nov., S. 1173/4.]

Wilhelm Venator: U e b e r E n t la d e r  un d  fa h rb a ro  
V e r la d e r  f iir  M assongu t.*  [GieB.-Zg. 1919, 15. Mai, 
S. 147/50.] -
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Roheisen und Gattlerung.
M it w olchen  D u re h s c h n i t ls w o r te n  d e r  Zu- 

s a m m c n sc tz u n g  so li d o r GioBor jo t z t  u n d  in  
Z u k u n f t  re c h n e n ?  Besprechung von Durchsehnittś- 
worton der chemischon Zusammonsetzung von Eison- 
guBerzeugnissen unter Aufforderung an dic deutschen 
GieBoreifachmiinner zur Stellungnahme zu dieser Erago. 
[GieBereipraxis 1919, Nr. 5, S. 01.]

Formstoffe.
E o rm sa n d m isc h u n g o n . Beschroibung von Ver- 

suehen m it vorschiedcnon Formsandmischungen. [Ir. Ago
1917, 1. Nov., S. 1050.]

Formerei.
R. E. K ennedy: D ie K e rn m a o h ó rc i d e r U ni- 

v e r s i t i i t  J l l in o is  f iir  M asso n erzeu g u n g  v o n  K lo in - 
ke rn en .*  [Eoundry 1918, April, S. 109/70. —- Vgl.
St. u. E. 1919, 20. Juni, S. 721/3,]

Schmelzen.
E lc k tr is c h o s  S ch m elzen  in  d e r  G ieBerei.* 

Beschroibung eines in der Aurora Eoundry Co., Seattlc, 
errichteten elektrischcn 1%-t-Ofens. Der Ofen ist von 
der Greeno Electric Eurnaee Co., Seattlo, gebaut worden 
und stollt einen Einphasenofcn mit oiner Schmclzfiihig- 
k e it von 18 t  in  24 s t dar. [Ir. Tr. R er. 1919, 17. April,
S. 1017.]

H. Hcrm anns: E ise n -  u n d  S ta h lb r ik e t t s  zu r  
E rz e u g u n g  v o n  h o ch w ertig o m  GuB. Allgemeine 
Erorterungen iiber dio A rt und ZweckmiiBigkoit der Her- 
stellung von Eison- und Stahlbriketts. [W.-Teclm. 1919,
15. Febr., S. 48/9.]

A. C. Bowlcs: D e r G eb rau ch  un d  d ic  Ab- 
n u tz u n g  von  T iegeln .*  W inkę fiir die zwcckmliBigo 
Behandlung von Tiegeln [Mining and Scientifio Press 
1919, 12. April, S. 505/6.]

StahlformguB.
Adolf Lincke: Q u a lita ts s ta h lg u f l .*  Betrach- 

tungen iiber Qualit*tsstahlgufi. [Z. d. V. d. I. 1919,
7. Juni, S. 544/5.]

MetallguB.
E ino  n e u z o itlie h o  M eta llg ieB ere i. Bcschrei- 

bung der Cleveland Brass &. Copper Mills. [Ir. Ago 1919,
21. Febr., S. 489/93.]

H. W. G illctt und A. E. Rhoads: E lo k tro o fo n  fiir  
M essin g sch m e lze ro i.*  [J. Ind. Eng. Chem. 1918, 
Juni, S. 459/68. — Vgl. St, u. E. 1919, 26. Juni, S. 723/4.]

Y orgieB on Von B lo i-, Z iiin- u n d  W oiB m etall- 
log ie rungen ,*  Zusammenfassende Betrachtungen iiber 
das VergicBen der vorgenannten Legierungen. [Met. u. 
Erz 1919, 22. Febr., S. 70/4.]

Guflputzerei.
K urt Abeking: U eb er S a n d s tra h lg o b la a c .*  [St.

u. E. 1919, 26. Juni, S! 705/10.]
GuBveredeiung.

Fritz  Krazo: Zeitgem a.Be E rz e u g u n g  em ail- 
l io r te r  GuB w aren. Beschaffonheit der GuBware, 
Bearbeitung der Oberfliichc, Boizyerfahren, Bestandteilo 
des Emails, Zusammonsetzung, Farbcnbildner, wciB- 
triibende K orper, Zusatzstoffe, Stellmittel. Nach einem 
yor der 3. Hauptversammlung des GieBerciverbandes 
zu Berlin am 14. Septem ber 1918 gehaltenen Vortrag. 
(Vgl. St. u. E. 19i8, 31. Okt., S. 1015.) [GieB.-Zg. 1919,
1. Jan., S. 1/3; 15. Jan., S, 22/4; 1. Febr., S. 36/8.] 

Sonstiges.
J. A. Holden: D io L o s lie h k e it  u n d  S ta b i l i -  

tś it v o n  E is o n k a rb id  in  G uBoisen.* Zusammen- 
ste llung 'der hauptsachlichsten Vcroffentlichungen iiber 
diesen Gegonstand, insbesondere soweit e r durch den 
Siliziumgehalt beeinfluBt wird. [Ir. Coal Tr. Rev. 1919,
18, April, S. 479.]

J. C. Johnson j r . : G ieBen v o n  S c h n e lld re h -  
stiŁhlen.* Beschroibung eines GioBverfahrens zur H er
stellung von Schnelldrehstahlen, die fre i von GuBfehlern 
sein sollen. Die gegossenen Stiieke werden angeschliffen

und sind ai;beitsfertig. [Ir. Tr. Rcv. 1919, 13. Febr.,
S. 435/7.]

J. E. H urst: U e b c r d as  W ach.sen von  G rauguB  
d u rc h  w ied o rh o lto s  E rh itz e n . [Foundiy 1918, 
Mai, S. 227/9. — Vgl. St, u. E. 1919, 20. Juni, S. 721.]

E rnst A. Schot-t: D ie B e n e n n u n g  dor L cgio- 
ru ngon . In derselben Woise, wie Mohrtens eine einheit- 
licho Benennung fiir Eisen- und StahlguB vorsehliigt, 
rogt Vorfasser eino oinheitlicho Benennung der Legie
rungen an. [GieB.-Zg. 1919, 15. Mai, S. 153/4.]

Erzeugung des sohmiedbaren Eisens.
FluBeisen (Allgemeines).

Haakon S tyri: F lo c k ig e r  B ru c h  im  S ta h l  u n d  
se ine  o tw a ig e  • V crm eidung .*  Dor flockigc Bruch ist 
wahrseheinlich auf Schlackeneinschlusse zuriickzufiihron. 
LiteraUirzusammonstellung iiber Schiaekonoinschlusse. 
Mctallurgischo Betrachtungen. Behandlung der Stahl- 
blocke. [Chem. Met. Eng. 1919, 1. Mai, S, 478/83.] 

Thomasverfahren.
B. Osann: D as Y e rh a lto n  des S chw efels im 

K o n v e r te r *  [St. u. E. 1919, 19. Juni, S. 677/8.]
Martinverfahren.

D as neue S ta h lw e rk  dor C o rr ig a n , M cK inney  
<fc C o., C lovoland .*  Beschreibung dos neuen Werkes, 
umfassend 204 Koppers-Koksofcn, 4 Hochofen, 12 Martin- 
ofen von 75 t, BlockstraBe und zwoi ProfilstraBen. [Ir. 
Agc 1917, 15. Nov., S. 1180/6.]

Tiegelstahlerzeugung.
J. D. K nox: H e r s te l lu n g  u n d  W a lz u n g  von  

T i oge ls tah l.*  Beschreibung dor neuen Werksanlage von 
Simonds Bros. & Co. in Lockport, N. Y., Tiegel- und Elek- 
trostahlwork m it zugehorigem ^Valz- und Hammorwork, 
[Ir. Tr. Rov, 1919, 17. April, S. 1009/16.] 

Eleklrostahlerzeugung.
V. Engelhardt: D io e le k tr is c h e  E ise n -  u n d  

S ta h le rz o u g u n g  im  K rieg e . Allgemeines iiber Elck- 
trorolieisen-Erzeugung. Erzougungszahlen von Elektro- 
stahl in den Kriegsjaliren in  Deutschland und Oester- 
reich-Ungarn, [Z. d. V. d. I. 1919, 10. Mai, S. 442/3.]

C. H. Tom Baur: E le k t ro s ta l i lo f e n  B a u a r t  vom  
B aur.*  Eloktroofon m it ovalem Herd. [Chem. Met. Eng. 
1919, 1. Mai, S. 488/9.]

Verarbeitung des sohmiedbaren Eisens.
Walzeisen.

Ivar Olason: E rz e u g u n g  von  W alze iso n  in  
Schw cden.*  Teohnische und wirtschaftliche Bcdingungen 
fiir die Eisenerzeugungim In- und Ausland. [Tek. T. 1919,
10. Mai, S. 257/67.]

Harten.
Joseph W. R ichards: E in  noues V e rfa h re n  z u r  

E in s a tz lia r tu n g . Kurze Besprechung des in amerika- 
nischen Werk en eingefiihrten Ycrfahrcns von Porter 
W. Shimor, das in dor Hauptsacho auf der Vorwendung 
von Kalziumzyanamid beruht, [Ir. Tr. Rev, 1919,
13. Febr., S. 437/8.]

Elektrisches SchweiBen.
Schim pke: H e u tig o r  S ta n d  d e r  e le k tr is c h c n  

L ich tb o g e n -S c h w e iB v e rfa h ro n . Dio verschiedonen 
Verfahren. Neue Spezialdynamomasehine. Ausfiihrung 
der Schwei Bung.. Fcstigkeitsuntersuchungen. [Metali 1919, 
25. Mai, S. 131/3.]

U ober c le k tr is c h e s  Sohw oiBen u n d  se ine  A n- 
w endung.*  1. Einleitung. 2. Das Benardos-Yerfahren.
3. WiderstandschwciBung. 4. LiehtbogenschweiBung in 
einer FaBfabrik. 5. Die sogenannten„Pontelec -Verfahren 
(Abkurzung von ,,Pont-Electrie“ ). 6. Das „Quazprc“ - 
Yerfahren (Abkurzung. von ,,Quasi-Arc“ ) von Arthur 
Perey Strohmengor. 7. WiderstandsschweiBverfahren der 
„B ritish  Inaulated & Helsby Company". 8. Maschineir 
und Einriehtung fiir LichtbogenschweiBung. [Engineer

siehe Seite 129 bis 131.Zeitsckrijlanterzeichnis nebst Abkurzungen
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1919, 14. Eebr., S. 145/(5; 21. Febr., S. 172/3; 28. Febr.,
S. 197/8; 7. Marz, S. 220/2; 14. Miirz, S. 241/3; 21. Marz,
S. 2G7/8; 28. Miirz. S. 29G/8; 4. April, S.' 319/22.]

Thomas T. Ileaton : E lc k tr is c h e s  _ SchwoiBon. 
LiehtbogonschweiBcn und WidorstandsehweiBung; Roh- 
rc®ch#oiCon;Drahts<lh\voiCoffi Priifungswoise. [Engineer 
1919, 31. Jan ., S. 101; 7. Febr., S. 127.]

H. M. Sayers: U ebo r V o rs c h r if te n  f i ir  L ic h t-  
bogonschw eiB ung. Wir bohalton uns vor, darauf 
zuriickzukommon. [Engineoring 1918, 13. Doz., S. 695/6.] 

Rostschutz.
Olement F. Popploton: Dio H o rs te llu n g  dor v e r- 

z in k te n  E isonb loche. In  ganz allgomoinor Woiso 
wird das Boizon und Verzinken sowio die Horstellung von 
Wellblechen besproehon. [Ir. Ago 1918,21. Miirz, S. 740/2.] 

Sonstiges.
II. K rause: D ic k iin s tlic h o  F iirb u n g  dos E isens . 

ChcmisoKc und mechanische Vorberoitung der zu fiirben- 
doii Motallgegenstande und ihre Behandlung nach der 
Fiirbung. Das Wesen dor kiinstlichen Farbungon des 
Eisens. Letztoror Teil boschriipkt sich nur auf die so- 
genannto chemische Metallfiirbung. (SchluB folgt.) 
(Wcrkz.-M. 1919, 10. Juni, S. 202/5; 3 '. Jun i, S. 229/34.]

Eigenschaften des E isens.
Elektrische Eigenschaften.

Fuller: D or e lo k tr isc h o  W id c rs ta n d  von  E iscn - 
lo g ie ru n g e n . [Gćn. Civ. 1919, 5. Jan., S. 15. — Vgl. 
St. u. E. 1919, 12. Juni, S. 605.]

Rosten.
O. Bauer und O. Vogel: R o s to n  d es E ise n s  in  

B e riiliru n g  m it Me ta l  len  u n d  L e g ie ru n g e n . Aus- 
zug aus der gleichnamigen A rbeit aus Mittoilungen des 
M aterialpriifungsamts 1918. S. 114/208. [Z. f. Mctall-
kunde 1919, S. 129/204.]

Metalle und Legierungen.
Metalle.

II .R ieg c r: A lu m in iu m , A lu m in iu m leg ic ru n g o n  
u n d  d e ro n  F o s t ig k e i te n . (SchluB.) Baarbeitbarkoit 
durch Bohrung. Angabo von guten in Sand gieBbaren 
Legierungen und dereń Horstellung. Leichto Aluminium- 
legierungen. Duralumin. [GieB.-Zg. 1919, 15. Mai, 
S. 151/3.]

Legierungen.
H. Schulz: A u sg ew iih lte  K a p i te l  a u s  d e r  Lo- 

g ie ru n g sk u n d e . (Fortsetzungen und SchluB.) Zinn- 
legiorungon, Neusilber, Leichtniotallegieiungen. Zink- 
legierungen, Seigerung. [Metali 1919, 10. Mai, S. 118/20; 
25. Mai, S. 133/4; 10. Juni, S. 148/9.]

Lagermetalle.
®l>3nQ- J- Goebel: U eb e r B lc i-N a tr iu m -Q u e c k -  

s i lb e r -  u n d  B le i-N a tr iu m -Z in n -L e g ie ru n g e n .*  Un- 
torsuohungen auf Kugeldruekharte, Biegefestigkeit und 
Vorhalten beim Stauchvorsuch haben orgeben, daB Le
gierungen der ersten  A rt m it 4 bis 6 % (Juecksilber und
1 bis 2 %  Natrium praktisch brauchbar zu sein scheinen, 
wahrend Blei-Natrium-Zinn-Legierungen dem Anfressen 
nur goringen W iderstand entgegensotzen. [Z. d. V. d. I. 
1919, 10. Mai, S. 424/30.]

Betriebsfiberwachung.
MeBinstrumente.

R e g is t r io r in s tru m e n to  m it  r e c h t  wi n k lig e n  
K o o rd i na ton ,*  Kurze Besehrcibung der Ausfulirungen 
der Firma Dr. Siegfr. Guggenheimer in Niirnberg. [E. T. Z. 
1919, 5. Jun i, S. 271.]

Temperaturmessung.
U eb o r d ie  M essung  h o h e r  T e m p o ra tu ro n . 

Bespreehung dor hauptsiiehlichsten Instrumonte zur Mes
sung hoher Temperaturen. Nacli einem Originalaufsatz 
in American Machinist 1919, 10. Febr. [L’Industria 1919,
31. Mai, S, 310/2.]

P y ro m e te r  fu r  M osaing u n d  B ronzo.*  Kurzo 
Bespreehung dor Pyromotcr, dio zur Temperaturmessung 
von Mośsing und Bronze in Frage kommen. [Chem. Met. 
Eng. 1919, 15. April, S. 436/7.]

Warmetechnische Untersuchungen.
®r.*3n0. K urt Nouinann: U n te rs u c h u n g e n  an  d e r 

D io se lm asch ino .*  Thormodynamischo Studionzur Oel- 
gas- und Gemischbildung. Dampfdruckkurvon von Braun- 
kohlen- und Steinkohlcntoorolen. EinfluB von Druck, 
Tom peratur und Zeit auf dic Verdampfung der Kraftolo 
und die IConzcntration des Oclgases. [Z. d. V. d. I. 1918,
12. Okt., S. 706/11; 19. Ókt., Ś. 722/6; 2. Nov„ S. 763/8.] 

L. Schneider: Dio W iirm eu b o rtrag u n g  
vo n  lu f th a l t ig o m  D am p f a n  W asser.*  Nachweis 
der starken Verschlechterung des Warmoiibergangos von 
Dampf an W asser duroh L uftzutritt, und zwar bei schon 
ganz goringen Luftmcngen: E sis t also Vorsorge zu troffen, 
daB Luft in Kondensatoren und Vorwiirmer nach Móglicii- 
koit nicht eintreten kann. [Z. d. Bayer. Rov.-V. 1919,
15. Juni, S. 85/7.]

Masehinentechnische Untersuchungen.
®r.-3ug. W. W ilke: U n te rs u c h u n g e n  iib e r F lie h -  

k ra f t-T a c h o m e to r  n a c h  dom D ro h p o n d o lp rin z ip .*  
[Z. d. V. d. I. 1918,16. Nov., S. 801/9; 23. Nov., S. 829/35.] 

Werkstattechnisehe Untersuchungen.
P. Denis: W isso n se h a f tlic h e  B c tr ic b s f i ih ru n g . 

U n te rs u c h u n g  d e r  w ir ts c h a f t l ic h o n  V orw eńdung  
von D rc h -, F riis- u n d  B o h rs tilh len .*  Eingchonde 
Untersuchungen unter Mittcilung violer Einzelwcrto. [Gćn. 
Civ. 1918, 5. Jan., S. 12/5; 23. Febr., S. 125/32; 2. Miirz, 
S. 146/51; 9. Marz, S. 163/9; 16. Marz, S. 179/82; 23. Marz, 
S. 194/8; 30. Miirz, S. 211/7; 21. Sept., S. 227/30; 28. Sept., 
S. 246/51; 5. Okt., S. 268/71.]

M echanische MaterlalprOfung.
PriifungsanstaUen.

B o ric h t d e r  M a te r ia lp ru f  u n g s a n s ta l t  in  
K r is t ia n ia .*  Auszug aus dom Bericht iiber dio Tątig- 
keit der M aterialprufungsanstalt zu K iistiania fiir das 
Jah r 1917/18. [Tek. U. 1919, 18. April, S. 204 B.] 

Hartepriifung.
C. H. CariJcnter: D as H a r te n  von  S tah l.*  Ein- 

gehende Ausfulirungen iiber das Hiirten von Stahl, 
auf die wir nooh niŁher eingehen werden. [Engineering 
1919, 14. Marz, S. 340/1; 21. Miirz, S. 386/90; 25. April, 
S. 541/2.]

Magnetische Priilung.
M a g n e tisc h c r  A p p a ra t  f i ir  D riih te . Beschroi- 

bung oines zur Bestimmung der Weohselbeziehung der 
magnetischen und meohanischen Eigenschaften von 
Driihten gebauten Apparates. [Ir. Age 1918, 20. Juni, 
S. 1595.]

J. D. Morgan: B e sp re e h u n g  d e r  P r ttfu n g  p o r- 
m a n o n to r  M agnote.* [Engineering 1919, 25. April, 
S. 525/6.]

Sonderuntersuchungen.
R. de Fleury: D as S tu d iu m  un d  dio g ra p h i-  

sche  D a rs to l lu n g  d e r  E ig e n so h a f to n  d o r A lu- 
m in iu m b ro n zo n .*  [Gćn. Civil 1919, 29. Miirz, S. 254/6.] 

Dr. G. B orndt: F e s t ig k e i t  v p n  Q uarz. Ausfuh- 
rungen iiber die Druekfostigkeit, ZerreiBfostigkeit und 
Biegofcstigkeit von Quarz, Dio Ergebnisse sind iiber- 
sichtlich in einer Tabelle zusammengestellt. [Yerhand- 
lungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, XXI. 
Jahrg., Nr. 5/6.]

Dr. G. Borndt: U n te rs u c h u n g  d e r  Z e rle g u n g  
Ton S p re n g k o rp e rn  m it  H ilfe  d o r C h a rak - 
to r is t ik .  W eitere Ausfulirungen im AnschluB an friihere 
Erorterungen von A rbeiten nach Dr. Jacobi. [Zeitsehrift 
fiir das gesamto SchicB- und Sprengstoffwosen 1919,
14. Jahrg.]

R isse  im  v o lle n  B lecli g u B e ise rn e r  D am p f- 
kessel.*  Zusammenfassendor Bericht iiber Unter- 
suchungon von gerissenen Dampfkesselblechen. [Z. d, 
Bayor. Rov,-V. 1919, 31. Jan ., S. 9/11.]
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Dr. KeBner: Dio P riifu n g  d e r  B o a rb o itb a rk e i t  
d e r  M eta lio  u n d  L e g ie ru n g o n  u n te r  b e so n d o re r  
B o ru c k s ie li t ig u n g  d es B o h ry o rf  ah rens .*  [For- 
schungsarbeiton des Yoroins deutscher Ingenieure, H eft 
208. Vgl. St. u. E. 1919, 19. Juni, S. 694/5.]

John Howo Hall: A r t i l lo r io s ta h l  f i ir  Armoo 
u n d  M arino . [Ir. Tr. Iiev. 1918, 10. Okt., S. 834/6. — 
Ygl. St. u. E. 1919, 26. Juni, S. 725.]

M etallographie.
Allgemeines.

F o r t s o h r i t t e  d e r  M e ta llo g ra p h ie . AUgomoino 
Bemorkungen uber die hauptsiichliehston Fortsohritte 
auf dem Gobiete der Metallographie dor letzton Zoit; 
insbesondoro wird auf die metallographischcn Arbeiten 
voti Honry M. Howo iiber die Anfressungon boi gro Ilon 
Geschiitzen, auf dio Arbeiten iiber die Wiirmebehandlung 
von Eisen und Stahl, ferner auf die Arboiten iiber das 
Kornwaehstum hingewiesen, olme auf dio Einzelheiton 
oinżugehon. [Ir. Ago 1918, 28. Fobr., S. 567/8.]

Siegfried Lauroiis: D io A nw en d u n g  d e r  M ikro  - 
a n a ly so  in  d e r  T ec h n ik . Kurzer Hinwois auf die Not- 
wondigkoit der Einfiihrung der Mikroanalyse in  der 
Technik, insbesondoro im Huttenlaboratoriuni. [Oest. 
Chem.-Zg. 1919, 1. Juni, S. 84.]

D. Vorliindcr: F lu s s ig e  K r is ta l le  u n d  an iso - 
t r o p e  F li is s ig k e ito n . Erortorung der zweckmiiBigcn 
Bezeielinung dor flussigen K ristalle, bei denen nach Vcr- 
fasser zu uuterscheidon is t zwischen anisotropen Flussig- 
keiten, wolehe dureh auBcre physikalische Ein/liisso oder 
auch dureh organisches Waehstum anisotrop gcworden 
sind, und zwischen anisotropen Flussigkciten, wolcho 
ebonso w iefeste K ristalle Ordnung und G estalt annehmon 
infolge innorer chomisch-inolekularer oder atomor Energie, 
und wolehe deshalb fliissigo K ristalle oder kristalliniBclie 
Flussigkciten heiBen. [Z. f. phys, Clioni. 1919, 20. Mai, 
S. 516/26.]

Prttfverfahren.
M ik ro ld n e m a to g ra p h io  z u r  B e o b a c h tu n g  do r 

M a te r ia la b n u tz u ń g . Berieht iiber im Scicntifie Ameri
can gebrachto Ausfiihrungen iiber einen mikro-photo- 
graphisch aufgenommenen Kinematographenfilm, der 
dio kontinuierlichon Veriinderungen eines Metalles wiedor- 
gibt. [Die jSTaturwissenschaften 1919, 28. Marz, S. 216.] 

Physikalisch-thermisches Verhalten.
Otto Ruff und Bernhard Bergdahl: D ie M ossung 

v o n  D a m p fs p a n n u n g e n  bei s e h r  h o h e n  T e m 
p e r a tu r e n  n e b s t  e in ig e n  B o o b aeh tu n g o n  iib er 
d ie  L o s l ic h k e i t  v o n  K o h le n s to f f  in ' M eta llon . 
[Z. f. auorg. u. allg. Clieni. 1919, 9. Mai, S. 76/94.]

R . A pt: D io A b h a n g ig k e it  d o r o lo k tr is e h e n  
u n d  m e c h a n isc h e n  E ig e n s c h a f te n  dos A lum i- 
n ium s y o n  d e r  eh o m iseh en  Z u sam m en so tzu n g . 

Dor Kohlenstoffgelialt boeinfluBt die clektrische Loit- 
fiihigkeit ungunstig, erhoht aber die Fcstigkeit. Die 
iibrigen Beimengungen, wie Eisen, Silizium u. a. m,, 
iiben keinen nachweisbaren EinfluB aus. [E. T. Z. 1919, 
5. Juni, S. 265/6.]

S. N. Brayshaw: W iirm e b e h a n d lu n g  vo n  W ork- 
zeu g stiih lo n . [Ir. Coal Tr. Bev. 1919, 4. April, S. 408. 
— Ygl. St. u. E. 1919, 19. Juni, S. 695.]

R. A. H aym ard: U eb er W a rm e b e h a n d lu n g  von  
S ta h l. Besprechung der wichtigsten Punkte, dio boi dor 
Warmebehandlung voń Stahl zu beachten sind. [Chom. 
Met. Eng. 1919, 15. Marz, S. 519/23.]

Sonstiges.
Charles P. Parsons: U n te rs u e h u n g e n  iib e r  dio 

U rsa c h e n  d e r  K o rro s io n  u n d  E ro s io n  v o n  .Pro- 
p c lle rn . Berieht iiber einen iiber dioson Gegenstand go- 
haltonen Yortrag vor der Institution of Naval Architects 
am 10. A pril 1919. W ir werden domniiehst auf den 
Gegenstand noch zuruekkommen. [Engincering 1919, 
18. April, S. 515.] . .

U n te rs u e h u n g e n  v o n  L agerw ei B m ctall.*  Me- 
chanische und ihetallographischo Untersuehungen Uber

yorgenanuten Gegenstand, und zwar wurden Hartevor- 
suche, Dichtobestimmungon, Druckvorsuchc, spezifischo 
Gowichtsbestimmungon, thermisehe Untersuehungen, 
mikroskopischo Untersuehungen, Schwindungsvcrsuehe 
durchgefuhrt. [Tek. U. 1919, 13. Juni, S. 305/9.]

R ichard R o tte r: E ig o n sc h a f to n , V e rh a lto n  u n d  
B e h a n d lu n g  v o n  W erk zo u g - u n d  S e lin e lld re h -  

, stiih lon .*  Goschichtlichcs. Zustandsdiagramm der 
Eisenkohlen8tofflegierungen. (Fortsotzung folgt.) [Tech- 
nischo Mittcilungen und Nachrichten dor Voreino 1919, 
28. Juni S., 435/7.]

C hem ische Prfifung.
Allgemeines.

A. F. Macfarland: D e r A n to il des C hom ikors 
an  dor E rh o h u n g  d e r  S ta h le rz o u g u n g .*  Niihere 
Angabon zur Schnellbestimmung von Kohlenstoff, Man
gan, Nickol, Chroni, Phosphor und Scliwefel. [Ir. Ago
1918, 27. Juni, S. 1645/8.]

Dr. Ii. Diopolder: U eb e r M ik ro e lo m e n ta r-
a n a ly se . In den lotzton Jahren auf diosbm Gobiete ge-

■ sammoltc Erfahrungen und eingefuhrto zwockmiiUigo 
Ncuerungen. Wage, Stiokstoffbestiminung, Kolilonstoff- 
und Wasserstoffbestimmung, Mikrohalogenbestimmungen. 
[Chem.-Zg. 1919, 14. Juni, S. 353/4.]

Chemische Apparate.
J. Friedrichs: U ober dio B ra u c h b a r k e i t  d e r

K a l ia p p a ra to  u n to r  B e ru c k s ic h tig u n g  e in e r  
n eu o n  F o rm , d es  S c h ra u b e n k a l ia p p a ra to s .*  [Z. f. 
ang. Chem. 1919, 29. April, S. 129/32.]

Dr. Gustav Schumaehor: E ino  e in fach o  G as- 
pum po.*  [St. u. E. 1919, 12. Juni, S. 664/5.]

E i n z o l b o s t i m m u n g o n .
Eisen.

Dr. L. B randt: Dio B e s tim m u n g  dos E iso n - 
g e h a l te s  in  'E isono rzon  m it to ls  P e rm a n g a n a ts . 
Die von R. S c h w arz  und B. R o lfe s  (s. St. u. E. J919, 
27. Febr., S. 233) angegebene Deutung der an sich rich- 
tigon Tatsacho eines dureh das Kieselsiiurosol herabge- 
sotzten Permanganatverbrauchs borulit auf einem Irr- 
tum ; das neue Verfahron ist nicht brauclibar. (Fort
sotzung folgt.) [Chcm.-Zg. 1919, 21, Juni, S. 373/4,] 

Phosphor.
M. Schmidt: Z ur g e w ic h ts a n a ly t is c h e n  S ch n e ll-  

b e s tim m u n g  d e s  P lio sp h o rg o h a ltc s . Boschrcibung 
einer Zentrifuge, m it dor der Niederschlag in gewohn
lichen Becherglasern rasch zum Absitzcn gebracht werdon 
soli. [Z. f. ang. Chem. 1919, 6. Mai, S. 138/9.]

Arsen,
L. W. W incklor: B e itr iig e  z u r  G e w ic h tsa n a iy se  

XI. Bestimmung dor Arsensauro ais Sulfid oder ais 
Magnosiumainmoniumarsonat. [Z. f. ang. Chem. 1019,
22. April, S. 122/4.]

Uran.
G, L. Kelley, F. B. Mycrs und C. B. Illingworth: 

D ie B e s tim m u n g  vo n  U ra n  in  lo g io r to n  S ta h le n  
u n d  in  F e rro  u ran . Tronnung des Urans yon den 
iibrigen Elementen. Bestimmung yon Vanadin und Uran 
zusammen ais Oxyde, in denen Vanadin dureh T itration 
m it Perm anganat bestim mt wird. [J. Ind. Eng. Chem.
1919, A pril, S. 316/7.]

Gase.
R. P. Anderson: A n a ly se  v o n  K a tu rg a s  u n d  

A u s d e u tu n g  d e r  E rg cb n is sc .*  Analyse dureh Yer- 
brennung des Gases und Messung der dabei entstandenen 
K ontraktion sowio der gebildeton Kohlensaure. [J. Ind. 
Eng. Chem. 1919, April, S. 299/306.]

Wasser-
Dr. Victor Froboese: U e b e r d a s  F iillen  un d  F il-  

t r i e r e n  von  B a r iu m s u lfa t  bei W asse ra n a ly se n . 
Auf Grund reichlicher Erfalirungcn aufgestollto Arbeits- 
weise. Wiehtig is t  ein geringer Salzsaure-UebcrschuB 
boi den Fallungen. [Chom.-Zg. 1919, 19. Juni, S. 367.]

Zcitschriftenverzeichnis nebst Abkirtungen sithe Seite 129 bis 131.
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Statistisches.
Roheisen-, FluCeisen- und Walzwerkserzeugung des Deut

schen Reiches1) im Juni 1919.

Nach don Y o rliiu f igen  Ermittlungon dos Vereins 
deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller stelltc sich dio 
R o h e ise n e rz e u g u n g  im Monat Ju n i 1919 auf 527035t  
gegen 524986 tira  Vormonate u n d 853 1341im Juni 1918. 
An F luB o isen  wurden 043 780 t  gegen 002 926 t  im 
Mai d. J. und 1 203 997 t  ira Juni 1918 gowonnen. Dio 
L e is tu n g  dor W alzw erko  oinschlieBlich der m it ihncn

Jahr 191S erschienen. Nachdom dio GrUndo fiir die 
Gehcimhaltung der lotztmalig fiir das Jah r 19133) 
voroffontliohten Zahlen in Wegfall gekommen sind, 
gebon wir in Zahlentafel 1 zusammengefaBt dio wich- 
tigston Angaben iiber den Betrieb der oberschlesischcn 
Borg- und Huttenwerko wahrond der Jahre 1914 bis
1918 wieder.

Die Z ah l der in den einzelnen Betriebon be- 
s c h a f t ig te n  A rb e ite r  ist aus dor Zahlontafol 2 er- 
siohtlioh.

Zahlentafel 1. F o rd o r u n g  bzw. E rz e u g u n g  d e r  o b o rs c h lo s is o h e n  B o rg - u n d  H u tte n w e rk o .

Gegenstand
1914 1015 1916 1917 1918

W ert4) W ert4) 'Wert5) W ert6) W ert8)
t JC t .K t JC t .fC t JC

Stcinkohlen . . . . 37 408 740 337 811230 38 397 420 392 090 009 42 0G6 639 473 413 877 43 031148 39 068 351 .
Eisenerze4) . . . . 117 081 747 301 128 009 953 972 117 671 873 417 81 710 698508 62194 593 887
Schwcfelklcs . . . 5 95G 89 555 7 700 124 217 8 466 147 340 4 781 211 561 4 928 300 579
K o k s ........................ 1960 353 31 402 000 2 177 390 34 755 757 2 467 981 13 896 261 2 456 768 }  72 430 000 2 517 769 }l00 711000Z lnder........................ 141 2G0 847 000 157777 923 033 180 202 1 261 000 200 428 217189

4 090 734 G38 620 8 032 505 719 745 12 349 880 620 507 13 099 235 567 409 15 838 448
T e c r ........................ 118 070 3 702 000 100 807 4 306 915 193 499 5 982 G15 137 481 4 750 000 131 920 0 403 000
Schwefelsaures Am-

monlak 34 993 9 418 000 30 280 10 265 788 39 333 12 979 890 32 910 12 554 000 31 747 11 303 000
Benzol........................ — — 29 919 3 570 011 33 883 0 301 222 30 251 7 089 000 29 855 7 079 000
Kohelsen................... 848 577 58 527 919 777 452 58 8G5 320 784 047 71 582179 752 395 99 002484 C9G 140 125 860 705
GuBwaren II. Scbmel-

zung . . .V. . 05 222 9 315 801 59 085 9 780 041 67 845 12 122 274 75119 19 160 905 68 577 24 095 181
Siahlformgufi . . . 18 491 0 023 501 47 340 16 291550 99 305 32 913 145 9G G92 53 103 G38 97 757 57 461 862
Ilalbzeug................... 174 807 15 423 019 180178 20 031 984 270 393 39 950 777 239 132 47 658 243 216 08G 55 921371
l^ertigerzeugnlsse der

Walzwerke . . . 798 371 105 830 685 716 735 124332 382 745 968 135 092 738 631 247 220 897 350 073 655 265 039 6G7
Erzeugnlsse aller Art 291 310 S8 114 301 280 073 107 000 495 386 318 174 224 091 385 335 267 700 214 331387 303 914 400

verbundenen Schiniedo- und 
ProBwerko belief sich im 
Berichtsmonate auf 440 7261 
gogen 459 822 t  im vor- 
hergogangenen Monato und 
850 0441 im Juni 1918. An 
H a lb ze u g , das zum Ver- 
sande bestim mt war, wurdon 
59 935 t  gegon 48245 bzw. 
66 701 t  horgostellt.

Die oberschlesischen Berg- 
und Huttenwerke in den 

Jahren 1914 bis 1918.
Vor kurzem is t wieder 

dio S ta t i s t ik  d e r Obor- 
s c h le s isc h cn  B org- und  
H u tte n w e rk o 2) fiir das

') Ohne ElsaB - Lothrin- 
gen und Luxomburg.

2) Herausgogeben vom 
Obcrschlesischon Berg- und 
Huttenmiinnischen Vcrein, 
E. V., zusamraongestellt fiir 
dio Jahre 1914 und 1915 von 
Dr. H. V oltz und R. K or- 
n aczew sk i, fiir 1910 bis 
1918 von Bergassessor a. D. 
Dr. P. G eisen h e im er und 
R. K o rn ao zo w sk i; Selbst- 
verlag des Vcreins.

3) S t.u .E . 1914, 9.April, 
S. 039/40.

*) EinsohlieBlich der auf 
den Zink- und Bleierzgruben 
ais Ncbenerzeugnisse gewon- 
nenen Eisenerzo.

*) Teilweisc gesehiitzt.

Zahlentafel 2.

Art des IJetrlebcs
Zahl der Arbeiter

1914 1915 1916 1917 1918

Steinkohlengruben . . 120 404 104 905 134 907 147 550 150 110
Eisonerzgruben . . . ; 
K oksanstalten und Zin-

034 610 571 473 383

dorfabriken................. - 4 071 5 291 5 600 5 092 5 019
B rikettfabriken . . . . 38S 403 515 500 470
Hochofonbetriebe . . . 
Eisen- und StahlgicBe-

5 100 4 969 5 495 5 588 5 095

r e i e n ..........................
FluB- und SehwoiBeisen- 

erzeugung.W alzw erks-

2 990 3 118 3 752 4 133 3 973

b e t r ie b e ...................... 17 871 18 720 20 052 20 742 20 090
VerfeiriGrungsbetrie.be •. 15 322 10 840 23 919 30 095 25 194

Zahlentafel 3.

Art der Betrlebe
Anzabl der Betrlebe

1914 1915 1916 1917 1918

S te in k o h le n g ru b e n .................................. 64 02 02 03 63
E isonerzg ruben ........................................... 10 10 8 8 7
K oksanstalten  tund Zinderfabriken . . 17 17 19 19 19
B rik e ttfab rik en ........................................... 5 5 5 5 5
H oehofenbetricbe...................... .... 8 8 8 8 8
Eisen- und StahlgieBereien..................... 24 24 23 23 24
FluB- und  SchweiBeisenerzeugung, 

W a lz w e rk sb e tr ie b e .............................. 14 14 14 14 14
V erfeinerungsbetriebe:

PreB- und H am m erw erke................. 11 11 11 12 11
R o h rw a lz w e rk e ................................... 0 0 6 6 6
K onstruk tionsw erkstatten .................. 14 11 13 15 14
M asch inenbauanstalten ...................... 12 11 9 10 9
K altw alzwerko, D rahtw erke usw. .' 14 11 15 15 15
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In dor gesam ton  oberschlesischen Montanindustrie 
wurdon in don letzton scchs Jahren bośchiiftigt: 
im Jahre: Zahl der Arbeitcr: im Jahre: Zabl der Arbeiter

1913 . . . 199375 1916 . . . 216 301
1914 . . . 188 873 1917 . . . 237 489
1915 . . . 173 381 1918 . . . 233 339

Die Angabon fiir dio Jahro 1915 bis 1918 vorstohen sich 
einschlieBlich dor auf don oberschlosischen Werken bo- 
schitftigten Kriegsgofangonen, doch is t dio gonaue Zahl 
aus der Zusammenste Uung nicht orsichtlich.

Ucber dio A r t und dio A n zah l dor in  don S tatistiken 
aufgcfuhrtcn B e tr ie b e  g ib t dio Zalilentafel 3 AufschluB.

Frankreichs'Einfuhr an Eisenerzon, Roheisen und Fertig- 
erzeugnissen in den Jahren 1916 bis 1918.

Nach dor „M otallborso"1) stellto sich dio Eisoneinfuhr 
in  Frankreich wio nebenstehond angegeben:

1918 1917 1016

143*201 507^08 627* 604
657 022 612 012

Stahlblocke. . . . 932 365 1 509169 1 510 549
33 259 84 896 78 070

W alzdrakt . . . . 52 483 54093 80 203
Schienen................ 156 248 121515 131 852
Platten, B leche. . . 218 295 265 132 262 558
Woipblech . . . . 58 219 45 329 80 708

Die Kupfergewlnnung der Welt in den Jahren
1913 bis 1917.

Dio nachfolgenden Zahlen iiber die Kupforgowin 
nung dor Welt in den Jahren 1913 bis 1917 sind der 
Sammolmappe „Dio weltwirtschaftlicho Lago“ ent- 
nommen.

Lftndcr 1913
t

la
%

1914
t

in
%

1915
t

in
%

1916
* |JO 1017

t
in
%

D eutschland. . . 25 300 2,5 30 480 3,3 35 000 3,2 45 000 3,2 45 000 3,2
Vereinigte S taaten 556 000 55,3 525529 56,6 646 212 59,6 881237 62,7 856 570 60,6
Jap an  ................. 73 100 7,3 71 046 7,6 70 039 7,0 101467 7,2 124 306 8,8
C h ile ...................... 39 400 3,9 40 876 4,4 47142 4,3 64 636 4,6 75 345 5,3
K an ad a .................. 34 900 3,5 34 027 3,7 . 47 202 4.4 47 985 3,4. 50 351 3,0
P o r u ...................... 25 500 2,5 27 090 2,9 32 410 3,0 41625 3,0 45 020 3,2
M ex ik ó ................. 58 300 5,8 36 337 3,9 30 909 2,9 55 128 3,9 43 827 3,1
Spanion und P or

tugal ................. 54 700 5,4 37099 4,0 40 200 4,3 42 000 3,0 42 000 3,0
A ustralien. . . . 47 300 4,8 37 592 4,0 32 512 3,0 35 000 2,5 38 100 2,7
A f r i k a ................. 22 900 ■ 2,2 24578 2,6 27 327 2,5 34 572 2,5 37 315 2,0
RuBland . . . . 34 300 3,4 32 262 3,5 25 881 2,4 20 887 1,5 16 000 1,1
K u b a ...................... 3 400 0,3 6 251 0,7 8 836 0,8 7 810 0,5 9 022 0,7
Bolivien . . . . 3 700 0,4 1 306 0,1 3 000 0,3 4 000 0,3 4 000 0,3
Andoro Liinder . 27200 2,7 25 176 2,7 25 000 2,3 25 000 1,7 25 000 1,8

Zusammon 1 006 000 100,0 929 649 100,0 1 083 730 100,0 1 400 353 100,0 1 413 056 100,0

') 1919, 17. Mai, S. 413.

Wirtschaftliche Rundschau.
Zur Frage der Regelung der Kohlenwirtsehalt. — Dci- 

Natiorialversammlung is t am 21. Juli 1919 eine NoVello 
zum  G ese tz  iib e r dio R e g e lu n g  d e r  K o h le n w ir t-

• s c h a f t  Tom 23. Miirz 1919 zugegangen. Wie os in der 
B eg ru n d u n g  heiBt, is t bei don Beratungen der Aus- 
fuhrungsbestimmungen zu diesem Gesetz im Sacliver- 
standigenrat von vorschiodenon Seiton, insbosondero auch 
von don Vortrotern dor Gliedstaaten, der WunsehgeiiuBert 
worden, Umfang und Zusainmensctzung des Reichskohlen- 
ra tes anders ais beim Sachverstandigenrat fostsetzen zu 
konnen. Nach der ursprungliehen Eassung im § 2 des 
Gesetzes war os nicht moglich, diesem W uilscIi Rechnung 
zu tragon. Um dom SlaatenausschuB im Einvernehmen 
m it dem 28or-AusschuB in dieser Beziehung groBero Erei- 
heit zu geben,' empfielilt die Regierung, in dom neuen 
Entwurf folgenden neuen zweiten Absatz in § 2 einzu- 
fiigen: „D er StaatonausschuB is t erm achtigt, im Ein- 
Vernehmen m it dom von dor Nationalversammlung ein- 

. zusetzonden AusschuB die Zahl dor Mitglieder des Roichs- 
kohlenrates sowie die Verteilung dor Sitze auf dieeinzelncn 
Gruppen abzuandorn. Eine Erhohung der Gesamtheit 
auf mehr ais 60 Mitglieder is t unzulassig‘‘. Das Gesetz 
in seiner bisherigen Form bestimmte, daB die Verbande 
der Kolilenerzeuger bis spatostens 30. Juni 1919 zu bilden 
wiiren. Die Verbiinde konnten aber so lange nieht ge- 
bildet werden, wie nicht der Ericde geschlosson war und 
feststand, welche Kohlengebieto beim Reich verblieben. 
Unter diesen Umstanden war es nicht moglich, den Zeit
punkt bis zum 30. Juni einzuhalten. Dam it nun kein 
ungesetzlicher Zustand ein tritt, bestimmt die Novello 
folgende Eassung ebenfalls im § 2: „D or Zeitpunkt fiir 
die Errichtung des Reichskohlenrates und der Yerbiinde

wird durch dio nach § 4 zu orlassenden Vorschrifton be
stimmt. Ais spiitester Zeitpunkt darf der 30. Soptember
1919 bestim mt wcrden“  Zum Inhalt dor Norelle wird 
in der Begrundung noch bemorkt, daB dio Ausfuhrungs- 
bostimmungen zum Gesetz Tom 23. Miirz 1919, in denen 
die Bildung dor Verbando angeordnet wird, zwar gloich- 
zeitig m it diosom Gesetzentwurf dem StaatenausschuB zu- 
gegangen sind, daB aborihre Boratung durch den AusschuB 
und don 28er-AusschuB der National versammlung wohl 
mehrero Wochen in Anspruch nehmen wird. Ein Monat 
muB dann noch don Erzeugern zur Bildung der Yerbiinde 
gemiiB den Ausfuhrungsbestimmungen verbleibon. Die 
Novelle .soli m it dom. Tag der Yorkiindung m it Wirkung 
ab 1. Juli 1919 in K raft treton.

Rheinisch-Westfalisches Kohlensyndikat, Essen-Ruhr.
— Die Y e rsam m lu n g  d e r  Z o c h e n b o s itz e r vom
25. Juli 1919 genchmigte den Antrag der Rheinischon 
Stahlwerko, die Zeche Arenberg Eortsotzung im Sinne 
des § 18 des Syndikates m it ihren anderen Schachtanlagen 
ais ein Ganzos zu betrachten. Die Grundsatze, welche 
dem Reichswirtsehaftsminister fiir dio V e rte ilu n g  des 
A u sg le ic h sb e s ta n d e s  rorgeschlagen worden sollen, 
wurden elnstimmig genehmigt. Mit Riicksicht auf die 
beTorstehende Erhohung des Pochpreises wurde der 
R ie h ts p re is  f i i r  B r ik e t ts  ab 1. August um 2,90 M 
e rh o h t.

Neue Syndikatsbildungen in Frankreich. — Ein groBer 
Teil der in Frankreich bestehenden Hiittenwerke, die 
H a m ą ti tro h o ise n  herstellen, hat sich kurzlich zo einem 
V erb an d e  m it dem Sitz in Paris zusammongeschlossen. 
Ecrner haben sich wieder folgende Yerkaufssyndikate
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gcbildct: Le C o rap to ir  S id e ru rg iq u o  do E ra n c o , das 
sich ausschlieBlich in it dem Vorkauf von Halbzoug, 
Sehionen, Eisonschwollcn, Łaschon, kloinoren Triigorn und 
U-Trśigorn befaBt, sowie das C o rap to ir des t ó l e s  e t  
la rg e s  p la ts ,  das den Yorkauf von Eiscnblech und 
Panzerplatten besorgt. Ein V o rk au fsb iiro  łi ir  H a n - 
d o ls s ta h l soli in niiclister Zeit gogriindet worden.

Aus der hollandischen Eisenindustrie. — Wio in dom 
orsten Jahrosberiehtder ,,K o n in k li jk o  N ed e rlan d sch o  
H o o g o v en s en  S ta a lfa b r io k e n “ ') ausgcfuhrt wird, 

voreinigten sich am 31. Mai 1917 eine Anzahl loitendor 
Porsonlichkeiten ans der Industrio, dom Vbrkehrswosen 
und der Bankweit zu oinom Untornehmon, das dio Griin- 
dung oiner Hochofenindustrio im Inlando bezwockte. 
Kas benotigte K apitał wurde Vorlilufig auf 25 Mili. fl. 
fostgesetzt, woVon 17,5 Mili. fl. durch Private zugosagt 
wurdon, wiihrend dio Regierung sieli beroit erklarte, dio 
iibrigen 7,5 Mili, fl. zu ubernehmon. Im  Soptomber 1918 
konnte zur Errichtun" dor Gesellschaft geschritten worden. 
Hierbei wurden die Yorzugsaktien (500 000 fl.) voli ein- 
goząhlt, wahrend auf die Stam maktien (24500 000 fl.) 
10%  oingofordert wurdon. Das Grundstiick, das darauf- 
hin angokauft wurdo, hat eino GroBe von rd. 400 ha. 
Hiervon soli jedoch dor westliche, am Meergelegeno Toil 
von rd. 200 ha an don S taa t vorkauft werdon. Das Hoch
ofen- und Staldwerk wird vcrmutlich auf dom ostliehon, 
200 ha groBen Grundstiick in den Dunon nórdlich vom 
Nordseekanal boi Ytnuiden ornchtot worden. Fur dio 
Heranśchaffung der Rohstoffe (Kohle, Erze usw.) is t oin 
geriiumiger Fabrikhafcn ontworfen, der m it dom Nord- 
sockanai auBerlmlb der Sooschleusen in Vorbindung ge- 
bracht wird, so daB die Erzschiffe unm ittolbar in den 
Fabrikhafon oinlaufen konnen, ohne die Scoschlcusen zu 
passieren. Fornor is t ein kloiner Hafen fiir Binnonschiffo 
sowie AnschluB an die Eiscnbahn Haarlem—Alkinaar vor- 
gesehen. Da os noch eino ganze Reihe von Jahren dauern 
wird, bis dio Anlage betriebsfiihig ist, wurde beschlossen, 
zuniichst oin Stahl- und Walzwerk in kleinem MaBstabe 
im Zusammenwirkon m it der N ied o rltin d isch en  S ta h l-  
g ieB orei, fruhor J. M. de M uinck  K e izo r in  Z u ilen  
bei U tre c h t ,  zu errichten. Es wurde daher m it dieser 
Gesellschaft oin Uebereinkommen getroffon, das don 
Kóniglich Nicdorlandischen Hochofen- und Stahlfabrikcn 
pinen uberwiegenden EinfluB auf (lie niederliindischc Stahl- 
gieBorei siehert. Zu diesem Zweeko war eino zweito 
Einforderung yon 15 %  der Stammaktien erforderlich. 
Ferner hat sich die Gesellschaft m it 247 000 fl. an einer 
bolgischen Kalksteingrube beteiligt, so daB dadurch die 
Lieferung von Kalksteinen und Kulk gesichert ist.' Um 
die Bbtciligung der S tadt Amsterdam zu ermoglichen, 
wurde das A ktienkapital auf 35 Mili. fl. erhoht.

Englisch-amerikanischer Wettbewerb in der Eisen- 
und Stahl Industrie2). — Angesichts der gowaltigen Aus- 
dehnung der amerikanischon Eisen- und Stahlindustrie 
im Kriege, die zwecks ausreichender Beschiiftigung der 
Worko auf Ausfuhr driingt, reg t sich in englischea Kreisen 
ein Gefiihl des MiBbehagens., aber auch der Besorgnis. 
Nicht allein, daB der amerikanische Wettbewerb England 
wiihrend des Krieges aus seinen Auslandsmiirkton und 
teilweise sogar aus dom Markto seiner eigenen Kolonien 
verdrangt hat, auch in GroBbritannien selbst macht sich 
der amerikanische Ausdehnungsdrang und dor Wunsch 
nach Absatz der iiberschussigen Erzeugnisse immer mehr 
goltęnd. Die Gefahr einer Ueberschwemmung des ongli- 
schen Marktos m it einem Toil der amerikanischon Mehr- 
erzeugung scheint denn auch bereits niiher zu sein, ais 
der Prasident des HauJolsamtes (Boajd of Trade) yer- 
m utet, der im Unterhauso erkliirt hat, ihm sei von ernst- 
lichen Schleuderverkiiufen seitens Amerikas in England 
niehts bekannt. So is to rs t kurzliohoine Schienenlieferung 
fiir Birmingham an Amerika gefallen. Der Stadtver.

*) Nachr. fiir Handel, Industrio u, Landw. 1919,
19. Ju li, S. 5/6.

a) Ygl. Motallborse 1919, 10. Mai, S. 390; Uebersec- 
dionst 1919, 28. Juni, S. 273/4 und 23. Juli, S. 332.

waltung Glasgow is t ompfohlon wordon, oin amorika- 
nisohes Angebot auf Lieferung von 5000 t  StraBen- 
bahnsohienon fiir ' £  17 .9 ./—‘ dio Tonne anzunehinon; das 
niodrigsto englische Angebot stollt sioh auf £  19.1./3  
boi langorcr Lioferungszeit. Amerikanischer Stahl wird 
in GroBbritannien selbst zu oinom Preise angoboten, 
dor sich nach Einrechnen aller Fracht- und Vorla- 
dimgsunkosten noch um £  4 .10./— f. d. t  billigor stollt. 
ais der, zu dom onglische H ersteller den Stahl an O rt 
und Stello liofern konnen. Ferner werdon groBe Mengen 
amorikanischcr Drahtstifto zum Preise von £  20 f. d. t  
in England oingofiihrt und finden wegen ihror Billigkeit 
roiBendon Absatz. Ini Lande selbst lcostet das in Form 
von Stabeisen aus Atnorika oder K anada golioferto Roh- 
m atorial £  20 f. d. t  und das Ziehen des E iscndrahtes 
je nach Durchmossor woitero £  7 bis £  10 f. d. t , so daB 
das zur Herstellung der D rahtstifto fertigo Rohnuiterial 
sich fiir dio D rahtstiftfabriken bereits auf £  27 bis £  30 
f. d. t  stellt. Hierzu kommon noch dio Kosten fiir dio 
eigentlicho Herstellung der Niigel, dio dann im W ettbewerb 
m it dem billigon amerikanischon Erzougnis verkauft 
werdon sollen, was natiirlich oin Ding dor Untnoglichkoit 
ist. Eino groBero Anzahl von Drahtstiftfabriken liogt 
daher schon still, und dio Drahtziohoreien konnen ihren 
Eisondraht infolgodesson nicht mehr vorkaufon, was in 
naoMter Zeit auch liior das SchlioBen von W erken zur 
Folgo haben wird. Auf dioso Weise wird eino ganze. 
Industrie durch den amerikanischon W ettbewerb in ikrom 
Bostehen bedroht. Inzwisohen hat sioh dio Marktlago 
fiir England rioch w eiter versehlechtert. Dio Ankiindigung 
oiner drohenden Kohlonnot und d e r . voraussichtlichen 
Erhohung der Koldcnpreise w eckt neuo Furcht, den 
Auslandsmarkt ganz an dio Amorikaner zu vorlicren. 
Es ist dashalb einigermaBen vorstandlich, wenn in engli- 
schen Industriekreisen der alte Gedanke oinos zwischen- 
staatlichen Abkommens wieder aufgctaucht ist. Die 
seinorzcit zwischen Amerika, England und Deutschland 
gepflogonen Vcrhandlungen sind daran gcschoitert, dali 
Amerika dio Bemessung der Ausfuliranteile nach dor 
Gosamterzougung der einzelnen Liinder verlangte, worauf 
sich Deutschland und England m it Riieksicht auf ihre 
prozentual wosentlicli hohero Ausfuhrziffer nicht oinlassen 
woli ton. Je tz t sohen sich England und Amerika giinzlich 
geiinderten Verhiiltnissen gegeniibor. Deutschland is t fiir 
dio niichston Jahre zur Ohnmacht vorurteilt, Erankreichs 
Stahlindustrie noch in der Entwicklung begriffen und 
RuBland scheidet fiir absehbaro Zeit infolge seiner zer- 
riittoten Lage giinzlich aus. Die Grundiagen fiir ein 
Abkominen zwischen don beiden angolsiichsisćhen Staaten 
sind daher giinstiger ais je zuvor, und in amorikanischen„ 
namentlich aber auch in onglisehen Industriekreisen be- 
sehaftigt man sich lebhaft m it dom Gedanken, den Wolt- 
m ark t unter diosen beiden GroBmaohten aufzutoilen.

Hahnsche Werke, Actiengeselischaft, Berlin und 
GroBenbaum. — Wic wir dem im ,,lleiehs-Anzeiger“ 
veioffontlichten Rechnungsabschlusse der Gesellschaft 
entnehmen, erbraehte das Geschiiftsjahr 1918 neben 
1004 350,14 ,11 Yortrag einen BetricbsuberschuB von
2 675 794,79 M. Nach Abzug von 969 675,79 JC all- 
gemeinen Unkosten, 1 300 000 JC Abschrcibungen und 
44 000 .U Schutdversehrcibungszinsen verbleibt ein. 
Reingewinn von 1 360 469.14 JC. Hiervon werdea 
600000 JC Gewinnaustoil (8%  gegen 16%  i. V.) an dic 
Aktienbesitzer gezahlt und 766 469,14 JC auf neue Rech- 
nung vorgetragen.

PreB- und Walzwerk, Aktlengesellschaft, Diisseldorf- 
Reisholz. — D ieletztcn Monatedes verflossenen Geschiifts- 
jahres 1918 wirkten recht ungiinstig auf das Unternohmen 
ein, da es ganz fiir die Herstellung von Kriegsbedarf umge- 
ste llt war. Sehr umfangreiehe Auftriige wurdon der Gesell
schaft o ntzogen, wertvollc Einrichtungen muBten auBerBe- 
trieb  gosetzt werden. Um fiir alle Fiitle in der Versorgung 
von Roh- und Brennstoffen gesichert zu soin, sehloB sieli. 
dieGesellschaft einer Intoressengemoinschaft des Thyssen-
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Koriżcrns an. D ar AbschluB erg ib t ci non Botriebsgewinn 
von 3 544575,19 JC. Nach Abzug von 1 172 110,08 Jl a ll
gemeinen Unkoston und Zinson und 1 415 712,22 Jl Ab- 
sohroibungen vorbloibt ein Roirijgowinn yon 95(1752,89 J l . 
Hicryon wordsn 47 837,G4 M d j r  gosotzlichen Rttoklage, 
7GOOOO Jl d )r Somln-rueklago oinsohlioBliph Kriogsatcuor 
und 142 915,25 Jl dar auBorordontliol^en Kilek lago iibor- 
wioson.

Siegen-Lothringer Werke vorm. H. Folzer Sohne, 
Actiengesellschalt in Siegen. — Nach Ausbruch der Rs- 
Yolution war os dor Gosollsehtift nach dsm Bericlito fiir 
das um 31. Mar/, 1010 abgolaufono Gosohiiftsjahr nicht 
m ehr moglich, in don oinzolnan Batriobsabtoilungon die 
Arbeit ordnungsmiiBig durohiufuhren. Dio groBa Ein- 
schriinkung in dor Balioferung von Bronn- und Rohstoffon, 
dio u ber groBa Gobioto das Raichos yorfttgten Vorsand- 
sporren, dio Verkurzung der Arbuitszoit m it hohen Iiohn- 
mehrfordurungon seitons dar Arbeiter haben dio Erzeugung 
und Ertriignisso in don letzton fiinf Monaten d.'s Gosohiifts- 
jahres sehr ungunstig basinfluBt. Die Zwaigniederlassung 
des Unternchmons in  Hagondingen ist infolge dor Waffen- 
atillstandsbodingungen dam gloichnn Schicksal yorfallen 
wio dioiibrigon in ElsaB-Lothriugcn golegonen industriellen 
Werko. Die Gasamtbatriebsiiberschusso botragoii oin- 
sohlioBlich 57 384,85 J l Vortrag aus dem Vorjahro ins- 
gosamt 557 505,27 Jl. An allgemeinen Geschiiftsunkoston, 
Gchiiltorn, Zinson und Stcuorn, Kriegsunterstiitzungcn 
und sonstigen Aufwendungeh fiir soziale Zweoko sind 
143 842,01 Jl zu yorreclincn, so daB oin Rohgowinn von 
413 723,20 Jl yorbleibt gegen 740 410,39 Jl im Jahro 
1917/18. H iervon werdon 240502,10 -U 7.u Abschreibun- 
genund 36 000.(4 zu Gawinnantuilon und Belohnungcn 
yorwondet, 75 000 Jl Gewinn (5 %  gegen 7 % i.V.) ausgo- 
te ilt und 50 221,10 Ji auf neuo Rachnung yorgetragon.

Poldihiitte, TlegelguBstahl-Fabrik, Wien. — In einer 
Generalvcrsai>,mlung der Poklihiilte wurde besehlosson, 
den S itz  der Gesellsehaft n ach  P ra g  zu  Y crlegen.

Das Gcld in der Volks-
Das riitsalhafto Wosan des Goldos zu ffitschleiern, 

ist nicht leicht. Und docli muB immer wioder der Yersuch 
gomaclit werden, saine Bedeutung im Rnhmen dos Welt- 
yerkohrs zu crkliiron; donn die Sacho hat eine iiuBerst 
praktische Seitc. Voneinem wohlgCordnetcn, anerkannten 
Geldweson hangt oin gcdeihlieher WeUhundelsverkehr 
ab. Ini Innem  des Landes ubt eiiie yorstandigo Geld- 
politik nicht mindor zweckmiiBigo W irkungen aus. Yon 
dor Geldpolitik werden — jo nach den Umstiinden — alle 
giinstig oder ungilnstig botroffen.

Eino groBe Anzalil von Gelehrten und im Gclddienst 
(Banken, Kassen der verschiedensten Arten) stchonden 
Louten hat m it groBem Scharfsinn und yieler Miihe das 
Wcsen des Gcldes und soino Beziehungen zur Yolks- 
und W eltmarktwirtschaft untersucht und zu kliiren ver- 
sucht. Dio hauptsachliehston Ergebnisse sollen liior 
kurz zusammengcfaBt werden.

Es gibt zwoi groBe Gruppen vbri Geldlehron: dio 
„ m e ta li  i s t iso lio 1* und dio „ n o m in a lis t is c h e " . Dio 
Anhiinger der metallistisahen Lehro sagen: In  einer Volks- 
wirtschaft, in dor fiir den M arkt (nicht fiir Kunden, dio 
man kennt) der Volkswirtschaft und fiir Tcilgebieto des 
W eltmarktcs Giiter hergestellt werden, ist ein Tausch- 
mittel nótig, das einen eigenen W ert bositzt. Dieser Wert 
miisse allgemein anerkannt sein. Das beste allgenioin 
anerkannto Tauschmittel und der allgenioin anerkannte 
WertmaCstab sei das Melallgeld, und von dem Metall- 
geid eigno sich das Gold (wegen seiner yerhaltnismaBig

1) Wenn wir auch nicht m it allen Ausfuhrungen dos 
Ycrf. iibereinstimmen, geben wir ihm doch gerne an 
dieser Stelle das W ort, weil seine Darlegungen eino gute 
Uebersicht iilłer die brennende Frage des Geldes geben.

Die Schriftleitung.

Societi degll Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie dl Tcrni, 
Rom. — Nach dom ‘ Beriehto dor, Gosollsehaft fur das 
Jah r 19181) ist auch das Untornehmon, wio alle Lieferanten 
dor ICriegsindustrie, durch den plotzliehon Zusammon- 
brueh Deutschlands uborrasoht worden, der Yenraltungs- 
ra t hofft- jedoch, don Uebergang in dio Friedenswirtsehaft 
ohne groBe Brschuttorungen zu bowerkstolligon. Die 
Gesellsehaft verlangt staatliehen Schutz gegenubor dom 
ausliindischen Wottbewerb m it der Bogruhdung, daB man 
allgemein in der italieniąohcn Industrie auf Driingen dor 
Arbeiter zum Achtstundentag ubergegangen sei, ohne dio 
zwischenstaatliche Regelung der Frage abzuwarten, Ueber 
die Umstollung der Werko auf Friedensarbeit erwiihnt 
der Bericht noch, daB die Herstellung Von Eisenbalm- 
bauzeug und, soweit es der Rohstoffmangel zuliiBt, dio 
Erzeugling von Sohiffbaumatórial in Angriff genommen 
worden ist. Dio Erzeugung von landwirteekaftlicheii 
Maschinen wird kriiftig gefórdert. Die Herstellung groJJer 
Werkzeugmaschinon ist im ganzen bbrcits reeht woit ge- 
dichen oder befindet sich fiir Masehirifcn besonderer A rt 
<loeli in Vorboreitung. Die Gesellsehaft ist besonders 
darauf bedachtgewesen, sich vondom Beztigb ausliindischer 
Kohlon mogliehst freizumachen und die inliindischen 
Brennstoffąuollon woitgohond ausztmutzen. Die oigenen 
liraunkohlongrnbon in Spoleto und Yersehiodeno Neu- 
erwerbungensind weitcstgohond ausgebeutet worden, so daB 
dor Verwaltuugsrat hofft, in Zukuuft slimtlicho Betriebo 
m it eigoner Kohlo yorsorgen zu konnon. Dio Gewinn- 
und Ycrlustrechnung ergibt einen Bctriobsiiborse]>nB Yon
41 202 530 L. Nach Abzug Yon 30 541 1(12 L. Unkosten 
und Ausgabon yorbleibt oin Reingcwinn von 10 001 374 L. 
Hicryon worden 5 221533 Ł. zu Rucklagen und Ab- 
sohroibungcn yorwondet und 5 120 000 L. Gewinn (80 L. 
f. d. 500-L.-A.Wie) ausgoteilt.

Ł) Nnchr. f. Handel, Industrie u. Landw. 1919, 21. Juni
S. 2/3.

und W eltm arktswirtschaft1).
sichoron Wortbestiuidigkeit) am boston ais Wiihrungsgeld. 
Das Papiorgeld habe iiberhaupt keincn Wort. Wenn es 
doch im Ycrkehr genommen wordo, so sei dag darauf 
zuruckzufuhren, daB der S taa t fiir seinon W ort einstcho 
(es allonfalls in Metallgekl einlose). Fiir dic Motalliston 
ist das 1’apiergeld stets ein Notbohelf. So sagt z. B. I’rof. 
D ieh l: Solangc wir oine auf freiem Wottbewerb beruhendo 
Volkswirtschaft haben, kann nur ein Geld, das sei ber 
Stoffwert hat, WortvorgloichsmitUd seiu und den Geld- 
dionst richtig ycrsehen. Das Gojd miisse Stoffwert haben, 
sonst giibo es keino gerogeltc Prcisbildung. In  pinom 
gebundenęn S taa t (etwa im sozialistischen Staat), in dem 
jedom sein Arboitstoil und seino Gutermcngo zugowieson 
werde (wo also der freio Tauschverkehr fehle), konne das 
Geld atoffwertlos sein; da brauche cs nur in einer An- 
weisung auf eine bestimmte Menge von staatliehen Giiter- 
Yorriiten zu bestehen.

Andorer Mcinung sind die Nominalistcn. Nach ihrer 
Auffassung kann aueh oin Geld olino Stoffwert seine 
Aufgabe orfiillon. Uriter sich aber sind dio Nominalistcn 
wieder zum Teil rccht Y e rs c h ie d e n e r  Ansicht iiber die 
Erfordernisse eines Geldes, das sich a?n besten fiir dio 
Yolks- und W eltwirtsehaft oignet. Der Yertreter einer 
Gruppe, Dr. H ey n , der sich mehrfach iiber diese Frage 
geiiuBert hat, yo rtritt den Standpunkt, daB das Geld, 
um soino Aufgabe ais allgemeines Tauschmittel erfiillen 
zu kćinnen, solbst Tauschmittel s e in  und deshalb einen 
eigonon W ert haben miisse, woil sonst eino gercgolte 
Prcisbildung nicht moglich sei. Diese Gruppe behauptet 
al>er, daB aueh das Papiorgeld einen eigenen W ert habe. 
Der W ert beruhe, wic bei a l le n  wirtschaftliehen Giitern, 
darauf, daB es Nutzen bringe, und daB sein Verlust etwas 
kosto. Der Nutzen des Papiergeldes Iwstehc (wie bei 
jedein anderen Gelde ohne Riieksicht auf seinen Stoff-
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wert) darin, daB es gesetzliche Zahlkraft und eino Kauf
kraft habo, die es ormogliohe, dafiir Waren allor A rt zu 
kaufen. Der S taat biirge duroh ssino Steuaranspruche 
und durch sein Vermogen dafiir, daB dio von ilun aus- 
gcgcbenen Geldzeićhen zum Nennwort gesicherfe seien. 
Die Goldwilhrung an sieli gobo zwar dom Gelde soine 
W ertbestiindigkoit, aber sie sei auch zu errcichen, wenn das 
Vertrauen zum Papiergeld orlialten bleibe, und wenn die 
Erteilung von K redit und dio dadurch bedingtc Yor- 
mehrung der Menge dos Geldes nach denselben Grund- 
satzen wie bei der Goldwiihrung geschehe,

Trotz allcdem hiilt Hoyn einen moglichst groBen 
Goldkern fiir empfehlenswcrt. Unsere Zeit sei noch ganz 
in metallistisclien Gedanken befangen und sehe im Goldo 
don cinzig ruhenden Pol in dor Ersoheinung Flucht. 
Also aus Grunden der offontlichon Meinung, nioht aus 
solchon der uubedingten Erfordernisso, wird hier ein 
moglichst groBer Goldsehatz gefordort. Den Ansichten 
Heyns stelion d ie 'von  L ie fm a n n  und D a lb o rg  ent- 
gegon. Sio yornoinon, daB oin groBer Goldsoliatz ais 
Śtutze dos Vertrauens notig soi. Die Eestigkeit der aus- 
liindischen Wechselkurse konno herbeigofiihrt werdon, 
wonn 500 Millioncn Mark (zum Toil in Wcehsoln, zum Teil 
in Gold) bereit stiinden, um die UnrogelniiiBigkcit von 
Angebot und Nachfrago auf dom Weohsolmarkt in der 
Hoho dos Parikurses (dos richtig gewiihlten) auszu- 
gleichon.

Nachdriicklich und m it eisernor Strongo vertritfc 
der bokannte Professor ICnapp (und m it ihm B eiu lixon) 
die s t a a t l ic h o  T h e o rie  doa G oldes. Zutn Verstiindniś 
dieser Lehro muB yorausgeschiokt werdon, daB Knapp 
nicht die volkswirtschaftlicho Bedoutung des Goldes 
erklśiren m il, sondern dio rcchtliche. Das besagt sehon 
der Hauptsatz soinor Lohro: Das Gold is t ein Goschópf 
der Reehtsordnung. Dor S taat yerleiht ihm Geltung 
in Werteinheiten; was der S taat ais Geld erkliirt, was 
or mit sjinem Stempel versieht, das hat ais Gold zu gelten. 
ICnapp weiB s3lbstvorstandlich, daB im zwischenstaat- 
lichen Verkohr dio Geltung dieser Tom S taa t zum Geld 
erkliirten Stiioke aufliort, daB sie nur bis an dio Gronzen 
des Staates roiolit, nioht aber dariibor hinausgolit. Fromdo 
Geldstucko gelten bei uns nicht, abor sie haben W ert boi 
uńś, unsero Goldstiicko haben in d3r Fromdo Wert, Wie- 
riel Wert sio haben, das wird von der Borse naoh den 
alltiiglielien kaufmannischen Machtkampfen, abor nicht 
duroh einon Machtspruch des Staatesentsohiedon. W o rt- 
s e in  ist eine Eigenschaft der W are, G e lte n  ist einoin dor 
Bechtsordnung begriindeto Eigensohaft doi- Geldstiicko. 
Duroh eine geeignete Weohsalpolitik oder aber durch 
Annahmo und Abgabo dos Goldes zu festen Proisen 
liiBt sich die Paribóho errcichen. Naeli dieser Lehre ist 
das Geld kein Tauschgut und deshalb bedarf es oinos 
oigenen Wertos iiborhaupt nicht.

Ais ergartizehde. Erkliirung der r e c h t lie h o n  Seito 
dos Geldes ha t Bondbcen eino w ir tso h a f  tl ic h e  gegeben. 
E r bezeichnet das Gold ais Anweisung auf dio durch 
die Preiabildung im Waronverkohr bostimmten Giitor- 
mengen. Geld ist Wertnenner, gcdachte Wórteinhsit. 
Das Wesen des Geldes ist der in ihm bozeu^te Anspruch 
auf Gegenleistungon, zu denen der Inhaber durch seine 
Vorleistungen berechtigt ist. Gold hiilt er fiir entbehrlich. 
Durch eino zweckmiiBige Weohsslpolitik konnte dor 
interyalutarischo Kurs aufreehterhalten worden. Die 
Losung „los vom Golde“ h a t viele Anhiingor. Sie spiolt 
gerado jetzt wieder eine groBe Rolle, wo die neu ent- 
standenen Staaten dabei sind, sich ein eigenes Geld zu 
schaffen. Einiges von dem, was hior gesagt wurde, wird 
uns bei der Beurteilung der Bedoutung neu entstohmden 
Goldos niitzlioh sein.

Es ist kem Zweifel: das Geld ist oin Gesehopf der 
Bechtsordnung. Was oin S taat fiir Geld erkliirt, das ist 
Gold und nichts aud^res. Aber oin Land, das in den 
W eltverkehr, 111 den Weltliandel ointreten rnochte, hat 
nicht nur daran zu denken, wic und womit im Inlande 
gezahlt wird, sondern ssino Sorge iuuB aueh sein, wio

kommo ich m it meinen Geldangologenheiten am beston 
mit dem Auslando zurooht. Dio P eo lsoho  B a n k a k to  
trifft da wohl das ZweokmiiBigstc: der S taa t h a t die 
yorhandeno K aufkraft zu beglaubigon, sie aber nicht 
kiinstlioh zu schaffen. Der S taa t beglaubigt dio yor
handeno K aufkraft, wenn er Geld 111 den Gronzen des 
Bcdarfes ausgibt, wenn er so viol Goldzeiclien in den 
Verkehr bringt, ais zum flotteren und leichtoron Giitcr- 
austausek notig sind. Gibt er mehr aus, dann ontwertet 
or das bereits £riik«r ausgegebeno Gold. E r sohafft dam it 
kunstliche K aufkraft. Denn da, wo viel Geld ist, ist die 
Nachfrago nach Giitern stark , dio groBe Nachfrago troibt 
dio Preise in die Hóhe. Man brauoht nun mehr Gold, um 
scinon Bedarf befriedigen zu konnen. So ist os zu ver- 
stehen, daB wahrend dor Kriogsjahre nicht nur der Mangol 
an Giitern zu immer mehr anstoigendon Preisen gefuhrt 
hat, sondern auoh dic sogenannto „Inflation“ (die Uober- 
sohwemmung. dos Geldmarktos m it Papiergeld).

In  den Zeiten groBer Not (und das sind Kriegszoiten) 
is t manchoa entsohuldbar, was sonst zu yerworfen wiire. 
Die groBo Ausgabe von Papiergeld ist von violen unbe- 
m erkt geblioben. Es ging alles so seinen Weg, ais ob os 
Friedon wiire. Vor allom wurdo immer flo tt gezahlt, 
und das erweckt stots den Eindruok iiuBerst giinsti- 
gen Goschiiftsgangos, In  W irklichkoit loben wir schon 
von dom Zukunftigen oder vom Grundstook. W irtschaft- 
lich ist dio Sache so zu denkon, daB wir das jiihriich 
crarbeitete Einkommen yerzehrten und dazu einen Teil 
Hypotheken auf unsere Grundstucko, Fabriken, Werk- 
stiitton, Hauser, Eiscnbalinen aufnahtnen. Diesen jahrlich 
nicht erarbeiteten Teil zu yerbrauchon war nur dadurch 
moglich, daB Kriogsanleilien ausgegeben wurden und 
Papiergeld. D a wir vom Ausland niohts bakamon, so 
wurdo allos Geld im Inland aufgebraoht, cbon nur nicht 
aus den jahrlichsn Einkuńfton, sondern durch Beleihung 
des E igentuns der Privat\virtschaften. Eigentlich war 
das eino yerkehrte Wirtsohaft. Dio Steuorfahigen hatten 
dio Kriegsausgabon aufbringen und sie dom Staate zur 
Voi£ugutig stellen miissen. So aber h a t der S taa t von 
seinen Biirgorn Geld goborgt. Will der S taa t das golieheno 
Gold wioder zuruckgoben, dann miissen es dio Steuor
fahigen in seine Kassen zuerst wieder oinzahlon. Man steckt 
also gewissermaBen etwas von der rechten Tasche in dio 
linko ; nur wird dio Summo, die in die linko Tasoho kommt, 
etwas kleiner, weil die Aufbringung dor Summo, ilire Vor- 
waltung und ihre Yorzinsung Koston yerursaoht. Das Bild 
ist volkswirtsohaftlich richtig. Priyatwirtschaftlich voll- 
zieht sich dio Saoho derart, daB die Kriogsanleihezoichner 
dom Staato Geld geben, das der S taa t neben den Zinsen 
wieder zuriiekzahlt. Seine Steuorfahigen miissen es aber 
zuyor aufbringen. Das ist nichts anderos, ais daB nun 
jeder seinen Teil an den Kriegskoston zahlt; auch die, 
weleho keino Kriegsanleiho im Yerliiiltnis zu ihrem Ein- 
konimon oder Vermogen gezeichnet haben, miissen zahlon. 
Aus dieser von allen aufgobrachten Summę erhaltcn 
dio Zeichncr ihre Zinsen und ihr K apitał. An Stcuern 
aber musson sie otwas mohr zahlen; denn die Sammlung 
der Kriegsanleiho, ihre Yerwaltung kostet Geld, und 
dieses miissen die' Steuorfahigen aufbringen.

In allen kriógfuhrenden Landen ist dio Zukunft 
so mehr oder wenigor m it Kricgskosten belastet. Alles 
is t in der Wolt- teuer geworden. Alle Giiter sind im Worte 
und im Preise gestiogon. Die Arbeit und die W aren, der 
Boden und dio Naturerzeugnisse, Geldfiillo und Waren- 
mangel stelion einander gogonuber, wenn auch im Aus- 
lande nicht in dem MaBo, wio bei den auszohungerten 
Mittelmiichtcn. Wollen dieso wieder aus dom Waren- 
mangol heraus, dann miissen sie mehr arbeiten, neue Giiter 
horstellen und sie mit don Gutem, dic ilinen das Ausland 
lieiern kann, austauschen.

So gewinnt der Stroit, ob Metallgcld oder Papiergeld 
(ob Gold- oder Papigrwahrung), erst den riehtigen Grund. 
Mag zujunsteu des Metallgeldcs immer gesagt werden, 
was will, eins bleibt unbestritten: es werden nicht Waren 
um Geld eingetausoht, sondern Waren um Waren. Wer
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kcine Waren auszufiihren hat, kann keine einfuhren. 
Die Einfuhr kann niclit m it Papiergeld bezahlt werden, 
da haben dio Metalliston recht. Sio kann abor mit Gold 
bezahlt werden. Habon wir Gold, dann konnen wir Waren 
cinfiihrcn, denn um Gold sind W aren zu haben, wohl- 
gcmerkt auch um Silber. Aber nicht dio Eigenschaft 
Geld am Golde oder Gold am Silber macht’s, sondern 
die Tatsacho, daB Gold und Silber Waren sind. Wenn 
also Gold und Silber fiir Waren hingegeben werden, so 
werden nicht W aren gcgen Gold eingetauscht, sondern 
Waren um Waren.

Abgeseben hiervon sind die Mengen dos ausge- 
priigten Goldes und Silbers im Verhiiltnis zum W ert 
der aus- und eingefiihrten Waren docli sehr goring. Dafiir 
nur oinige Zahlen. W ir besitzen an auagepriigtcm Golde 
(mit dom in der Roichsbank, in den offentliehcn und 
privaton Kassen und im Privatverkchr) etwa 5 Milliar
den .fC. Der W ert dor landwirtschaftlichen Ernto in 
Deutśehland betriigt schon rd. 10 Milliarden Jl. Unsero 
Ausfuhr hatte  kurz vor dem Kriege einen W ert von iiber 
10 Milliarden J l, unsere Einfuhr einen iihnlichen. Dns 
gesamto Volkseinkommon wurde auf etwa 40 Milliarden M . 
geschiitzt. Nach. alledom h a t das Metallgcld oincn ver- 
hiiltnismaflig geringen W ert im Vergleich zu dem ge- 
samten Umsatz an Waren. Was sollon da dio etwas iibor
2 Milliarden Goldgeld bei der Rcichsbank machen?

N ur ihre Eigenschaft ais Ware liilft uns. Deshalb 
h a t dio Auffassung von Heyn etwas fiir sich. Fiir den 
Uobergang vom Kricg zum Friedon ist ein gewisser Gold- 
bestand wichtig. W ir konnen boi dom Mangel an Waren 
Gold ausfiihron, fiirs orsto also uns m it unsorom Golde 
wieder einarbeiten. Abor wonn wir nicht recht bald 
aridero Guter ausfiihren konnten, wiirc es m it dor Ein
fuhr bald zu Ende. Dio paar Milliarden waren bald weg 
und wir waren schlimmer daran ais jo, Jedcnfalls ist es 
dringend notig, sich die Bedeutung des Tauschverkehrs 
und des Goldgeldcs klarzumachen, wenn eine zweck- 
miiBige Volkswirtsehaft getrieben werden soli. Das Gold
geld ist es nicht, das den Austausch ermoglicht, das Gold 
(ais Ware) nur zu gewissen Zeiten, letzten Endes is t es 
alle n die w e rk ta t ig c  A rb e i t ,  die ticfgcfiihlte Bcdiirf- 
nisse befriedigt, dio Arbeit, dio Giiter sehafft, die'das 
Ausland notig braueht. Das Ausland handelt aber nur zu 
seinem Nutzen, wenn es die Guter, die es im UeberflUsso 
hat, an uns abgibt. Bei etwas besseren Verhiiltnissen wird 
unsere Starkę nicht dio Ausfuhr, sondern die Einfuhr 
sein. Wir werden ausfiihren konnen, weil wir einfuhren. 
Wo wir ais Kiiufer auftreten, werden wir gern gesehen 
sein. Wir worden beliefert werden, weil wir Kiiufer sind.

So kamo os letzten Endes nioht so sehr darauf an, 
ob ein Land yiel Goldgeld, sondern darauf, ob es viel 
umtauschbereito und umtauschfiihige Giiter hat. Aller- 
dings dio Wiihrung eines Woltverkehrslandes inuB an 
die der Hauptverkehrsliinder angepaBt sein. Das ist dio 
Goldwiihrung. Sio ist ihrer Werbestandigkeit wegen am 
zweckmiiBigsten. Damit ist aber beileibe nicht gesagt, 
daB es fiir ein Land um so vorteilhafter ist, jo mohr Gold
geld es hat. Ein solches Streben ware unsinnig und wiirde 
zu einer Goldjagd schlimmstcr A rt fuhren. Die Mensehen 
brauehon zum Leben kein Gold, sondern Giitor, die des 
Lebens Notdurft befriedigon. Is t das erreicht, dann sind

Giiter am Platze, dio das Leben erleichtern, yerschoncrn 
und yeredeln. Die Guterhorstellung h a t also eino doppelto 
Aufgabo: Brauehbarkeiton im engston Sinne des Wortes 
zu schaffen .und fiir dio GeistesbiUluug kunstlerischo Er- 
zcugnisso zu liefern.

Ein Land, das dies begriffon hat, das hierzu willigo 
und fiihigo Arbeitsgemeinschaften aufbringt, w'ird- ohno 
groBen Goldbestand oder fast ohne Goldgeld auskommen 
konnen. Nach seinen Erzeugnissen wird die Naehfrago 
groB sein; denn wo eino starko Nachfrage ist, da stellt 
sich auch das Angebot ein. Was im zwischenstaatlichen 
Verkehr nicht m it Gold ausgeglichen werden kann, das 
kann immer wieder m it Brauehbarkoiten und geistigen 
und kiinstlerischen Erzeugnissen ausgcgliohon worden. 
Is t aber Gold wirklich einmal zum Ausgleieh von Weehsol- 
forderungen unbedingt notig, dann kauft man os zum 
Tagospreis und befriedigt damit dio Restforderungen. 
Fiir cinstweilige unausgeglieheno Forderungen geniigt 
Papiergeld. Es is t eino Anweisung auf Giiter, yersehen 
m it dem Aufdruck des Staatcs, der dadurch bezeugt, 
daB in seinem Lande so viel K aufkraft vorhandon ist, 
wie bescheinigt wird. Der S taat darf nur nicht willkurlich 
Gold ausgebon; or muB duroh die Regeln, dic in der Welt- 
wirtschaft allgemein iiblich und anerkannt sind, go- 
bunden seiu. Is t das der Fali, dann wird sein Papiergeld 
gern genommen werden.

Etwa in diesem Sinne ist ein regsamcr W eltverkehr 
denkbar und die Grundlage dabei ist die Goldwiihrung, 
„auch wonn — wie L a n d s b u rg h  das neulich ausdriickto
— nicht oin Gramm Gold im Lando yorlianden is t“. Dieser 
Geldfachmann fiihrt aus, daB dio Goldwiihrung nicht 

.im Ansammeln und Einsporren von Goldmassen und 
dann — nur zu oft gebrochenom— Versprechen bestehe, 
diese Goldmassen zur Einlosung dos umlaufomlen papio- 
ronon Landesgoldos zu yerwonden; sio bosteht yielmehr 
in dor Aufrcchterhaltung eines festen Austausqhverhiilt- 
nisses zwischen der Landeswiihrung und dom Golde 
odor den auf Gold gogrundoton Auslandswiihrungen, 
„so daB joderzeit Gold in das Land hinein- und wieder aus 
dem Lande hinausstrómen kann. wie es die kleinon 
Tagcssaldon der Zahlungsbilanz mit sich bringen".

Einen zuverliissigen Gradmosser fiir den Wort dos 
Landesgeldes haben wir im Wechselkurs. E r zoigt das 
Auf und Nieder des Wirtschaftslebens an, die Bczielmngon 
zur Woltwirtschaft. E r ist vicl mehr ais der Ausdruck 
fiir das Angebot und dio Nachfrage in dem Gelde zweior 
Liinder untereinander. Kaufwillon, K aufkraft zoigt er 
an, abor auoh den Willen und dio K raft zu yerkaufen.

Zuletzt: Das Geld ist oin Mittel, don Yerkehr im 
Inland unii don Verkehr m it dem Ausland zu erleichtern 
und zu fordom. Darin ist sain groBter AVert enthalten, 
nicht aber in seinem Stoffgohalt. Es fordort. dio Hor
stellung dor Giiter, es ist behilflich, sie genuBreif zu 
maohen, docli solber gonicBen kann man es nichŁ Dio 
W irtschaft aber loehzt naeh genuBreifon Gutem : Lebens- 
mittcln, Kteidern, Wolmungen, nach allen Stoffon, dio 
hierzu yerwendet worden, und nach Arboitskraften und 
Werkzeugen, die das Erforderliche genuB- und bildungs- 
rei$ machen konnen.

F ra u z  A n to n  B o ch to ld , Charlottanburg.

Bucherschau.
E b s ic I i ,  0- A., 3)r.<$ng.: Die O c lfe u e ru n g s te ch - 

n ik. Mit 168 Textabb. Berlin: Julius Springer 
1919. (VI, 92 S.) 8°. 8 J L

Mit diesem Buche hat der Verfasser eino zusammen- 
hangendo ausfiihrliehe und zeitgomaBo Darstellung des 
heutigen Standes dor Oelfeuerungsteohnik geben wollen.

Demontsprechend hat or fast alle durch die Oclfeue- 
runjsfirm en Inrausgebrachtcn Bauarten, Neuerungen und 
Vrerb3ssJrunTen zusanmongostollt, eingehend besprochen,

durch zahlreiche Abbildungen orjautort und dabei auch 
seine cigcnon reiehen Erfahrungen m it niedergelegt. Aus- 
fiihrlich sind die yerschiedcnen Arton der Yerfeucrung 
fliissiger Brennstoffc und dio einzelnen Bronner-Bau
arten behandelt. Yorbedingung fiir das guto Arbeiten 
der Oelfeuerung und fiir eino yollstandige Ausnutzung 
der Brennstoffe ist eben die passendo und zweckmiiBigo 
B auart des Feucrraumes und dic richtige Wahl des Bren- 
ners. Mit dor Beschaffung selbst der besten Brenner 
is t ohne weiteres keineswegs der Erfolg gewiihrleistet
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donn je nach der Zćrstiiubungsart und dem daboi ange- 
wandten Druck sowie auch nach der B auart des Brenncrs 
sind Lange und Iiitze der, Flamme yerschiedon. Der 
Verfasse'rgibt manchen niitzlicheh Wink„wie und wodurch 
dio Flammo dom besonderen Zweeke angepaBt weidoa 
muB.

Nicht wenigor sorgfiiltig sind auch dio Ausfuhrungcn 
iiber dio AnwanąungSgcbióte der OMfeuerung ausge- 
arbeitet. Fiir fast alle Arten von Dampfkesseln und Indu- 
strieiifen hut. dar W rfassar Baispiele gebracht, ausgefiihrto 
Oefen im Bildo dirgcstollt und Eigonarlon und Vortoile 
der yerschiedencn Baunrten haryorgehobsn.

Komiiit fiir die B jfom run '  solcher Osfen Stein- 
kohtonteoról in Frage, so oignen sich hiorfiir ais Lagor- 
behaltcr nicht, wie der Yerfasser angibt, yerzinkto Eisen-

gcfilBe; auch Messing und iihnlicho Legierungen sind ais 
Baustoff fiir Armaturteile zu vermeiden und dieso erfali- 
rungsgeinafl besser aus Eisen herzustellen.

Es wiire zu wiinschen gewesen, daB dor Verfasser 
mehr Wirtsohałtliohkeitsbereohnungen fiir Oelfeuerungs- 
anlagen im Yorgleich zur Befeuerung m it andoren Bronn- 
stoflon gebracht hiitte, da dio Vorteile dor Oelfeuerung 
doch daraus am besten zu orsehen sind.

Im iibrigen ist jcdoch infolgo des reichen Inhaltes 
dieses Buch sowohl fiir die Erbauer von Oelfeuerungs- 
anlagen ais auch fiir dio oinzelneii Betriebe von groBem 
Werte. Eino solche Zusammonstellung fehlte gerade zu 
diesor Zeit, in der viele Fabrikon infolgo des Kohloninangels 
zur Oelfouorung ubergohen oder uberzugohon beabsichtigen.

2)ipl.'Qtin. K. Bruhn.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher E isenhuttenleute.
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