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Dauerformen in der Eisęngiefóerei.
Von Ingenieur H an s R o lle  in Berlin.

I j ie  Ueberstiirzung, m it der die unerwartet rasche
Umstellung der Kriegswirtschaft auf die Frie- 

densarbeit erfolgen muB, und die traurigen Yerhalt- 
nisse, unter denen dies zu gesehehen hat, stellen die In
dustrie vor Aufgaben, welchen sie nur unter auBerster 
Anspannung aller Kraftę gewachsen sein kann. Es 
gilt nicht nur iiberhaupt Arbeit zu beschaffen, sie 
muB auch unter besonders erschwerten Umstanden 
in bezug auf Materialbeschaffung und -verbrauch, 
auf Arbeits- und Absatzbedingungen geleistet werden. 
Anderseits darf sie aber auch, im Hinblick auf den 
Wettbewerb, in bezug auf Preisstellung und Gtite 
hinter Arbeit anderer Herkunft nicht zuriickstehen. 
Es wird im Gegenteil zuniichst vielfach ein Erfolg 
nur dann moglich sein, wenn trotz der erschwerten 
Umstiinde in beiden Punkten Besonderes geleistet 
werden kann. Dieses Ziel wird nur dann erreicht, 
wenn sich die einzelnen Industriezweige alle Er- 
fahrungen auf ihrem Gebiete, die nur irgendwie zur 
Erreichung beitragen konnen, nutzbar zu machen 
verstehen.

Was ganz allgemein fiir die gesamte Industrie 
gilt, hat fiir die GieBereibetriebe erhóhte Bedeutung, 
weil hier nach jeder Richtung hin die durch die Roh- 
stoffbeschaffung, Transport-, Arbeiter- und Absatz- 
verhaltnisse bedingten Schwierigkeiten den Dureh- 
schnitt iibersteigen. Fiir die EisengieBereien ist es 
geradezu eine Lebensnotwendigkeit, auch nichts zu 
versaumen, was ihre Leistungsfahigkeit zu heben 
Termag.

Im Hinblick hierauf ist es m it Anerkennung zu 
begriiBen, daB seitens der Behorden im Verein mit 
industriellen Kreisen alles geschieht, um die in den 
Kriegsjahren z. B. m it Ersatzstoffen aller Art ge- 
machten Erfahrungen zu sammeln, sie festzuhalten 
und einer groBeren Allgemeinheit fiir die Friedens- 
arbeit zugiinglich zu machen. Nicht minder wichtig 
wiirde es sein, wenn jeder einzelne, mehr ais seither 
iiblich, aus seiner Zuriickhaltung heraustrate, um 
ohne Engherzigkeit und ohne allzugroBe Riicksicht 
auf personliche Vorteile aus dem verborgenen Schatze 
seiner Erfahrungen das bekanntzugeben, was der 
Allgemeinheit von Nutzen sein kann. Es wurden 
zweifellos wertvolle Erfahrungen nutzbar gemacht 
werden konnen.

X X X IX .,,

Allerdings gehort die Erfiillung dieser Forderung 
keineswegs zu den dankbaren Aufgpben, und die 
Erfahrungen des Verfassers bestatigen diese Tatsache 
durchaus, sei es, daB dfe gegebenen Anregungen auf 
unfruchtbaren Boden fallen, sei es, daB sie miB- 
briiucliliche Anwendung finden. Personliche Emp- 
findliclikeiten diirfen aber heute weniger denn je 
ein Grund sein, m it seinen Erfalirungen zuriickzu- 
halten.

Ein Mittel, das wie kein zweites geeignet ist, 
einen EinfluB auf Preisbildung und Giite eines Eisen- 
gusses auszuiiben, das aber in Wesen und Wirkungen 
noch nicht allgemein genug bekannt ist, sind die 
D au e rfo rm en . Umirrtumlichen Auffassungen vor- 
zubeugen, soli sofort darauf hirtgewiesen werden, 
daB im Sinne dieser Behauptung unter Dauerformen 
nur ei s e rn  e Formen und ihre Yerwendung f iir E i s en- 
guB verstanden sein sollen. Alles was sońst etwa 
miter dem Begriff ,,Dauerform“ zusammengefaBt 
werden kiinnte, ist in den nachfolgenden Betrach- 
tungen unberiieksiehtigt geblieben, und ebenso die 
bekannte Verwendung der Eisenformen zur Her
stellung des Hartgussęs.

Ueberblickt man die Veroffentlichungen, die sich 
im genannten Sinne m it dem GuB in eiserneir Formen 
beschiiftigen, so muB ai^ffallen, daB sie fast aus- 
sehlieBlicli Auslandserfahrungen wiedergeben. Man 
kann sich der Tatsache nicht verschlieBen, daB das 
Ausland in der Erkenntnis des Wesens und Wirkens 
der Dauerformen, oder richtiger in der Fahigkeit 
zur praktisehen Auswertung dieser Erkenntnis, weiter 
yorgeschritten ist ais wir. Kur so ist es zu erklaren, 
daB — wie z. B. aus dem Aufsatz von Irresberger 
„Die Herstellung guBeiserner Granaten in Frank- 
reich imd England111) hervorgeht — die Dauer
formen bei unseren Feinden zur Herstellung von 
guBeisernen Geschossen eine ausschlaggebende RerlTe 
spieleii konnten, wahrend es bei uns, infolge des 
ablehnenden Standpunktes, den Industrie und Be
horden den gleichen Bemiihurigen allzulange Zeit 
hindurch entgegeobrachten, iiber unvollkommene 
"yersuche nach dieser Richtung hin nicht hinaus- 
gekommenist. Bei uns ist erst spater die Erkenntnis
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gekommen, daB mit den Dauerformen der GieBerei- 
technik ein ganz emzigartiges Hilfsmittcl zur Ver- 
fiigung steht, und es ist fiir den Yerfasser eine be- 
sondere Genugtuung, daB diese von ihm stets ver- 
tretene Auffassung durch die giinstigen TJrteile der 
veroffentlichten Auslandserfahrungen durch weg be- 
statigt wird. In  der Tat hat die fortschreitende 
Erkenntnis den Beweis erbracht, daB die Dauer
formen nicht nur ein wirtsehaftlicher Faktor, sondern 
auch in qualitativer Beziehung ein Hilfsmittel aller- 
ersten Ranges sind, das die GieBereitechnik vor 
ganz neue Aufgaben stellt und ihr Wege eroffnet, 
die fiir ihre Weiterentwicklung von allergroBter Be
deutung sein mussen. Zweck der nachstehendcn 
Betrachtungen soli es sein, iiber die in den letzten 
Jahren vom Verfasser gemachten Erfahrungen zu 
bericliten, und gleichzeitig durch allgemeines Ein- 
gehen auf die m it den Dauerformen im engsten Zu- 
sammenhange stehenden Bragen aufklarend und an- 
regend zu wirken.

Will man der Einfiihrung von Dauerformen in 
einen GieBereibetrieb nahertreten, so hat man sich 
zunachst dariiber klar zu werden, ob die Gegen- 
stande, die man zu gieBen beabsichtigt, sich iiber- 
haupt fiir Dauerformen eignen. Es ist selbstver- 
standlich nicht moglich, je d e n  Gegenstand in Dauer
formen gieBen zu konnen. Schon allein die auBere 
Form und Beschaffenheit der GuBstiicke kann fiir 
die Entscheidung dieser Frage maBgebend sein. Man 
hat zu berucksichtigen, daB Dauerformen starre, 
unnachgiebige Formen Sind, die der Schwindung der 
GuBstiicke einen gewissen Widerstand entgegensetzen. 
Solche Gegenstiinde also, bei denen ais Folgeerschei- 
nung der Schwindung die Gefahr des ReiBens be
steht, konnen fiir Daiierformen ungeeignet sein. Die 
Erfahrung hat jedoch getfeigt, daB die scluidlichen 
Wirkungen der Schwindung in dem Umfange, in 
dem man sie fiirchten zu mussen glaubte, lange nicht 
vorhandęn sind. Die GuBstiicke miissen schon 
eine sehr ungiinstige Form und Massenverteilung 
aufweiseń, wenn die Schwindungseinfliisse sich be- 
merkbar machen sollen. AuBerdem hat man Mittel 
und Wege an der Hand, um diesen Einflussen zu 
begegnen. Man braucht also bei Priifung dieser 
Frage nicht allzu angstlich zu sein, und darf śich 
von einer oberfliichlichen Beurteilung nicht leiten 
lassen. Es kann ferner der Fali sein, daB die auBere 
Gestaltung der GuBstiicke die Herstellungsmoglich- 
keit einer Daucrfórnr in technischer Hinsicht so 
erscliwert, daB die Kosten der Form jeden Vorteil 
hinfallig machen wiirden. Gedacht ist dabei an 
komplizierte oder kunstvoll verzierte GuBstiicke. 
SchlieBlich kijnnen aber auch die Anforderungen, 
die an die Weiterverarbeitung der GuBstiicke zu 
stelien sind, ihre Herstellung in Dauerformen un
geeignet erscheinen lassen. Alle diese Fragen konnen 
ohne genaue Beriicksichtigung aller Verhaltnisse in 
dem einen oder anderen Sinne nicht ohneweiteres 
entschieden werden. Sie bediirfen in jedem Falle 
einer eingehenden sachverstiuidigen Priifung und der 
reiflichen Ueberlegung aller Moglichkeiteii.

Ist man sich dariiber klargeworden, daB Bedenken 
der genannten A rt nicht bestehen, so kann die 
weitere Beurteilung von yersehiedenen Gesiclits- 
punkten aus erfolgen. Wahrend friiher die Dauer
formen nur ais wirtsehaftlicher Faktor, gewissermaBen 
ais Formsandersatz, in Frage kommen konnten und 
ihr Anwendungsgebiet nur ein engbegrenztes war, 
hat die fortschreitende Erfahrung die Beurteilungs-' 
grundlagen fiir die praktische Bewertung der Dauer
formen giinzlich verschoben. Sie sind, wie schon 
erwalmt, heute auch in qualitativer Beziehung ais 
ein selbstandiges Hilfsmittel allerersten Rariges er- 
kannt worden, dem ein fast unbegrenztes Anwen
dungsgebiet offensteht, und schlieBlich ist auch ihre 
Bedeutung ais sozialer Faktor unter den heutigen 
Verhaltnissen ganz anders zu bewerten ais friiher. 
Fiir die Einfiilięung der Dauerformen in einen 
GieBereibetrieb werden heute neben Griinden rein 
wirtsehaftlicher Natur in erhohtem MaBe solche 
sozialer Art, vorzugsweise aber solche ausschlag- 
gebend sein, die auf qualitativem Gebiete liegen. 
Es ist dies nicht so aufzufassen, daB in einem Falle 
nur Yorteile rein wirtsehaftlicher Art, im anderen 
nur soziale oder qualitative Vorteile vorhanden 
sind; ein Dauerformbetrieb bringt vielmehr in jedem 
Falle und nach jeder Richtung hin die Moglichkeit 
der vorteilhaften Ausnutzung ohne weiteres m it sich, 
nur wird einnial der eine, das andere Mai ein anderer 
Punkt von so iiberragender Bedeutung sein, daB 
er allein fiir dio zu treffende Entscheidung aus- 
sehlaggebend ist.

Unter Vortoilen rein wirtsehaftlicher Natur sollen 
diejenigen verstanden sein, die eine ohne weiteres 
erkennbare Verbilligung der Herstellungskosten mit 
sich bringen, wie sie z. B. durch die Herabsetzung 
des Lohnaufwandes, Ersparnisse im Haterialver- 
brauch usw. herbeizufiihren sind. Man hat dabei 
nicht nur an den Fortfall der Formarbeit und des 
Formsaudes zu denken, sondern auch an die E r
sparnisse fiir Formkasten, Formkasten-Reparaturen 
und Ersatz, fiir Sand-Aufbereitung und -Transport, 
fur Modeli- und Bodenbretter, fur Kastenschoren, 
Belastungsplatten und Gewichte, fiir Putzarbeit uud 
Schuttabfuhr, und schlieBlich auch an die ganz 
erhebliche Vcrrninderung der AusschuBgefahr.

Unter Vorteilen sozialer Natur sind solche gemeint, 
die auf eine allgemeine Verbesserung der Arbeits- 
verhiiltnisse abzielen, ohne daB damit notwendiger- 
weise eine unmittelbar erkennbare Yerbilligung der 
Herstellungskosten verbunden sein muB. Sio konnen 
in der groBeren Unabhangigkeit von driickenden 
Arbeiterverluiltnissen bestehen oder auch darin, den 
Arbeitern in korperlicher Beziehung die Arbeit zu 
erleichtern, sie angenehmer zu gestalten und gesund- 
heitlich zu verbessern. Erinnert sei in letzter Be
ziehung nur an die liistige und ungesunde Staub- 
entwicklung beim ublichen Ausleeren der Sand- 
formen, die beim Dauerformbetrieb ganz in Wegfall. 
kommt.

Der Umfang der erreichbaren wirtsehaftlichen 
Erfolge hangt wesentlich davon ab, in welchem MaBe
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die in der jeweiligen GieBerei vorhandenen Betriebs- 
einrichtungen den Erfordernissen eines Dauerform- 
betriebes entsprechen oder angepafit werden konnen. 
Man hat dabei zu beachten, daB dic Schmelzanlagen, 
wie sie in den gewohnlichen EisengieBereien iiblich 
sind, zu den Bediirfnissen eines Dauerformbetriebes 
insofern in einem gewissen Gegensatze stehen, ais 
sie auf eine' moglichst kurze Schmelzdauer zuge- 
schnitten sind, wahrend fiir oinen Dauerformbetrieb 
eine lange Schmelzdauer vorteilhaft ist.

Je besser die Ausnutzungsmogliclikeit der Formen 
gegeben ist, um so gunstiger konnen natiirlich die 
wirtscliaftlichen Erfolge werden. Die tagliche GieB- 
dauer, die Menge des jewcils zur Verfiigung stehenden 
vergieBbaren Eisens, die Zeitabschnitte, in wclchen 
gegossen werden kann, und die Anzahl der fiir jeden 
GuB bereitstehenden Formen sind diejenigen Ein- 
fluBpunkte, von deren mehr oder minder gunstiger 
Uebereinstimmung : der wirtschaftliche Erfolg ab- 
hangt. Es muB von Fali zu Fali der kaufmśinnischen 
und betriebstechnischen Ueberlegung iiberlassen 
bleiben, in welchem Umfange und mit welchen Mitteln 
sich die gunstigste Uebereinstimmung herbeifiihren 
laBt.

Neben den wirtscliaftlichen und sozialen Vor- 
teilen gehen aber, wie schon gesagt, in jedem Falle 
auch solche qualitativer Art einlier, gleichviel ob 
sie beabsichtigt und in dem gegebenen Falle not- 
wendig sind. Zur besseren Verstandlichmachung 
dieser Tatsache muB auf die Wirkungen der Dauer- 
formen ausfiihrlicher eingegangen Werden.

Bekanntlich ist die abschreckende Wirkung der 
eisernen Formen diejenige hervorstechende Eigen
schaft, die ihrer Einfiihrung in die allgemeine Prasis 
zum Zwecke der I-Ierstellung von G rauguB  von jeher 
im Wege stand. Die eisernen Formen konnten sich 
ais Dauerformen erst dann Geltung rerschaffen, ais 
es gelungen war, ilinen ihre unangenehmen Eigen
schaften zu nehinen, oder letztere wenigstens so weit 
herabzudriicken, daB,sie der Beschaffenheit der GuB- 
stiicke nicht mehr schadlich sein konnten. Jeder 
Fachmann, der sich m it KokillenguB beschaftigt, 
wird wissen, mit welchen Ueberraschungen man in 
dieser Beziehung zu rechnen hat.

Erziclt wird dicgcwunschte Wirkung durch isolie- 
rende Anstriche, dic aus schlecliten Wiirmeleitern bc- 
stehen und ais solche die Abkiililungsgeschwindigkeit 
der GuBstiicke beim Erstarren so verlangsamen, daB, 
im Zusammenwirken mit anderen giinstigen EinfluB- 
punkten1), die Bildung des^Kohlenstoffs imGuBstuck 
ais Graphit moglich ist. So wurde u. a. durch F. Wiist 
festgestellt, daB das vom Yerlasscr angewendete 
Anstrichverfahren imstande ist, die Graphitausschei- 
dung um 37 %  zu erhohen. Damit ist der seither 
iibliche bekannte Weg zur Massenherstcllung von 
GrauguB in eisernen Formen gekpnnzeichnet, der, 
zum Unterschiede von dem spater beschriebenen 
zweiten Wege, das d ire k te  Y e rfa h re n  z u r H er-

J ) St. u. E. 1912, 25. Juli, S. 1211.

s te l lu n g  vori G rauguB  in  D a u e rfo rm e n  ge- 
nannt werden soli.

Wenn nun aber bei diesem Verfahren die Ab- 
kiihlungsgeschwindigkcit auch herabgesetzt wird, so 
bloibt sie immerhin lioher ais beim SandguB. Dies 
hat zur Folgę, daB die Graphitbildung sich in anderer 
Form rollzieht, und zwar bleibt der Graphit in 
feinster Verteilung im GuBstuck vorhanden. Es 
bildet sich ein absolut dichtes, feinkorniges Gefiige, 
und eben dieses bewirkt, daB die physikalischen 
Eigenschaften desDauerformgusses wesentlich bessere 
sind, ais sie unter Verwendung der gleichen Eisen- 
mischung bei gleichartigem SandguB erreichbar sind. 
So wurden u. a, ganz erhebliche Steigerungen der 
Festigkeitswerte festgestellt.

Besonders zu beachten ist es, daB diese Ver- 
besserungen ganz zwanglaufig eintreten. Es ist also 
durchaus begrundet, wenn an fruherer Stelle gesagt 
wurde, daB der Gebrauch von Dauerformen in jedem 
Falle Qualitatsverbesserungen mit sich bringt. Man 
hat mit ilinen auch da zu rechnen, wo man der 
Natur der GuBstiicke nach weniger auf die Qualitiits- 
eigcnschaften Riicksicht. zu nehmen hat, wo also 
der W ert der Eisenform lediglich in ihrer Eigen
schaft ais Dauerform zu suehen ist. Der Zweck 
der Dauerformen ist dann in erster Reihe der, sie 
unter Wegfall der Formarbeit m it allen ihren Neben- 
erscheinungen zur billigeren Herstellung aller Art 
GrauguB zu benutzen. Sie bildet dann einen haupt- 
siichlich wirtschaftlichon Faktor, bei dem dic Quali- 
tiltsverbesserung eińe zwar sehr schiitzenswerte, aber 
nicht bcabsichtigte Nebenerscheinung ist.

Es ist ganz seibstverstandlich, daB die Eigenschaft 
der Dauerformen, schon unbeabsichtigte Qualitiits- 
vcrbesserungen herbeizufuhren, allmahlich zur be- 
wuBten Ausnutzung dieser Fithigkeit fiihren muBte. 
Um aber den Wert der Dauerformen bei diesem 
Vorgange richtig einschatzen zu konnen, muB von 
folgenden Betrachtungen ausgegangen werden: Bc- 
kanntlich ist beim SandguBverfahren die Qualitat 
eines Eisengusses von der . Zusammensetzung der 
Eisenmischung abhangig. Bessere Qualitaten. be- 
dingen bessere Gattierungen, und um bestimmt© 
Qualitatseigenschaften zu erreichen, sind nicht nur 
bestimmte Eisenmischungen erforderlich, sondern oft- 
mals ganz bestimmte Roheisensorten. Es ist kein 
auBergewolmlicher Fali, daB mft dem Fehlen einer 
Roheisensorte das gute.Gclingen eines Gusses uber- 
haupt in Frage gestellt wird.

Da vom wirtscliaftlichen Standpunkte aus unter 
besseren Gattierungen gleichzeitig auch die teureren 
zu verstehen sind, so ist m it jeder Qualitatsverbe8se- 
rung notwendigerweise immer eine Verteuerung der 
GuBstiicke verbunden. Hierzu kommt in den meisten 
Fallen eine gewisse Verschwendung des teureren 
Materials, die dadurch hcrvorgerufen wird, daB die 
meisten GieBereien nicht in der Lage sind, ihre Tages- 
schmelzung m it einer von Anfang bis zu Ende gleich- 
bleibenden Gattierung henmterzuschmelzen. Sie 
miissen vielmehr, je nach den Qualitaten der einzelnen* 
GuBarten, die Gattierung wiederholt wechseln. Nun
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kann nie mit Sicherheit darauf gerechnet werden, 
daB die verschiedenen Eisengichten genau zu dem 
berechneten Zeitpunkte am Abstich erscheinen, ganz 
abgesehen davon, daB die einzelnen Misehungen 
durcheinanderlaufen. Um mm wenigstens mit einiger 
Sicherheit darauf rechnen zu konnen, daB die GuB- 
stiicke, die eine bessere QualM t verlangen, auch 
wirklich aus der besseren Gattierung gegossen werden, 
hilft man sich damit, daB man die Menge des zu 
verschmelzenden besseren Eisens sehr reichlich be- 
miBt. Man will lieber geringere GuBstiicke vom 
besseren Eisen'mitgieBen, ais imigekehrt, und man 
muB dann eben die unnotige, aber unvermeidliche 
Yerschwendung des teureren Materials ais kleineres 
IJebel m it in Kauf nehmen.

Niemals ist es beim SandguBverfahren im prak- 
tischen Simie, moglich, aus ein und derselben Gat
tierung gleichartige GuBstiicke m it verschiedenen 
Qualitatseigenschuften zu gieBen. Man hat zu diesem 
Zweck kein anderes Mittel, ais die Gattierungsande- 
rung, und bleibt von den damit verbuudenen Preis- 
schwankungen und Beschaffungsscliwierlgkeiten ab- 
hangig. TJnter Yerhaltnissen, wie sie zurzeit bestehen, 
konnen letztere sich bis zur Unmoglichkeit steigern.

Bekanntlich liegen die Verschiedenheiten und 
Wirkungcn der Gattierungen auf chemischem Ge- 
biete. Sie beziehen sich in der Hauptsache auf 
Form und Gehalt des Kohlenstoffs im GuBstiick. 
Das Wesentliche bei der Zusammenstellung einer 
Gattierung ist daher, den EinfluB aller Faktoren auf 
ihre Wirkung auf die Kohlenstoffmodifikation ab- 
zustimmen. Erschwerend ist dabei der Umstand, 
daB die Faktoren, die nach einer Richtung hin Yer- 
be.sserungen herbeifiihren, die Eigenschaften eines 
GuBstiickes nach anderer Richtung hin verschlechtern 
konnen. So ist gewohnlich mit einer groBeren Dichte 
und Festigkeit des Gusses eine groBere HSrte, und mit 
besserer Bearbeitungsfahigkeit geringere Dichte und 
Festigkeit verbunden. Es erfordert eine gśinz genaue 
Kenntnis der cheniischen Yorgange und ein riehtiges 
Abwagen der einzelnen EinfluBfaktoren zu einander, 
um in jedem Falle richtig zu gattieren. Kurz zu- 
sammengefaBt: Dureh Form und Menge des Kohlen
stoffs im GuBstiick werden seine Eigenschaften be- 
stimmt, zur Herbeifuhrung von Aenderungen sind 
bisher nur chemische Mittel iiblich, dereń Beschaf- 
fung und richtige Handhabung nicht immer ge- 
geben ist. Besteht keine Moglichkeit, die Gattierung 
entsprechend zu iindern, so gibt es auch keine Mog
lichkeit, die Eigenschaften bestimmter GuBstiicke 
zu yerbessern. Gcnugen die erreichbaren Eigen
schaften fiir bestimmte Zwecke nicht, so ist fiir diese 
Zwecke die Verwendung von GuBeisen uberhaupt 
ausgeschlossen.

Kun ist die E ise n fo rm  ein Mittel zur Beein- 
flussung des Kolilens.toffes im GuBstiick, dessen be- 
sonderer Wert den chemischen Mitteln gegeniiber 
darin besteht, daB es ein au B erlich  w irk en d es , 
physikalisches EinfluBmittel ist. Seine Wirkung ist 
von der Zusammensetzung des Eisens unabhiingig.

Sie ist in jedem Falle vorhanden, ganz gleichgiiltig 
aus welcher Gattierung die Stiicke gegossen werden. 
Damit soli natiirlich nicht gesagt sein, daB die Zu
sammensetzung des Eisens uberhaupt ohne EinfluB 
auf das Endergebnis bliebe. Das ist selbstverstand- 
licli nicht der Fali. Die Wirkung der Form ist aber 
eine so tiefgreifende, sie t r i t t  m it soleher Selbstver- 
standlichkeit, Sicherheit und Scharfe auf, daB 
Gattierungsschwankungen, wie sie der praktische 
Betrieb mit sich bringt, in den weitesten Grenzen 
zulassig sind ohne daB der Erfolg der Wirkung in 
Frage gestellt ware. Sie auBert sich bekanntlich in 
der sogenannten Abschreckung, d. h. also darin, 
daB der Kohlenstoff im GuBstiick in der gebundenen 
Form verbleibt.

Wir haben bei der Besprechung des direkten 
Herstellungsverfahrens von GrauguB in Dauerformen 
gesehen, daB gerade diese Eigenschaft der Einfiihrung 
der Dauerformen in die Praxis im Wege stand. Es 
bedurfte erst eines wirksamen Abschwaehungsmittels, 
des isolierenden Anstriches, ehe sich die Dauerformen 
Geltuńg verschaffen konnten. Was aber in dem 
einen Falle eine unliebsame, lastig empfundene Be- 
gleiterscheinung war, ist in dem zur Besprechung 
stehenden Falle das ausschlaggebende Mittel zur 
Erreichung des gewoliten Zweckes. Es ist die Grund- 
lage, auf der sich alles weitere aufbaut.

Bekanntlich laBt der gebundene Kohlenstoff sich 
dureh eine naehtriigliche Warmebehandlung in 
Temperkohle umwandeln. Unterzieht man ab- 
geschreckt gegossene Stiicke einer geeigneten Warme
behandlung, so wandeln sich die vorher weiBstraliligen 
harten in grane, leicht bearbeitbare GuBstiicke um. 
Aendert man also das Anstrichverfahren fur die 
Daiierformen dahin ab, daB eine isolierende Wirkung 
nicht ausgeiibt wird, ohne daB dabei die sonstigen 
guten Eigenschaften verloren gehen, so kann man in 
den Dauerformen ohne jede Schwierigkeit ab- 
geschreckte GuBstiicke gieBen, die sich dureh die 
genannte nachtriigliche Warmebehandlung in Grau- 
guBstiicke umwandeln lassen. Damit ist ein zweiter 
Weg gegeben, und zwar der weitaus wichtigere, um 
GrauguB in Dauerformen zu gieBen, der aber erst 
auf einem Umwege, der nachtriiglichen Warme
behandlung zum Ziele fiihrt, und daher das in - 
d ire k te  V e rfa h re n  z u r  H e rs te l lu n g  von  G ra u 
guB in  D a u e rfo rm e n  genannt werden soli. E r 
gibt der Technik die Moglichkeit an die Hand, ohne 
jede Gattierungsanderung die Qualitiitseigensehaften 
des Gusses ganz wesentlich zu verbessern, oder, 
wenn Gattierungsanderungen im verschlechternden 
Sinne unyermeidlich sein sollten, die Sicherheit, 
die Eigenschaften des Gusses trotzdem auf der 
friiheren Hohe zu erhalten.

Welche bedeutenden Qualitiitsverbesserungen sich 
auf diesem Wege ergeben, geht aus Zahlentafel 1 
hervor. Die darin mitgeteilten Ergebnisse sind an 
Versuchsstaben festgestellt worden, die aus ver- 
schiedenen Schmelzungen stammen, jeweils aber 
immer aus derselben GieBpfanne, also aus dem-
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Zahlentafel i .
V e r g l e i c h e n d e  F o s t i g k e i t s w e r t e  bei  S a n d g u B  

un d  D a u o r f o  rmguB.

Zerrelfifeatigkelt Schlagfcstigkelt

Sand form Dauortorm Zu-
nahme

%

Sandform Dauerform Zu-
nftbme

%kg/ejmm kg/qmm

15,0 22 2 42,3 0,7 0,8 14,3
17,3 2 9 .7 71,7 0.6 1,4 133,3
17,9 22 -3 24,6 0,7 1,7 143,0
18 ,0 24  9 38 ,3 0,5 0 ,8 60 ,0

’ 1 9 ,0 23 ,5 23 ,7 0,8 1,2 50 ,0

selben Eisen und unter genau den gleichen Vor- 
bedingungen in Sand- bzw. Eisenformcn gegossen 
wurden. Auf eine kiinstliehc (jinlitiitsstcigerung war 
wedcr in bezug auf die Gattierung noch sonstwie 
Bedacht genommen worden, das Eisen wurde dem 
Kuppelofen vielmehr so entnommen, wie es sich 
im Laufe der tiiglichen Schmelzung gerade ergab. 
Somit kommen in Zahlentafel 1 nur diejenigen Ver- 
besserungswerte zum Ausdruck, die ganz ncbenher, 
lediglich durch die Wirkung der Dauerformen her- 
vorgerufen werden; Sie stellen keineswegs die Hochst- 
stufe des iiberhaupt Erreichbaren dar, konnen viel- 
mehr eher ais MindestmaB angesprochen werden.

Wenn schon der EinfluB der Dauerform allcin 
geniigt, um die in Zahlentafel 1 angegebenen, zu- 
meistganzbedeutenden Qualitiitssteigerungcn herbei- 
zufiihrcn, so muB dies beim zielbewuBten Zusammen- 
wirken der Dauerform- und Gattierungseinfliisse erst 
recht gelingen. Leider liegen abgeschlossene Ergeb
nisse, die nach der Richtung der erreichbaren groBt- 
moglichen Qualit;"tssteigerung hin AufschluB geben 
konnten, noch nicht . vor. Immerhin ist aus der 
in Zahlentafel 2 unter Analysen-Angaben gemachten 
Zusammenstellung bereits zu ersehen, daB sich bei 
Verwendung geeigneter Gattierungen, wie dies ja 
auch ganz selbstverstandlich ist, die Ergebnisse noch 
ganz wesentlich verbessern. Besonders zu beachten 
ist bei Nr. 4 die Dehnung.

Zahlentafel 2.
F o s t i g k e i t  s w e r t e  boi  D a u e r f o r m g u B  

v e r  s c h i e d e n ę r  Z u s a r a m e n s e t z u n g .

Lfdc.
Nr. 0

i
SI Mn P S

ZtrreiB-
fesus-

kelt
kg/qtnm

Deh-
Dung

%

1 3,42 2 ,82 0 ,55 0 ,2 4 5 0 ,1 3 4 2 2 ,4 __
2 3,30 2 ,2 7 0 ,60 0 ,2 4 5 0 ,141 27 ,5 -
3 3,17 2 ,0 0 0,61 0 ,1 2 5 0 ,1 5 2 31 ,25 -
4 2 ,0 5 1,01 0 ,6 8 0 ,2 8 7 0 ,2 3 5 35 ,00 2

Der nach dem indirekten Yerfahren hergestellte 
GuB weistEigenschaftenauf, die ihn aus dem Rahmen 
gewohnlichen Graugusses Yćillig herausheben. Nićht 
nur, daB er Fcstigkeitseigenschaften besitzt, wie sie 
beim gewohnlichen GrauguB nur schWer oder gar 
nicht erreichbar sind, er hat den Charakter sclimied- 
baren Gusses angenommen, ist s c h m ie d b a r , tem - 
p e rb a r  und h a r tb a r .  E r stellt gewissermaBen 
eine ganz neue GrauguBklassc dar, die ihre praktische

Probe einwandfrei bestanden hat, ais es sieli darum 
handelte, GuBeisen ais Ersatz fiir andere Metalle 
in solchen E'allen heranzuziehen, wp GrauguB jeder 
anderen Herstellungsart, trotz aller Bemiihungen, 
versagt hatte. Seine ausgezeichnete Bearbeitungs- 
fahigkcit, sein feinkorniges dichtes Gefiige und die 
sich daraus ergebende Moglichkeit, selbst die feinsten 
Gewinde scharf und ohne die Gefahr des Ausbrockelns 
schneiden zu konnen, und die schon erwahnte 
Schmiedbarkeit, machen ihn ais Ersatz fiir Metall- 
guB besonders gut geeignet, und ebenso fiir solche 
GrauguBstiicke, an die in bezug auf Dichte, Ziihig- 
keit und saubere Bearbeitung (auf Automaten) die 
hochstcn Anforderungen gestellt werden mussen. 
Seine Widerstandsfiihigkeit gegen inneren Druck ist 
so groB, daB kurze Rohrstucke von 26 nun 1. W. 
bei nur 4 mm Wandstarke- einem Wasserdrucke von 
360 at, bis an die Grenze der LeistUngsfahigkeit der 
Presse, unterzogen werden konnten, ohne daB sie 
die geringste Undiclitigkeit aufwiesen oder ge- 
sprungen waren.

Die H iir tb a rk e i t  des Gusses ist eine Eigenschaft, 
deren Wert fiir die Maschinen- und Werkzeugtechnik 
noch gar nicht abzusehen ist. Wird es doch nunmehr 
moglich, GuBstiicke herzustellen, die sich, im Gegen- 
satz zum HartguB, mit Leichtigkeit bcarbeiten, nach 
der Bearbeitung aber ganz oder nur an einzelnen 
Stellen harten lassen. Yersuche, die z. B. mit ge
hiirteten Lagerschalen auf dem Versuchsfeldc der 
Technischcn Hochschule in Charlottenburg durch- 
gefiilirt wurden, ergaben, daB das gehartete GuB
eisen den iiblichen WeiBmetall- und Bronze-Lager- 
schalen nicht nur ebenburtjg ist, sondern sie noch 
um etwas iibertrifft. Es ist dies eine Feststellung, 
die unter den heutigen Verh;iltnisSen von allergroBter 
Bedeutung ist. Dic Yersuchscrgebnisse sind in 
Zahlentafel 3 mitgeteilt.

Zahlentafel 3. V e r g l o i o h e n d e  V e r s u o h e  m i t  
L a g e r s c h a l e n  a u s  g e h i i r t e t e m  D a u e r f o r m 

g u B  , W ei  fl m e t  a l  1 u n d  B r o n z e .

Schmierung: Loscr Ring; Krłegsol Mfcrkc Osaag K 6893

GehSrteto Zapfen 
40 mm Durchmesser

BeharrungBtcmperatur des 
Zapfens, In einer zentrlschen 

Bohrunp gemessen

n
TJmdre*
bungen

min

V
GłeLtge- 
achwin- 
dlgkelt 

in m/dek

P
FlUchen-

pre*-
sung

kg.cm*

Wert 
p. Y.

Dauer
form-

ge«
hllrtet

»C

Weią-
metali

” C

Bronze
I

°C

Bronie
II

»C

300
500

1000
1300

0 ,6 3
1,05
2,1
2 ,7

9,5
6

10
20
26

25
30
39 ,5
44

28
35
43
46

33.5
37.5
55 .5
70.5

32
39,5
54
62

300
500

1000
1300

0 ,63
1,05
2,1
2 ,7

23 ,8
15
25
50
65

28
35
47
53

32,5
40
53
59

33
42
64,5
73

35
44
60
69

300
500

1000
1300

0 ,63
1,05
2,1
2 ,7

47 ,8
30
50

100
130

34
43
59,5
70

37 
45  
61 '  
7 i  :

44
50 ,5

"72
86

51
56  

"81 ~  
95,5
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• Ebenso konntebeipraktischen YersuchengroBeren 
Umfanges m it gehiirteten GuBeisenwcrkzeugen fest
gestellt werden, daB sie bei der Bearbeitung leicht 
bearbeitbarer Metalle dem friiher verwendeten Silber- 
stahl in keiner Weise naclistanden.

■ Andere Yersuche mit gehartfeten Werkzeug- 
masehinenteilen vcrsehiedener A rt befinden sich noch 
in der Durchfiihrung. Soweit sich bis jetzt iiber- 
sehen liiBt, werden auch sie dengehegtenErwartungen 
entsprechen. Es unterliegt keincm Zweifel, daB die 
Mdschinen- und GieBerejteclmik nach dieser Richtung 
hin vor einer ganz nełien Entwicklungsstufe steht.

Die groBte Beachtung aller Fachkreise verdient 
aber der Umstand, daB das indirekte Yerfahren 
einen neuen Weg zur v e re in fa c h te n  H e rs te llu n g  
y o n  sc lim ie d b a re m  GuB (TemperguB) eroffnet. 
Wenn schon fiir GrauguB die Abhangigkeit von be- 
■stimmten Gattierungen eine lastig empfundene Not- 
wendigkeit ist, so trifft dies fiir TemperguB in er- 
hohtem MaBe zu. Die Grenzen, die hier fiir die 
Gattierungsschwankungen zulassig sind und die Ab
hangigkeit von bestimmten Roheisensorten bedingen, 
sind sehr viel enger gezogen. Insbesondere ist es 
ausgeschlossen, aus den iiblichen GrauguBgattie- 
rungen gleichzeitig auch TemperguB gieBen zu 
konnen, und umgekehrt. Im allgemeinen bedarf es 
fiir TemperguB besserer, d. li. also teurerer Roheisen
sorten, und die Untersehicde in der Gattierung sind 
so groBe, daB eine vollstandige Trennung der Grau
guB- und TemperguBbetriebe iiblich ist.

Das indirekte GieBverfaliren schafft nun insofern 
einen einschneidendcn Wandel, ais der mit seiner 
Hilfe liergestellte GuB ohne weiteres, d. h. also ohne 
jede Riicksichtnahme auf die Gattierung, den Cha
rakter schmiedbaren Gusses annimmt. Der grund- 
satzliche Unterschied zwischen dem alteren und dem 
neuen Verfahren besteht eben in der Art der Bildung 
des gebundencn ICohlenstoffes im GuBstiick, der 
beim alteren Verfahren auf innerem Wege, und da
durch in Abhangigkeit von der Gattierung, beim 

-neuen Verfahren auf iluBcrem Wege' herbeigefiihrt 
wird1). Die hierdurch geschaffene Unabhangigkeit 
in der Wahl der Gattierungen "geht śo weit, daB es 
in der Tat moglich ist, aus den iiblichen GrauguB- 
gattiorungen ganz nach Wunsch GrauguB- oder 
TemperguB zu gieBen, je nachdem man das-Eisen 
in Sand- oder Eisenformen vergieBt.

Besondere Beachtung verdient dabei der Umstand, 
daB gerade die — im Sińne des SandguBverfahrens 
gesprochen — sehlechtcren, d. h. also billigeren 
Gattierungen die besser geeigneten sind. Dies hat 
seine Begriindung darin, daB die billigeren Gattie- 

. rungen gewohnlich einen niedrigeren Kolilenstoff- 
und Siliżiumgehalt aufweisen. Je geringer aber 
■der Kohlenstoff- und Siliżiumgehalt im fertigen GuB- 
■stucke ist, um so mehr nahern sich seine Eigen
schaften, wie Zahlentafel 2 bestatigt, dem schmied
baren EisenguB.

>) D. H. P. Nr. 307 274.

Die Umwandlung des gebundencn Kohlenstoffes 
in Temperkohle ist beim neuen Verfahren genau 
derselbe Vorgang, wie er beim herrschenden Yer
fahren vor sich geht, und ebenso liiBt sich natiirlich 
die Temperkohle durch einen regelrechten Temper- 
prozeB dem GuBstiicke entziehen.

Beriicksichtigt man, daB unter den aus Temper
guB hergestellten Artikeln sich sehr viele befinden, 
die nur aus TemperguB genommen werden, weil 
GrauguB nicht die notige Weichheit und Festigkeit 
aufweist, an die aber in bezug auf die Schmiedbarkeit 
gar lceine oder nur sehr geringe Anforderungen 
gestellt werden, zieht man ferner in Betracht, daB 
es bekanntlich fiir die Festigkeitseigensehaften eines 
Tempergusses belanglos' ist, ob die Temperkohle 
mehr oder weniger entfernt wird, daB also lediglich 
die U m w an d lu n g  der gebundenen Kohle in Temper
kohle notwendig ist, um dem Gusse seine besonderen 
Festigkeitseigensehaften zu geben (die amerikanische 
TempergieBereiprasis bestatigt diese Tatsache), und 
beriicksichtigt man schlieBlich, daB die Umwandlung

Durchgangshahn aus Dauerformgufl, breitgeschlagen.

der gebundenen Kohle in Temperkohle eine im Ver- 
haltnis zum regelrechten TemperprozeB nur ver- 
schwindend kurzeGliilidauer benotigt, so wird man 
zugeben mussen, daB das indirekte GieBverfahren 
in der Tat einen ganz auBerordentlich vereinfachten 
und dahęr billigen Weg zur Herstellung eines Teniper- 
gusses darstellt.

Es soli selbstverstandlich nicht behauptet werden, 
daB der ohne jede Rucksichtnahme auf das End- 
ergebnis aus GrauguBgattierungen hergestellte Tem- 
perguB es in jedem Falle mit hochwertigem Temper
guB anderer Herstellungsart aufnehmen kann. Na- 
mentlich in bezug auf die Schmiedbarkeit wird das 
nicht der Fali sein. Immerhin haben zahlreiche 
Yersuche gezeigt, daB er auch nach dieser Richtung 
hin eine ganz ansehnliche Stufe erreiclit. So konnten 
z. B. aus einer GrauguBgattieruńg gegossene Durch- 
gangshahne mit einem Gehalt von 3,16 %  C, 2,36 % 
Si, 0,57 %  Mn, 0 ,5%  P und 0,124%  S aus der 
in Abb. 1 dargestellten kreisrunden Form in die 
aus Abb. 2 ersichtliche ovale Form breitgeschlagen 
werden, ehe sich an den Stellen a und b die erste 
RiBbildung zeigte.

Selbst wenn das neue Verfahren nur fiir solche 
Gegenstiinde brauchbar ware, an die auBer erhohter 
Festigkeit und Dichte und leichter Bearbeitungs- 
fahigkeit die Anforderung der Schmiedbarkeit nicht 
gestellt zu werden braucht, es wiirde seinen Platz
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in der GieBereitechnik auszufiillen vermogen. Es 
stellt aber niehts im Wege, auch bei diesem Verfahren 
auf das Endergebnis durch geeignete Gattierungen 
usw. Riicksicht zu nehmen, und es liegt kein Grund 
vor, zu bezweifeln, daB dann Ergebnisse werden fest- 
gestellt werden konnen, die die Eigenschaften besten 
Tempergusses erreichen, oder sie noch iibertreffen. 
Bei den bisher durchgefiihrten Versuchen handelte 
es sich immer nur darum, den a u to m a tis c h e n  Ein
fluB der D a u e rfo rm  zu ergriinden.

Es ist zu verwundern, daB die an sich bekannten 
Vorgange nicht schon langst zu einer praktischen 
Ausnutzung groBon Umfanges gefiihrt haben. Die 
Erklarung ist wohl in dem Umstande zu suchen, 
daB die Schwierigkeiten, die der Verwendung der 
Eisenformen ais Dauerformen im Wege standen, 
viele GieBereileiter abgehalten haben, iiberhaupt in 
ernste Versuche einzutreten. Sie wurden sonst ge- 
funden haben, daB die Schwierigkeiten langst nicht 
so groBe sind, und der W ert der Eisenform in ihrer 
doppelten Eigensehaft ais D a u e rfo rm  und ais 
u n iib e r tre f f l ic h e s  M itte l  z u r  V erg iitu n g  des 
G usses hatte langst erkannt sein und sich durch- 
gesetzt haben miissen.

FaBt man den heutigen Stand der Dauerform- 
frage, soweit sie im-Sinne dieser Arbeit besprochen 
worden ist, zusammen, so kommt man zu folgendem 
Ergebnis:

Die Dauerformen, dereń Bewertung friiher nur 
yom wirtschaftlichen Standpunkte aus erfolgte, sind 
heute auch ein qualitatives Hilfsmittel ersten Ranges. 
Auch in sozialerBeziehung sind sie unter den heutigen 
Yerhaltnissen hoher zu bewerten ais friiher.

In praktischer Beziehung haben sich zwei Ver- 
fahren herausgebildet:

1. d as  d ir e k te  Y e r fa h re n , welches die un- 
mittelbare Herstellung von GrauguB bezweclct, und

2. d as  in d i r e k te  Y e r fa h re n , bei welchem die 
Bildung des Graugusses auf dem TJmwege iiber eine 
nachtragliche Warmebehandlung erfolgt.

Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale beider 
Verfahren sind folgende:

A. D ire k te s  V e rfah ren :

1. Die abschreckende Wirkung der Eisenform 
muB nach Móglichkeit aufgehoben werden.

2. Dies geschieht durch isolierende Anstriche ' 
unter Mitwirkung anderer giinstig wirkender Mittel.

3. In gewissen Fallen ist auf bessere Gattierungen 
Bedacht zu nehmen.

4. Der ausschlaggebende W ert der Dauerform liegt 
auf wirtschaf tli chem Gebiete. Die automatisch auf- 
tretende Vergiitung des Gusses ist eine sehatzens- 
werte, aber nicht ausschlaggebende Begleiterschei-' 
nung.

B. I n d ir e k te s  V e rfah ren .

1. Die abschreckende Wirkung der Eisenform 
bleibt aufrechterhalten, sie ist das gewollte, aus
schlaggebende Mittel zum Zweck.

2. Besondere Rucksichtnahmen auf Gattierungen 
sind nicht erforderlieh. Die billigeren Gattierungen 
sind im allgemeinen die besser geeigneten.
K  3. Der Wert der Dauerform liegt auf wirtschaft- 
lichem und qualitativem Gebiete. Die wirtschaft
lichen Vorteile sind schatzenswerte Begleiterschei- 

.nungen, brauchen aber nicht ausschlaggebend zu sein.

Abbildung 3. AbfluBrohr-Formstiioke von 60/100 
und 150 mm 1. W.

4. Es ist eine nachtragliche Warmebehandlung 
Erforderlieh.

Fiir die Praxis ergeben sich aus den Verschieden- 
artigkeitcn beider Verfahren die nachstehenden 
Folgerungen. Das direkte Verfahren, ais vorwiegend 
wirtschaftlicher Faktor, ist besonders fiir M assen- 
f a b r ik a t io n e n  gut geeignet. Sein Anwendungs-

! Abbildung 4. Druokrohr-Eormstuoke von *°/ioo mm !■ W.

gebiet ist ein beschranktes. Es eignet sich am besten 
fiir solche Fabrikationsgebietc, an die in bezug auf 
die Bearbeitungsfahigkeit hohe Anforderungen nicht 
gestellt zu werden brauchen.
-5 Das indirekte Yerfahren mit seinen hervorragen- 

den qualitativen Vorzugen kommt auch da in Be- 
tracht, wo cs sich um ausgesprochenc Massen- 
fabrikationen nicht handelt. Sein Anwendungs- 
gebiet ist ein fast unbegrenztes. 
i j i  Es ist gerade fiir solche Fabrikationsgebiete gut 
geeignet, an die in bezug auf die Bearbeitungsfahig
keit, Dichte und Festigkeit sehr hohe Anforderungen
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Ueber den Bruch von GieBpfannengehangen.
(Fortsetzung von S. 997).

etriebschef C a r l  K u t s c h e r a ,  Dortmund: 
Die Berufśgenossenschaft (Essen) hat 1912 

ein Rundschreiben an die Genossenschaftsmit- 
glieder gerich tet1), in dem anlaBlich eines 
Massenunfalles, der dureh Bruch eines Gehanges 
im Schraubenloch ein trat, empfohlen wurde, Ge- 
hango moglichst nicht anzubohren. Dieses Rund- 
schreiben ha t ansclieinend Senssenbrenner nicht 
gefallen. In dem Jahresbericht der Berufs- 
genossenschaft fiir das Jalir 19172) wird ein 
Y orschlal von mir ais VorsichtsmaBregel gegen 
die Hakenbruchunf&lle erwilhnt, und ist in dem 
Berieht hingewiesen, dafi die Doppelhaken u n t e r  
Y e rm e id u n g  a l l e r  B o h ru n g e n  d u re h  S c h e l-  
le n  z u s a m m e n g e f i ig t  s in d . Dieser noch- 
malige Hinweis auf das Vermeiden der Bohrungen 
ha t Senssenbrenner noch weniger gefallen;

J) Nr. 235/3 v. 25. N or. 1912.
*) S. 4/5.

man kann sich wohl denken, dafi einige Kunden 
ihre Gehange daraufhin etwas miBtrauisch an- 
sahen, und daB es keine angenehme Aufgabe ist, 
solche Kunden wieder zu beruhigen. In einem 
Schreiben an mich bemerkt Senssenbrenner, 
daB die „Berufsgenossensćhaft schon einmal sozu- 
sagen verboten hat, dafi Pfannengehilnge ange- 
bolirt werden und ware nur beabsichtigt, „diese 
Fragen einmal, vor das Forum der Oeffentlich- 
keit zu bringen, um zu verhindern, dafi weitere 
ganzunbereehtigte Yerordnungen erlassen werden".

Zur Sache selbst bemerke ic h : „Die bestimin- 
.ten Stellen‘“ ), die in Abrede gestellt werden, 
bestehen meiner Ansicht nach trotzdem ; es sind 
besonders die Stellen gef&hrdet, die wechselnder 
und einseitiger Erw arm ung (sei es nun dureh 
Strahlung, Uberfliefiende Schlacke oder sonst irgend- 
welche Ursachen) h a u p t s a c h l i c h  unterliegen.

>) St. u, E. 1919, 27. Febr,, S. 215 (letzter Absatz).

gestellt werden mussen, ebenso fiir GuBteile, die 
n ach  d e r B e a rb e itu n g  ganz  oder an  e in z e l
n en  S te lle n  g e h a r te t  werden sollen, und schlieB- 
lieh fiir schmiedbaren GuB (TemperguB) aller Art.

In  den Abb. 3 bis 6 sind eine Reihe solcher Gegen- 
stande gezeigt, die in Dauerformen, zumeist nach 
dem direkten Verfahrcn gegossen worden sind. Von 
GuBstiicken nach dem indirekten Yerfahren, das

trieben ist. Die praktischen Schwierigkeiten, die der 
Einfuhrung der Dauerformen anfiinglich im Wege 
standen, sind im Laufe der Zeit g latt uberwunden 
worden. Es liegt heute nur an der mehr oder weniger 
tiefen Erkenntnis des Wertes der Dauerformen, in 
welchem Umfange sich die Prasis, immer natiirlich 
an sich geeignete Fabrikationsgebiete vorausgesetzt, 
das gegebene Hilfsmittel zunutze zu machen versteht.

erst am Anfange seiner praktischen Auswertiuig steht, 
standen dem Verfasser leider nur einige zur Ver- 
Sugung.

Selbstverstandlich sind mit den in den Abbil
dungen gezeigten Stucken die Anwendungsmoglich- 
keiten der Dauerformen liingst nicht erschopft, es 
eróffnen sich vielmehr fortgesetzt neue Gebiete. So 
viel diirfte aber schon jetzt erwiesen sein, daB die 
eingangs aufgestellte Behauptung, daB die Dauer
formen in wirtschaftlicher wie qualitativer Beziehung 
ein Hilfsmittel darstellen, mit dem die GieBerei-
■ technik ernsthaft zu rechnen hat, keineswegs iiber-

Freilich ist m it ■ nur gelegentlichen Versuchen 
nicht viel gedient. Wenn, wie es die Zeitverhaltnisse 
dringend erfordern, aus dem gesiiten Gedanken in 
abselibarer Zeit eine Tat geerntet werden soli, so 
bedarf es eines planmiiBigen wissenschaftlichen und 
praktischen Ausbaucs, der nicht nur dem gelegent- 
lićhen geschaftlichen Interesse eines Einzelnen iiber- 
lassen bleiben darf, fiir den vielmehr die Allgemein- 
lieit (Fachvereine und der Staat) die Pflicht hat ein- 
zutreten. Geschieht dies, und die vorstehenden Aus- 
fiihrungen sollen die Anregung dazu geben, so ist 
an einem Erfolge nicht zu zweifeln.

Abbildung 5. Geschoaso und Roststabe. Abbildung 6. ;ŁVorsohiedene GuBstiicko.
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Zur Angabe von Senssenbrenner, clafi ihm kein 
Bruch im Hakenmaul bekannt ist, sei folgen- 
der Fali erwahnt. Aul einem grofien nieder- 
rheinischen W eik  is t vor etwa zwei Jahren 
ein GieBkranhaken im Hakenmaul gebroclien, 
wobei zwei Leute getotet und drei verletzt wur
den. Dieser Bruch bestatigt wieder die Annahme, 
daB die Stelien, die hauptsachlich den Tem peratur- 
schwankungen unterliegen, am meisten gefahrdet 
sind. Auf diesem W erk tra g t derH aken die Pfanne 
nicht unmittelbar an den Kippzapfen, sondern die- 
selben hilngen erst in zwei Hebeln, die oben einen 
Querbolzen tragen. Durch diese Anordnung kommt 
das Hakenmaul zum Pfamienrand ganz bedeutend 
hoher zu liegen ais bei der normalen Aufhangung.

Abbildung 12. 
a pondelndes Aufhangen des -Hakens. b Kon- 
struktion vor d e r  U m a n d e r u D g .  RiB 2 entstand 
duroh Abbiegen d e s  Hakens infolge einseitigen 
Fassens der Pfanne. (Dio Entstehung von RiB 1 
wird auf die Warmespannungen, bogiinstigfc duroh 

dio Anbohrung, zuriickgefiihrfc.)

Das S c h u tz b le c h  hat hier u. a. auch- den 
Zweck, einen Angriff des Ilakens durch iiber- 
laufende Schlacke zu verhindern, da bei kipp- 
baren Martinofen hilufig und absichtlicli durch 
W eitereinkippen von Stahl die iiberfliissige hohe 
Schlackenschicht durch Ueberlaufen iiber den 
Pfannenrand entfernt wird. (Wenn auch durch 
aufgestellte Steine auf den Pfannenrand der 
Schlackenstrom von den Haken abgehalten w er
den soli, so wird der Zweck dieser Mafinahme 
nicht immer voll erfiillfc.)

W as nun das A n b o h r e n  d e r  H a k e n  in 
den einem hiiufigen Tcmperaturwechsel ausge- 
setzten Tragquerschnitten anbelangt, so halte 
ich nach meinen Feststellungen dieses Anbohren 
fiir leichtsinnig, um so mehr, ais sich etwaige 
Schneckenbocke, Kippsicherungen usw. in ebenso 

xxxrx .s8

śicherer W eise lialtbar befestigen lassen, ohne daB 
ein Durchbohren der Schaftquerschnitte erfolgt. 
(Durch Umgangslaschen und Schrauben mit qua- 
dratischem Schaft, die dicht am Schaft vorbei- 
gefiihrt werden, Winkelknaggen usw.) — Zum 
Uebersetzen unsererThomasgiefipfannen nach dem 
M artinwerk, die gegen unfreiwilliges Kippen im 
Gehange durch eine Fallklinke gesichert werden 
mufiten, war ein W ecbselgehange im Gebrauch; 
der eine Haken tru g  etwa in Hohe der Pfannen- 
oberkante einen Augenbock m it den Fallklinken, 
der mittels vier Lochem  m it dem Haken ver- 
bunden war. Nach E rha lt der oben erwalinten 
R.undschreiben der Berufsgenossenschaft unter- 
suclite ich die Umgebung der Locher genauer 
und bemerkte andem einen Loch einen etwa 12 mm 
langen Anrifi. Das Gehange \\'urde sofort ver- 
worfen (Abb. 12 b, RiB 1). Yon Interesse diirfte 
wohl ferner die Festst.ellung sein, daB ich auch 
an anderen Stelien im Betriebe die Erfahrung 
gemacht habe, dafi L o c h e r  den Anr i f i  i n 
fo l ge  W a r m e s p a n n u n g e n  b e g u n s t i g e n .  Ich 
erwahne hier nur folgende zwei Falle.

DaB Gasmaschinenkolben gern in den Kern- 
lochern anreifien, ist bekannt. — Ueberzeugender 
fiir diese Feststellung sind die Erfahrungen, die 
ich mit unseren Kuhlrahmen an den kippbaren 
Martinofen gemacht habe (vgl. Abb. 13). Diese 
Rahrnen waren ursprunglich nur zu etwa ‘/s 
mit W asser g efu llt; in dem Oberteil der Vorder- 
wand befand sich ein gebohrtes, etwa 2"  grofies 
Loch, das zur Entdampfung verkehrterw eise 
vorgesehen war. Der geschlossene Rahmen ist 
aus 8 bis 10 mm dickem Eisenblech (Feuerblech- 
qualitat) geschweiBt und steht ohne Zwangung 
vor derTiiroffnung des Martinofens. Irgendwelche 
Kriifte werden also nicht in den Rahmen ein- 
geleitet. Lediglich die Warmespannungen, die in
folge der Strahlung bei hochgehobener T ur in 
der Vorderwand auftreten mussen, bewirken, dafi 
das M ateriał in einigen Wochen schon jede 
Dehnung verliert, und erfolgt dann mit mathe- 
matischer Sicherheit der immer nach unten ver- 
laufende Anrifi jedesmal an der tiefsten Stelle des 
Loches (vgl. Abb. 13). 'Bei den Rahmen der drei 
M ittelturen tra t  dieseij RiB im Entliiftungsloch 
i m m e r  ganz bedeutend friiher auf, ais an den 
Rahmen der zwei Seitentiiren. Die E rklarung 
hierfiir gibt die B etriebsw eise; die M ittelturen 
werden bedeutend haufiger gebrauch t  ais die 
Seitentiiren. Diese Risse gingen nacli erfolgtem 
Anrifi ziemlich rasch w eiter nach unten bis stark  
unterhalb der ' W asserstandslinie, und muBten 
dann die Rahmen ausgewecliselt werden (an 
etwa 40 Rahmen beobachtet). Das ZuschweiBen 
der Locher und Risse h a tte  keinen Zweck, da 
schon nach einigen Tagen die SchweiBnaht wieder 
aufrifi. (Trotz inniger Verbindung ist die Gleich- 
artigkeit des Materials beim GasgeblaseschweiBen 
nicht zu erreichen, und auch,die erreichte Deh-
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nung ist fiir die dauernden Beanspruchungen in- 
folge des Temperaturweclisels zu gering.) Es 
wurdo nun die Yorderwand des Ralimens ganz 
erneuert und das Entliiftungsloch weggelassen. 
Die Rahmen zeigten dann erst nach 3 bis 
6l/s Monaten (bei der ersten Anordnung nach 1 bis
2 Monaten) wieder die nach unten verlaufen- 
den Risse (etwa 2 4  mai beobaclitet). E rs t ais 
auf die Bahmen ein S tandrohr aufgesetzt wurde 
und die Rahmen nicht mehr diesen Temperatur- 
schwankungen wie ■ friiher (Oberteil bis zur Blau- 
wślrme, TJnterteil. etwa der Abflufitemperatur des 
Kiihlwassers entśprechend bis zu etw a 50 bis 60 °) 
ausgesetzt wurden (weil der ganze K asten immer 
voll W asser stelit), sind die Risse nicht mehr

Abbildung 13. Mart inof enkiihlrah men.

(Beim Yorhandensein eines Entlufturgsloohes tra t 
immer der unter dem Loch gekennzeicbnet© RiC ein.)

aufgetreten. (Ein friiherer Yersuch, die yordere 
W and dureh den in der Skizze 13 a eingezeich- 
neten Schlitz elastischer zu machen, ha tte  an 
fiinf Rahmen ebenfalls einen negativen Erfolg.) 
Nach der neuen Ausfiihrung yon Gebr. jSchufi- 
Siegen gelieferte Rahmen sind schon seit iiber 
zwei Jahren  ohne Anstilnde. im Betrieb.

W enn man diese Erfahrungen nun sinngemafi 
auf die Gehange iibertriłgt (selbst wenn der 
Temperaturwechsel. wolil nicht so hiiufig und nicht 
so schroff ais an deu oben geschilderten Rahmen 
erfolgt), so ergibt sich ais Nutzanwendung, dafi 
man es sich reiflich iiberlegen soli, ein (gehange 
an den „bestimmten Stellen“ anzubohren. Ich 
verwerfe alle Gehange, die vermeidbare Bohrungen 
besitzen.

W aś die erwahnten Ankratzungen anbelangt, 
■so scheint Senssenbrenner dieselben mifiver- 
standen zu haben. Ich habe an Roheisenkranen 
■dureh Bilren, die sich an der P f a n n e n o b e r -

k a n t e  ansetzen und beim Kippen die Haken 
ganz bedenklich tief einkratzen, in der Zone, die 
ich fiir die gefahrlicliste lialte, q u e r  z u r  H a k e n -  
l i l n g s r i c h t u n g  fingerbreite und etwa 3 bis 5 mm 
tiefe Einkratzungen festgestellt, die dureh eine 
yerkrustete Pfanne mit harten, scharfen Baren- 
ansatzen in uberraschend kurzer Zeit erzeugt 
werden. Diese Kerben halte ich bei im Freien 
laufenden Kranen, die Regen und Sturm ausgesetzt 
sind, fiir besonders gefahrlich. (Die Riefen im  
Hakenmaul und auch s e i t l i c h  davon sind nicht 
so angstlicli zu nehm en; erstere werden wohl 
meistens dureh die VerschleiCschale unschadlieh 
gemacht.)

In  dem Bericlit wird w eiter die Behauptung 
aufgestellt, dafi „bei entsprechender Bearbeitung 
auch bei schweren Haken M a t e r  i a l f  e h l  e r  zu 
erkennen sind“. Ein Beweis wird nicht erbracht; 
ich bin abor in der Lage, dureh einige Licht- 
bilder Ilinen die U nhaltbarkeit dieser Behauptung 
zu beweisen. Sie zeigen zwei Quer- und drei 
Langsscliliffe eines etwas unterlialb der Pfannen- 
oberkante im Schaft g la tt durchgebroclienen 
GieBkranhakens.yon einem 50-t-Giefikran moderner 
B auart. Die zwei Haken sind pendelnd in 
der Traverse befestigt. D er Durchmesser des 
runden Schaftes im Bruchquerschnitt betragt 
etwa 125 mm; die rechnerisclie Beanspruchung 
nur 200 kg/cm2. Nach glattem Durchbruch des 
einen Hakens wurde der andere Haken dureh 
den Bund am Pfannenzapfen erst vollstandig ver- 
bogen, bevor die gefiillte Pfanne heruntersturzte. 
Hierbei wTurden zwei Mann getotet. und meh- 
rere schwer verbrannt. Die Sehliffe zeigen Ihnen 
deutlich, dafi hier starkę Seigerungszonen vor- 
handen sind, die sich bis zum oberen Hakenende 
hinziehen; d i e s e  S e i g e r u n g e n  s i n d  a b e r  
a l l s e i t i g ,  w i e  d i e  S e h l i f f e  b e w e i s e n ,  
v o n  g e s u n d e n i  M a t e r i a ł  e i n g e s c h l o s s e n .  
Aueli an dem Bruehquerschnitt eines 1914 unter- 
suchten GieCgehangehakens — Querschnit.tl 6 0 x 8 0  
— ist dieselbe Erscheinung, nacli dem Aetzen 
des Querschnittes hervorgetreten. Wie man diese 
Fehler an einem Haken, der auflen vollstandig 
einwandfrei aussielit, feststellen soli, wird in dem 
Bericlit leider nicht angegeben. Man hatte  den 
Haken, wenn sich der Fehler an dem fertigen 
Haken bestimmt ha tte  nachweisen Jassen, sicher- 
lich yerworfen; das Unheil wftre dann vermieden 
worden. Die Haken waren zweimal ausgegliiht 
und hatten die d ritte  Betriebsperiode etwa x/2 Ja lir 
vor dem Unfall begonnen. (Ausgliihen erfolgte 
alle Jalire, lind blieben Ersatzliaken wahrend der 
Zeit im Betrieb.)

W as nun die in dem Bericlit angegebene 
Z a h l  d i e s e r  G e h a n g e b r i i c h e  anbetrifft, 
so glaube ich doch, dafi Senssenbrenner die
selben unterschatzt. Aufier der eingangs er- 
wabnten Bemerkung nenne ich hier den Namen 
„ Senssenbrenner “ lediglich zur Quellenangabe,
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•genau so wie ich aus gleichen Griinden die 
Berufsgenossenschaft, den Bericht von Dr. 
Canaris u. a. m. anzielie. Hauptsachlich be- 
schaftige ich mich hier allerdings mit den Senssen- 
brennerschen Ausfuhrungen, die vielleicht nicht 
allen H erren mehr ganz gelaufig sind1). Mir 
sind jedenfalls innerhalb lcaum eines halben Jalires 
(1917) vier derartige Briiche bekannt geworden, 
davon entfallen drei auf W estdeutschlaud, der yierte 
hatte  einen Massenunfall in einer bayerischen Ma- 
schinenfabrik im Gefolge. DieBehauptung, dafi yiel 
mehr kleine ąls gro Ge Gehange brechen2), hat 
T reuheit bereits widerlegt. Auch ich glaube, 
daB es eben bedeutend mehr kleine Gehange gibt, 
die nach jahrzehntelanger, vielleicht schwacher 
Benutzung nun das Ergebnis beeinfluBt haben. 
W as heiflt hierbei ferner „kleines" oder „groBes“ 
Gehange. Yor 10 bis 15 Jahren w ar ein 60-t- 
Giefikran eine „schwere“ Maschine; heute sind 
100- bis 150-t-Gieflkrane keine Seltenheit. Aufier- 
dem werden die modernen, m it dem Kran ver-. 
bundenen,: offenen Gieflgehange in flott betrie- 
benen groBen Stahlwerken ganz anders bean- 
sprucht ais die mit den Pfannen verbundenen, 
geschlossenen Gehange. Ich habe bei unseren 
modernen Gieflkranen haufig beobachtet, dafi 
e i n GieBkrangehange in der zwolfstiindigen Schicht 
f i in f  b is  s e c h s  y e r s c h i e d e n e  Pfannen zur 
Giefigrube, StahlgieBerei oder Śchlackenmulde 
■beforderte.

Beziiglieh des A u s g l i i h e n s  gehen wir ja  
•einig’). Es „empfiehltŁ sich, die Haken auszu- 
gltihen; eine vollstandige Sicherheit gegen Un- 
falle bietet das Ausgliihen, wie die Praxis beweist, 
nicht. Es ist also lediglich eine VorsichtsmaB- 
regel, aber bis je tz t noch keine Y orschrift; Ernp- 
fehlenswert w are es, wenn dies auch einmal 
den Gewerbeaufsichtsbeamten klargemaclit .wurde, 
und dafi das Unterlassen des Ausgliihens also 
keine Handhabe zur Einleitung eines Strafpro- 
sesses bieten kann. (Einige Tage nach dem Bruch 
des yorhin im Lichtbild gezeigten Hakens er- 
scliien im Auftrage der Staatsanw altschaft ein 
Polizeibeamter im W erk, stellte die Haken in 
der Yersuchsanstalt fest und „beschlagnahmte“ 
■dieselben. Da das ansehnliche Gewicht die so- 
fortigę Mitnahme unmoglich rnachte, wurde das 
T,Beseitigen“ untersagt.)

Die Frage, was fiir ein M a t e r i a ł  sich fur 
■die Gehange am besten eignet, ist bis je tz t  immer 
noch ungeklart. Einige P rak tiker empfehlen 
SchweiBeisen, begriinden auch die Eignung sehr 
iiberzeugend, mttssen aber gleichzeitig zugeben, 
daB groBere Schmiedestiicke in SchweiBeisen lcaum 
«rhaltlich sind. Dr. Canaris ha lt weiches, nicht 
siliziertes Eisen fiir geeignet; in der Besprechung 
bemerkte ein Herr, daB ein solches Eisen wieder

>) St u. E. 1919, 27. Febri, S. 213/7.
2) S t, u. E. 1919, 27. Febr., S. 216 (1. Absatz).
*) St. u. E. 1919, 27. Febr., S. 216 (3. Absatz).

viel Blasen enthalt, und halt Nickelstabl fiir 
besser. Der Prozentgehalt an Ni is t nicht an- 
gegeben. Auch ein anderer H err entschied sich 
fiir weiches Flufieisen oder N ickelstabl1). Im 
Jahre 1913 wurden bei uns ein P aa r 100-t- 
GieBkranhaken bei einem erstklassigen westfa- 
lischen Qualitatsstahlwerk, das selbst grofie GieB- 
krane im Betrieb hat, in moglichst geeigneter 
Qualitat bestellt. Die nachtragliche Untersuchung 
ergab
bei uns.-) I :  C0.34 Mn 0,56 P  0,017 S 0,036 Si 0,30 
Probe /  I I :  CO,34 „ 0 .6 7  „0 ,017  „0 .059  „ 0 ,2 9

beiderFirm a C 0,29 „ 0,555 „ 0,013 „ 0,022 „0 ,2 6 2
Dr.Canaris1)
im Mittel etwa C 0,20 „  1,10 („0,03) („0,031) „0 .1 6

C- und Si-gehalte sind also fast zweimal so 
hoch, ais in der Abhandlung angegeben. Die 
Festigkeit dieser Haken wurde nach der Analyse 
von Stahlwerkern mit 62 bis 65 kg eingesch&tzt. 
Die ZerreiBprobe nach dem Vergiiten — Ab- 
scbrecken mit 800 ° in Oel und Nachlassen mit 
650° — ergab 46,8 kg Festigkei^, 29,9 kg 
S treekgrenze, 25 ,7% D ehnung und 69,2%  Quer- 
schnittsverminderung. Ea handelt sich hier um 
einen Spezialstahl, der sich nach den groBen Erfah- 
rungen der Firm a hervorragend fiir derartige 
Zwecke eignet. (Lediglich die etwas umstandliche 
Behandlungsvorschrift hat mich bis zur endgiiltigen 
K larung der M aterialfrage spater veranlaBt, zwei 
P aa r Haken fiir zwei 70-t-Krane aus M ateriał von 
e tw a4 0 b is4 5  kg Festigkeit und mindestens 2 5 %  
Dehnung zu bestellen. Zur Kontrolle wird oben 
am Kopf je  eine ZerreiBprobe zur Entnahme nach 
dem Schmieden und Yergiiten yorgeschrieben.)

Auch von anderer Seite ist mir besta tig t wror- 
den, daB, entgegen der iiblichen Auffassung, fiir 
Maschinenelementę,die groBenTemperaturschwan- 
kungen wechselnd unterworfen werden, weiches 
FluSeisen nicht geeignet ist, weil es viel leichter 
zur „KornyergroBerung11 neigt ais ein geeigneter 
harterer Spezialstahl. W ir haben im Maschinen- 
betrieb aufier den erwahnten Fallen noch andere 
Maschinenelemente, wo diese „W arm erisse11 bald 
friiher, bald spater mit todlicher Sicherheit ein- 
treten  —  ich erinnere an die groBen Lamellen- 
wendeketten an Schmiedepressen, die Schwengel 
der Chargier- und Blockausziehmaschinen, die RiB- 
bildung an W arm sageblattern, Brechen der Bolzen 
und Schenkel an Warmblockzangen aller A rt, 
Brechen der Rollenzapfen nach etwa drei- bis fiinf- 
jab riger Lebensdauer an .Blockwalzwerksrollen 
(mit Vorliebe bei Wiedcraufnahme des Betriebs 
nach dor Sonntagsruhe, so daB viele W erke vor 
der Inbetriebsetzung dieRollen durch heiBe B15cke 
anwarmen), AbbrechenderHammerbarkolben usw. 
Ein groBer Teil dieser Briiche ist tro tz  eingehender 
Untersuchungen nicht yollstandig g ek la rt; tro tz - 
dem hat der P rak tiker eine Reihe Hilfsmittel

>) St. u. E. 1919, 11. April, S. 611/4.
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entdeekt, um die Bruche moglichst zu verzogern, 
z. B. dureh Anwarmen der Rollen und Hammer- 
baren vor der Inbetriebsctzung, zweckmafiige 
Konstruktionen usw.

Die M aterialfrage kann wohl dureh die 
Untersuehungsstelle am cheśten zu einer Kla- 
rung ftihreu. W ir wollen hoffen, daB auch 
die eigentliche Ursache dieser Bruche aufge- 
deckt wird, trotzdem ich auf Grand der bis
herigen Untersuehungen etwas pessimistisch bin, 
tro tz  groBer Hochachtung fiir die neueren Unter- 
suóhungsmethoden. Es konnen wohl Schliffe, 
Druckproben, .Analysen an vielen Zonen, Zerreifi- 
und Dauersehlagproben usw. angefertigt werden, 
das Zablenmaterial kann noch so sorgfaltig zu- 
sammengestellt werden, mit zwingender Beweis- 
kraft und unter AusschluB von W ahrscheinlich- 
keitsannahmeii haben unsere Yersuphe die eigent- 
liche Bruchursache nicht aufgedeckt. So ist z. B. 
bei dem Bruch, dessen sechs Lichtbilder vor- 
hin erwahiit wurden, die A n n a h m e  berechtigt, 
daB bei der Herstellung des Iłakens der Błock 
zu klein war, so daB bereits Seigerungsstellen 
aus dem Bloekoberteil in dem fertigen Haken 
verblieben. Da auBerdem noch der Bruchijuer- 
schnitt nach der Pfanneninnenseite zu eine Korn- 
yergroBerung aufwies, die die in dem Berieht 
von Dr. Canaris vertretene Auffassung bestatigt, 
so kann man mit grofler Berechtigung die Bruch
ursache w'ie folgt beurteilen: S tarkę ortliche
Spanmmgsansammlungen, hervorgerufen dureh eine 
Itornyergroflerung des Gefuges infolge dauernder 
Temperaturschwankungen, auBerordentlich stark  
begunstigt dureh starkę Seigerungsstellen im 
Bruehquerschnitt.

Auf einige Punkte mochte ich noch hin- 
weisen. Treuheit hat bereits einige Verbesse- 
rungen an den Gchangen vorgeschlagen (vgl. 
Abb. 6 bis 10). Die Uebergange an den Ge- 
hangestangen (Abb. 3 und 4) laBt man am 
besten ganz weg und fiihrt die Staugen ohne 
jede Einselinurung g la tt dureh und lafit nur die 
ausgeschmiedetc Nase vorstehen, naturlich mit 
entsprechenden Hohlkehlen. Die Ausfuhruhg ist 
freilich teurer ais die in Abb. 1 angefiihrfe.

Die sta rre  B auart der Pfannengehange 
—- die fur geschlossene Pfannengehange manehen 
Vorteil bietet — habe ich fiir offene Wechsel- 
gehange, an denen keine Kippvorriehtung ange- 
bracht wiid, nachtraglich verworfen und die- 
selben pendelnd nach Abb. 1 2 a  ausgefiihrt, weil 
nach Verbiegungen eines Ilakenarm es (wie punk- 
tie rt in Abb. 12 b eingezeichnet) bereits zweimal 
Anbruche an der oberen Einspannung hierdurch 
eingetreten sind. Bei offenen Wechselgehangen 
und unvorsichtiger Ilandhabung sind diese Ver- 
biegungen der Haken bei s ta rre r Einspannung 
sehr haufig. Bei pendelnder Aufhangung der Arnie- 
ist diese Gefahr fast ausgeschlossen. Damit das 
abgelegte Gehange nicht so unglucklicli im Be

triebe herumliegt, ist es ratsam, den Ansehlag 
dureh zwei schwache Stifte zu begrenzen, oder 
einen Ablegerost im Betriebsraum fiir das Gehange 
yorzuselien.

Ueber einen T r a y  e r  s e n b r u c h  ist m ir 
bis je tz t nichts bekannt. W ohl habe ich an der 
Unterseite die iibliehen W arm erisse an einem 
alten Gehange beobachtet. Da aber der Untergurt, 
in dem sich die Bisse bemerkbar machen, Druck- 
spannungen erhiilt, so ereignen sich hierbei wohl 
nicht so leicht Unfillle, da man die Risse gut- 
beobachten und die T raverse reelitzeitig ver- 
werfen kann. Am s i c h e r s t e n  i s t  z w e if fe llo s -  
e in e  au s  B le c h e n  und  W in k e ln  zu sa m m e n - 
g e s c h m ie d e te  T r a v e r s e ,  d e re ń  U n t e r g u r t  
n o ch  d u re h  e in  zw eck m iiB ig  a n g e b r a e h te s  
S c h u tz b le c h  a b g e d e c k t  is t .

Z a p fe n b r i ic h e  habe ich an uuserenPfannen, 
dereń Zapfen fast ausschliefilich aus StahlguB 
bestehen, tro tz  starker Anfressungen nicht beob
achtet. Mogiieh ist es, dafi auch hier gu te r 
StahlguB trotz etwaiger Feliler besser hillt ais 
Sehmiedestahl. (Diese iiberraschende Feststellung 
habe ich auch zweimal an den Schwengeln von 
Chargiermaschinen gemacht. Bei den aus S.-M.- 
Stalil von 45 kg/mm- Festigkeit geschmiedeten 
Schwengeln tra ten  die W armerisse bedeutend 
iru lie r  auf ais an den Stahlgufischwengeln. Un
m ittelbar liinter den Rissen wachst der Durch
messer des Schwengels ein klein wenig, und beim 
Ueberfahren der Bisse mit der Hand spiirt man 
deutlięh diese wellenformigen Erhohungen. Mir 
is t bekannt, daB einige Firmen einen h a r t e r e n ,  
aber l e g i e r t e n  Spezialstahl fiir die Schwengel 
yerwenden, der sieli fiir diese Zwecke bewabren 
soli.)

Nimmt man nun noch einmal den Berieht von 
Senssenbrenner1) zur Hand, so mochte ich zum 
Schlufi noch folgendes beinerken:

Die unaufgeklSrten Risse N r. 3, 5 und 72) 
waren wahrscheiulich wohl leichter zu erforschen, 
wenn man die Betriebsverhaltnisse, unter denen 
die Pfannen arbeiten mufiten, genau erfahren 
konnte. Gerade an diesen Geliśtngen kann man 
die unglaublichsten MiBhandlungen feststelleu. 
W ar yielleielit ein Haken einmal abgebogen
(wie es Treuheit ungefahr in Abb. 2 darstellt), 
so konnen beim Yerbiegen • oder Richten, be
gunstigt dureh die unkonstruktiven M aterial- 
iibergange (Abb. 3) kaum sichtbare Anbruche- 
heryorgerufen werden, die zu Rissen, ahnlich 
Nr. 3 und 7, fiihren konnen. Auch an RiBstelle 5 
sind Verbiegungen dureh irgendwie erfolgtes Gegen- 
faliren moglicli; wer einmal geselien hat, wie
an derartigen Kippyorrichtungen herumgewiirgt 
wird, den beschleichen allerhand Yermutungen.

W as noch einmal die Bohrungen anbelangt, 
so halte ich den Hinweis auf die , Entwicklung

i) St. u. E . 1919, 27. Febr., S. 213/7.
*) St. u. E. 1919, 27. Ecbr., S. 214.



25. September 1919. Ueber den Bruch von Oieppfanncngehdngen. Stahl und Eisen. 1137

der E isenkonstruktionen“ ) liierbei nacli obigen 
Ausfulirungen fiir giinzlicli verfeblt. Der Berech- 
nung nacli diirfte iiberhaupt kein Haken reiBen; 
gerade hier heiBt es: „Grau, lieber Freund, ist 
alle  Theorie.11 D er Einwand gegen das obere 
Auge ist uberzeugender-). H ier wird erwidert, 
daB ein k o n s t r u k t i  v r i c h t ig  ausgebildetes Auge, 
das g e g e n  W a rm e e in f l i i s s  e g e s c h i i tz t  liegt, 
wie bereits oben angefiihrt, gegenuber einer voll- 
standig starren  Ausfiihrung manchen Vorteil be- 
ziiglich Bruchgefahr bietet. Auch das Ilakenmaul 
ist docli auch eine „B ohrung“; bei offenen Haken 
ist diese „Bohrung11 noch auf einer Seite durch- 
stoBen. Diesem Umstande wird eben durch eine 
entsprechende Ausbildung der „Bohruug“ Recli- 
nung getragen, damit der Haken iiberhaupt seinen 
Zweck erfiillen kann. Man muB eben wohlweis- 
lich k o n s t r u k t iv  u n b e d in g t  e r f o r d e r l io h e  
Bohrungen von solchen „Anbohrungen“ unter- 
6cheiden, die sich leicht umgehen lassen, ohne 
daB der Gebrauchszweck vereitelt wird.

Ich stimme der Feststellung zu, daB G e- 
h a n g e b r u c h e  f a s t  a u s s c h l ie B lie h  o h n e  
D e h n u n g  u n d  o h n e  K o n t r a k t io n  erfolgen. 
Der Satz aus dem Bericht der Berufsgenossen- 
schaft: „Meist wird dies schon geschehen, wenn 
sich ein Bruch durch Dehnung vorbereitet“ , sollte 
besser lauteh: „Sollte ein Haken durch einen An- 
riB sich etwas langen, so wird der andere bereits 
voll tragen, bevor die vollsUndige Trennung im 
Bruchąuerschnitt erfolgt. “ Zum Unterschicd zwi
schen der hier gedachten „Langung" und einer 
Dehnung im festigkeitstechnischen Sinne, die 
hier nicht in Betracht kommt, sei nur auf die 
Skizzen der Anrisse in der Abhandlung von 
Dr. Canaris verwiesen. Warum iibrigens zwei 
nebeneinanderliegende Haken, von denen jeder 
einzelne die Tragsicherheit hat, wie friiher der 
Einzelhaken, innerlialb weniger Minuten hinter- 
einander brechen sollen, ist mir y.ollig unver- 
verstandlich, um so mehr, ais der Yerfasser dieser 
Behauptung einige Satze weiter zugibt, daB 
Briiche schon bei Einzelhaken so selten sind, 
dafi diese geringe Zahl „kaurn iiber den Rahmen 
dessen hinausgeht, was menschliche Vorsorge 
leisten kann113). (W er aber nur einmal in der 
traurigen Lage war, verkohlte Menschenreste in 
einer gliihenden Stahllache liegen zu sehen und von 
vor Schmerzen wahnsinnigen, yerbrannten Leuten 
flehentlich gebeten wurde, sie doch von den 
furchterlichen Qualen zu erlosen, wird sich hier 
mit der normalen menschlichen Fursorge nicht 
begniigen.) Auch hier verweise ich wieder auf die 
groBen,nach A rt einer G allschenKette ausschweren 
Laschen zusammengesetzten W endeketten fiir 
grofie SchmiedestUcke. Nur dem Umstand, dafi 
bei den haufig eintretenden Laschenbruchen die

>) St. u. E. 1919, 27. Fohr., S. 213 (4. Absatz).
*) St. u. E. 1919, 27. Febr., S. 216 (8. Absatz).
5) S t.u . E. 1919, 27. Febr., S. 216 (5. u. 9. Absati).

Nachbarlasche eben nicht zu gleicber Zeit bricht, 
ist es zu yerdauken, dafi der erste Bruch ohne 
jede Storung eintreten kann. W arum denn bei 
Bruch eines Teiles des „Unsicherheitshakens“ 
der andere „plotzlichu belastet werden soli, ist mir 
ebenfalls unyerstandlich. Die gezeichnete Anord- 

. nung ist statisch unbestimmt und wird,sich dieL ast 
auf beide Haken innerhalb der Grenzen von O 
bis zur H ochstlast je  nach den Auflagepunkten 
in allen móglichen Bruchteilen yerteilen. Beim 
Pendeln der Pfanne infolge Fahr- und Brems- 
bewegungen gesta tte t die beiderseitig mund- 
stiickartig ausgebildete Biichse ein Ausweiclien 
der Haken, so dafi sich diese ohne Verbiegungen 
etwas einstellen konnen. Bei der in Abb. 3 und 
4 1) skizzierten E rstausfiihrungyerhindertedie vor- 
handene Trayerse und vor allem die vorgeschrie- 
bene H akenbreite und H akenlinge die volle 
Ausnutzung aller Yorteile. Auch die Sclialen- 
befestigung —  Versclileifischale im Hakenmaul
— befriedigt nicht und mufi verbessert werden. 
Sonst haben sich nach mehr ais einjahrig^m 
Dauerbetrieb keine Anstande gezeigt.

Giefierei-Ingenieur H e in r ic h  W o lf, Duisburg- 
W anheim: W ahrend die Ursache der Briiche an 
GieBpfannengehangen meistens und zwar mit Recht 
in der Beschaffenheit des Materials gesucht wurde, 
lenkt H err Treuheit seine Untersuchungen auf 
die K onstruktion der Pfannen iiber. Mit einigen 
Ausnahmen wird tatsachlich der Konstruktion 
der Giefipfannen noch zu wenig Beachtung ge- 
schenkt. Bearbeitete Teile an den Pfannen sind 
nur Pfannenzapfen und Antrieb, alles andere ist 
roh geschmiedet und roh zusammengebaut. Und 
doch gibt es, wie vorhin schon ganz richtig 
angefiihrt, wohl kaum ein W erkzeug in der 
GieBerei, welches mehr gebraucht und mit dem 
rauher umgegangen wird ais die GieBpfanne. 
Dafi man nicht schon friiher auf den Gedanken 
gekommen ist, die Briiche an Giefipfannengehangen 
unter Fachleuten vom wissenschaftlichen Gesichts- 
punkte aus zu besprechen, mag wohl dem Umstande 
zuzusclireiben sein, daB in vielen Fallen eben 
„niclits passiert ist. ̂  Kommt bei einem leichteren 
Pfannenungliick niemand zu Schaden, so erfShrt 
in manchen Fallen selbst der Betriebsleiter 
niclits. Der Schaden wird wieder behoben, und 
die Pfanne verrichtet wieder ihren Dienst. Aber 
es geht nicht immer so glimpflich ab. Ich mochte 
kurz auf zwei Falle liinweisen, die sich vor Jahren  
in Eisengiefiereien ereigneten. Es wurde aus einer 
Pfanne mit etwa 2 t  Fassungsverm5gen Graugufi 
gegossen. Die Pfanne entleerte sich ohne jede 
Storung. Beim Untersetzen unter die Abstichrinne 
des Kuppelofens brach ein Gehange, und die Pfanne 
fiel etwa aus 30 cm Hoho auf den Boden. Die 
Untersuchung des gebrochenen runden Gehanges 
ergab, dafi das Gehange einen bereits angerosteten

!) St. u. E. 1919, 27. F.br., S. 215.
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Rifi zeigte, der sich bis etwa auf die Halfte des sich mit der am Handrad befindlichen K raft in'
Quersclmitts ausdehnte. Man freute sich, dafi Gleicłigewicht zu stellen suohte. F iir die Be-
niemandzuSchadengekommen war, das gebrochene rechnung der beim Kippen auftretenden und auf
Gehange wurde erneuert, und aus der Pfanne das Gehange ausgeiibten K raft kann angenommen
wurde weiter gegossen. Dem glucklichen Zufall, werden, dafi im vorliegenden Falle etwa 100 kg
dafi das Geliange nicht eine 1/ i  Stunde vorher am Handrad gew irkt haben. In W irklichkeit
beim Giefien gebrochen war, ist es zu danken, aber sind es m. E . noch mehr gewesen. Der
daB das Yorkommnis harmlos verlief. sich hieraus errechnende Achsialdruck der Schnecke

Ein schwerer Unfall, bei dem leider eine w irkte einesteils verdrehend, andernteils verbie-
Anzahl Menschen ihr Leben einbiiBten, gab Ver- gend auf das Gehange der GieBpfanne. Die Be-
anlassung, die Gehangebriiche einmal von einem anspruchung des runden Gehanges errechnet sich
anderen Gesichtspunkte aus zu betrachten und mit 6000 kg/cm2. Im ' vorliegenden Falle ist das
die Pfannengetriebe und-G ehange einmal durch- Gehange tatsaclilich abgewiirgt worden. BeiGiefi-
zurechnen. Der theoretischen Beanspruchung pfannen sollte man m. E. mit der zulassigen B e-
Eigengewicht — Pfanneninhalt — kippende K raft anspruchung nicht iiber 600 — 800 kg/cm2 gehen.
geniigen samtliche Gehange, da man von der Gerade bei Giefipfannen sprechen soviel Neben-
Voraussetzung ausgeht, dafi zum Kippen der umśtande mit, die bei der Berechnung nicht be-

* Pfanne nur ein Arbeiter am Handrad notwendig rilcksichtigt werden, z. B. ungleiclimafige E rw ar-
ist. Letzteres trifft ja  auch fiir gewonhlich zu. mung und Abkiililung, auftretende Storungen in
DaB es vielfach anders kommt, zeigt oben er- den Getriebteilen usw. Dem Yorschlage des
walm ter Vorfall. Im vorliegenden Falle handelt Herrn Treuheit, die Gehangestangen aus Rund-
es sieli um eine 7 ,5 - t-P fa n n e , die etwa 20 Jalu-e eisen anzufertigen, mochte ich widersprechen.
in Betrieb w ar und sehr oft gebraucht wurde. Der giinstigere Querschnitt in bezug auf das
Es sollte ein Gufistiick gegossen werden, welches W iderstandsmoment ist der rechteckige. Um sich
von zwei Seiten gleichmafiig zu gieBen war. Ais vor Pfannenschaden und vor allen Dingen vor
der Meister das Zeichen zum Angiefien gegeben Zapfenbriiclien zu schiitzen, ist der Vorschlag des
hatte , drehte sich die Pfanne nicht. W ahrschein- H errn Treuheit, die Gehange aijszubuchsen, sehr
lich waren unter dem Kuppelofen oder beim Ab- zu beachten und zu empfehlen. Da gerade die
ziehen der Schlacke Spritzkugelchen in das Ge- Pfannenzapfen durch den fortwahrenden Gebrauch
triebe oder zwischen Gehange und Pfannenzapfen und durch die Unmoglichkeit, wirklich praktische
geraten. Es muBte unter allen Umstanden ge- und brauchbare SchutzYorrichtungen anzubringen,
gossen werden, und es tra ten  nun vier Arbeiter starkem  YerschleiB unterliegen, mufi man sie be-
an das Handrad von 900 mm Durchmesser und sonders beobachten. W ir biichsen unsere GieB-
yersuchten mit Aufbietung aller K orperkraft die pfannengehange ebenfalls aus, nachdem wir nach-
Pfanne zu kippen. Im nachsten Augenblick rifi gerechnet und festgestellt hatten, dafi das Aus-
das Pfannengehange unterhalb der Schnecke ab, biichsen ohne wesentlichen EinfluB auf die zulassige
und der folgenschwere Unfall w ar geschehen. Beanspruchung war. W ichtig ist jedoch die stan-
Yorausgeschickt werden muB noch, dafi das Ge- dige Kontrólle der GieBpfannen. W ir filbren
hangę aus 6-5 mm Rundeisen und der Antriebs- seit etwa vier Jahren ein Pfannenkontrollbuch, in
lagerkasten fur die Schnecke mit dieser Stange welches von Zeit zu Zeit die Ergebnisse der
aus einem Stiick bestand. Es handelte sich also, NachprUfung eingetragen werden. Die Gehange,
wie schon gesagt, um eine alte Pfanne. Von Traversen und Zapfen werden mit einer D raht-
der Tatsache ausgehend, daB die liippvorrichtung biirste gereinigt und dann abgeklopft und genau
der Giefipfanne nicht mehr richtig arbeitete, muB untersuclit. 31an ist hierbei allerdings auf die
die rechnerische Festellung der beim Kippen auf- Zuverlassigkeit und Gewissenhaftigkeit der mit.
tretenden Beanspruchung von der am Handrad der Priifung betrauten Personlichkeit angewiesen,
tatsachlich wirkenden K raft ausgehen. Die A r- und sind mit dieser A rbeit nur bewahrte Leut.e
beiter versucliten dic GieBpfanne mit aller Macht zu betrauen, die standig dessen eingedenk sind,
zu kippen, wodurch das Gewicht der in den daB durch eine etwaige Nachlassigkeit Menschen-
Kranseilen freischwebend aufgehangten Giefipfanne leben auf dem Spiele stehen. (SohluO folgt.)

Aus der Praxis der Kleinbessemerei.
Von Betriebschef L e o n h . T r e u h e i t  in Elberfeld.

III. Ueber den Stickstoffgehalt im Kleinbessemermetall. a ŝ s ° l ch er  gelost, sei es, dafi er in irgendeiner

I chemischen Yerbindung mit dem Eisen oder seinen
n allen technischen Eisensorten ist durcli Unter- Bestandteilen dariu auftritt, was noch nicht naher

suebungen yieler Forscher das Yorhandensein erforscht zu sein scheint. Ueber die B edeutung;
von Stickstoff nachgewiesen, sei es, dafi dieser des Stickstoffgelialtes im Flufieisen und Stahl,
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die uns in erster Linie interessiert, sind die Auf- 
fassungen der H uttenleute sehr verschieden. 
Allgemein ist nachgewiesen, daB Stickstoff die 
Sprodigkeit des Eisens erhoht und bei besonders 
hohen Gehalten auf die Bildung grobkristalli- 
nischer S truk tur hinwirkt. B r a u n e 1) gibt kri- 
tische Stickstoffgehalte an, bei welchen grofie 
Sprodigkeit bei gleichzeitig grobkristallinischer 
S truk tur des Metalles einsetzt, und zwar fiir 
harten Stalli 0,03 bis 0 ,035%  N2 ; fur weichen 
Stahl 0,04 bis 0 ,0 4 5 %  N2; fiir weiches Eisen
0,05 bis 0 ,0 6 %  Na.

Da meines W issens Untersuchuńgsergebnisse 
fiber den Stickstoffgehalt im Kleinbessemermetall, 
weiches durch Oberflaclien-Windzufuhrung erzeugt 
wurde, bisher nicht yorlagen, so liefi ich eine 
Reilie derartiger Yersuche vornehmen und stellte 
dabei fest, dafi sich der Stickstoffgehalt in den 
Grenzen von 0,005 bis 0,021 %  bewegte. Ver- 
gleicht man hierm it die bisher bekannten Stick
stoffgehalte im Grofibessemermetall, die 0,01 
bis 0 ,03%  betragen, so sind die Unterschiede 
sehr gering, was immerhin auffallt, wenn man 
bedenkt, dafi das Kleinbessemermetall bei seiner 
Herstellung nicht so innig mit der Geblilseluft 
irTWerbindung kommt, wie Grofibessemermetall.
Durch die Versuche wurde ferner bestatigt ge- 
funden, dafi auch beim Kleinbessemermetall der 
Stickstoffgehalt im undesoxydierten Stahl nied- 
riger ist ais in dem mit Ferromangan und 
Ferrosilizium desoxydierten Fertigstahl, dafi man 
aber in diesem durch Zusatz von Aluminium den 
Stickstoffgehalt noch un ter dem des undesoxy- 
dierten Stahles herabzumindern yermag.

So ergaben die Untersuchungen des undesoxy- 
aierten Stahles und des durch Zusatz yon Ferro
mangan und Ferrosilizium desoxydierten F ertig 
stahl es u. a. Zusammensetzungen nach Zahlentafel 1.

Zahlentafel 1. S ta h lz u s a m m e n s e tz u n g ,

Desosyd. Stahl ohne Aluminiumzusatz . 0,016 %  Na 
Desoxyd. S tahl m it Alurainiumzusata . 0,007 %  N ,
Konvortereinsatz (60 %  H am atit u. 40 %

S o h r o t t ) .................................................  0,00056% N ,
Undesoxyd. S t a h l ........................................  0,0098 %  N*
Desoxyd. Stahl ohne Aluminium zusatz. 0,010 % Na 
Dosoxyd. Stahl m it Aluminiumzusatz . 0,0049 % Nt
K o n y e rte re in sa tz .................. .... Spuren N ,
Undesoxyd. S t a h l ........................................  0,0073 % Ns
Desoxyd. Stahl ohne Aluminiumzusatz . 0,0049 %  
Desoxyd. Stahl m it Aluminiumzusatz . 0 0032 % N ,

Ob die Zunahme des Stickstoffgelialtes im 
Fertigstahl, der nur mit Ferromangan und F erro 
silizium desoxydiert wurde, auf die yon T s c h i-  
s c h e w s k y ’) gegebene Erklarung, dafi die ge- 
nannten Zusatzm ittel hohe Stickstoffgehalte be- 
sitzen, ben ih t (nach meinen Fesr.stellungen wurde 
im 50prozentigen Ferrom angan bis zu 0 ,063%  N2 
und im SOprozentigen Ferromangan 0 ,084%  N2 
nachgewiesen) und ob die Abnahme des Stlckstoff- 
gehaltes nach dem Zusatz von Aluminium mit 
der von anderer Seite gegebenen Erklarung zu 
begriinden ist, dafi Aluminium mit Stickstoff des 
geschmolzenen Stahles eine stabile Verbindung 
bildet, die nach der Analyse der Formel A1N 
entsprechen und bei 1750° nicht zerlegbar sein 
soli, kann dahingestellt bleiben.

Jedenfalls gflt auch fiir den Kleinbessemer- 
prozefi die Tatsache, daB Stickstoff nach Zusatz' 
von Ferromangan und Ferrosilizium zunimmt und 
nach Zusatz von metallischem Aluminium ab- 
nimmt, und dafi die ‘Moglichkeit besteht, durch 
richtige Auswahl der Zus&tze namentlich an 
Ferromangan und nicht zu iibermaBige Zusatze 
an hochprozentigem Ferrosilizium, ferner durch

Undesoxyd Stahl 
Fertigstahl . . . .

O % 81 %
Ei 

Mn %
en

P % s % N %
Sch 

M« %
acke 
Fc 0%

0,035
0,15

0,059
0,12

0,015
0,65

0,072
0,083

0,056
0,049

0,010
0,021

4,99
5,52

35,35
19,23

Zahlentafel 2. S ta h lz u s a m m e n s e tz u n g .
Eisen Schlaoke

C.% SI % Mn % P % s % N % Mn % FeO %

Undesosyd. Stahl 
Fertigstahl naoh Zu- 

satz von FoMn,

0 ,9 15 0,08 Spuren 0,067 0,051 0,013 3,82 32,82

FeSi u. Al . . . 0,18 0,15 0,37 0,074 0,046 0,009 6,00 17,63

wahrend ein Versuch, bei dem der Fertigstahl 
auch noch durch Zusatz von Aluminium desoxyl- 
diert wurde, ein Ergebnis nach Zahlentafel 2 zeitigte.

Bei einigen anderen Chargen wurden ferner 
folgende Stickstoffgehalte festgestellt:
Konyertereinsatz (60 %  H am atit, 40 %

S o h r o t t ) .................................................  0,0007 %  Na
Undesoxyd. S t a h l ................................v. . 0,012 % N2

‘) „Hiitto", TaBchonbuch fur Eiaenhuttenleuto, S. 112.

angemessene Mengen metallischen Aluminiums bei 
der Desoxydation ebenso geringe Stickstoffmen- 
gen im Metali zu erhalten wie in M artinstahl, 
dessen Stickstoffgehalte selten 0,008 %  iiber- 
steigen.

Z usam m  e n fassung .

.. Durch Yersuche wurde. 
festgestellt, daB der Stick
stoffgehalt im mit Ober- 
fliichenwindzufiihrung er- 
zeugten Kleinbessemerme
tall 0,005 bis 0,021 %  be- 
trug. Durch Zusatze an 
Ferromangan (50 bis 80 % 
Mn) und Ferrosilizium (8 
bis 45 % Si) wurde nachge
wiesen, daB der Stickstoff- 
gehalt im desoxydierten 

Stahl zunahm und duifchmaBige Aluininiumzu- 
s.atze vermindert werden konnte, und zwar bis 
auf 0,0032%.

An den Vortrag schlo2 sich folgende Ausspraehe an: 
Vorsitzender Sr.-J$tig. O. W cd em ey er (Storkrade): 

Das Thema, das der Vortragende behandelt hat, is t ja  
ein sehr zeitgemiiBes. Infolge der Erfordornisse, die der 
Krieg an uns stellte , sind eine grofie Menge von Klein-

>) St. u. E. 1916, 10. Febr., S. 147/9.
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bessemereien gegriindet worden, die jetz t, nachdem der 
Krieg einen so ungluckliehen Ausgang genommen hat, 
wirtsehaftlieh vor der groBten N ot stehen. N ur wonn 
es ihnen gelingt, wirtsehaftlieh das Hochstmogliche zu 
erreichen, wird es ihnen moglich sein, w eiter zu bestehen. 
Deshalb is t jede Anregung, die gegeben wird, um eine 
groBere W irtschaftlichkeit zu erreichen, hochst dankens- 
wert. Hinzukomm t, daB dio Bedeutung des diinnwan- 
digen Stahlgusses in der Zukunft eine ganz gewaltigo 
werden wird, wenn es nur gelingt, die K osten des Stahl
gusses erheblich zu verbilligen. W ir konnen deshalb dem 
Vortragenden recht dankbar dafiir sein, daB er uns neuo 
Anregungen gegeben und positive Angaben fiir Verbesse- 
rungen gem acht hat.

G eheim rat O. O sann  (Clausthal): Ich móchto den 
H errn Vortragenden fragen, ob bei dor Berechnung der 
wirklich eingeiuhrten Windmęngen auch der iiberschiissige 
Sauerstoff beriicksichtigt ist.

Betrieb8chef L. T r e u h e i t  (Elberfeld): Nein, nur 
auf den Gesamtabbrand an Kohlenstoff, Mangan, Silizium 
und Eison h a t sich die Berechnung bezogen, nicht auch 
auf uberschussigen Sauerstoff. Meine Berechnung be- 
zich t sich nur auf den theoretischen und nicht auf den 
tatsiichlich angewandten Luftbedarf je t  Roheisen.

B. O sa n n : Ich frage deshalb, weil man hier viel- 
leicht ein M ittel ha tte , um unsere WindmeBmethode 
zu prufen. Sie haben ja  den Wind auf Grund des 
Staurohres gemessen ? (T re u h e it  bejaht). Man konnto 
beide Windmengen yergleichen und die Zuverliissigkeit 
des Staurohres feststellen. W ir wissen ja immer noch 
nicht, ob unsere Staurohrmessung zuverlassig ist.

L. T r e u h e i t :  Ich stimme den Ausfiihrungen Osanns 
zu. Aber eine Windberechnung allein auf Grund der 
Gasanalyscn is t keine exakte. Wenn wir eine Wind
berechnung auf Grund der Zusammensetzung der Gase 
vomehmen, mussen wir selbstyerstandlich auch dio 
Oxydationsverbindungen des Eisens, Mangans u., a. m. 
aus dem Rauchgas kennen, um diese Sauerstoffverbin- 
dungen in unserer Berechnung zu beriicksichtigen. Da 
wir aber iiber die Rauohgasbestandteile iiberhaupt 
noch keine Aufklarung haben, is t jede Berechnung 
auf Grund einer Gasanalyse nicht zutreffond. (Zuruf 
O sa n n : Wenigstens sehr schwer!) Ja , sie is t  sehr schwer, 
sie is t nicht vollstandig. Man kann prozentual den iiber- 
schiissigen Sauerstoff, gewissermaBen den LuftiiberschuB, 
auf Grund bestim niter Formeln festlegen; aber wenn mań 
die Verhaltnisse zu allen iibrigen oxydierten Bestand- 
teilen des Einsatzes Yergleicht, findet man ganz wesent- 
liche Unterschiede. Solange wir die Oxydationsstufen 
des Eisens, Mangans u. a. Elem ente in den Rauchgasen 
nicht kennen, is t jede Berechnung fiir die angewandte 
Windmenge zwecklos, weil ungenau.

B. O s a n n : Sie sind der Ansicht, daB derW asserstoff 
aus der Feuc^tigkeit des Fu tters stam m t. Sollte er 
nicht aus der Feuehtigkeit der Luft stammen ?

L. T r e u h e i t :  Das is t von m ir nicht untersucht 
worden. Derartige Versuche sind praktiseh yon keinein 
Vorteil.

Oberingenieur E. H c llm u n d  (Dulken): Was den
hohen Eisengehalt der Schmelzungen anlangt, so ware 
es zweckmaBig gewesen, boi den Versuchen festzustellen, 
ob die letzten zwei Schmelzungen genau so abbraunten 
wie die ersten  drei, oder ob sie auch bis auf einen Kohlen- 
stoffgehalt von0,05, 0,12 und 0,14%  abbrannten. Hier- 
bei is t selbstverstandlieh der Eisengehalt in der Schlacke 
ein viel geringerer. I s t bei den ersten Schmelzungen auch 
ein hoherer Eisengehalt zu erwarten ais bei den letzten 
beiden Schmelzungen 1 Was den festgestellten hohen 
Eisengehalt bei den ersten Sohmelzungen anbolangt, so 
ware es zweckmaBiger gewesen, bei den Yersuchen fest
zustellen, was die zwei letzten Sohmelzungen fiir einen

Eisengehalt hatten , wenn sie genau so  wie die ersten 
,,abgeblasen“ wurden, niimlich b is  auf 0,05 '%  C s ta tt 
auf 0,12 u n d  0,14 %  C. S e lb s tY e r s ta n d l ic h  i s t  der 
Eisengehalt in dor Scldacko ein viel geringerer und b e i 
den ersten  Schmelzungen is t immor ein hoheier Eisen
gehalt z u  erw aiten ais bej den letzten Sehmelzen.

Betriebsehef L. T r e u h e i t :  Dio Unterschiede sind 
nicht gering. Wonn man beriioksichtigt, daB die Gehalte 
von Kohlenstoff und Mangan bei der vierten Schmelzung 
im undesosydierten Stahl etwas hoher sind ais bei der 
dritten , zweiten und ersten Schmelzung, so geht aus den 
Sehlackenschaubildem doch hervor, daB auf jeden Fali 
die Unterschiede in  den Eisengchalten der. Schlacken 
bei der Schmelzung 4 gegeniiber den Sohmelzungen 1, 
2 und 3 auBerordentlich groBer sind. Der Eisengehalt 
in der Schlacke des undesoxydierten Stahles der vierten 
Schmelzung betrug 9,3 %, dagegen betrugen die Eisen- 
gehalte der ersten, zweiten und dritten  Schmelzung 22 %, 
28,16 %  und 25 %.

ffir.*2ng.R. Amberg(DuSseldorf-Oberkasscl):Betriehs- 
direktor T reuheit erwahntc, daB anscheinend der Stiok
stoff sich sehr innig m it dem Aluminium verbinde. Diese 
Beobachtung findet ihre Bestatigung in dem seit einigen 
Jahren bekannten Aluminiumnitrid, das sich beiTem pe- 
raturen  von 1600 bis 18000 und hoher beim Ueberleiton 
stickstofihaltiger Gase iiber GemischenvonTon undKohlo 
bildet. Diese R eaktion is t die Grundlage des Verfahrens 
von S e rp e k , das 1909 und in  den folgenden Jahren 
paten tiert wurde und bereits Y or dem K riegeinFrankreich 
zur praktischen Ausfiihrung gelangt ist. Es besteht 
darin, dasReaktionsgem isch in eloktrischen W iderstands- 
ofen auf die erforderliche Temperatur zu bringen, wobei 
die Verunreinigungen des Tones zum groBten Teil ver- 
dampfen und das hochfeuerfeste Aluminiumnitrid er
halten wird. Aus diesem wird durch W asserdampf unter 
Druck Ammoniak und reine Tonerde bzw. m it Alkali- 
laugen Ammoniak und Alumina.t dargestellt, letzteres 
wiederum in Tonerde und Lauge zerlegt. Die so auch aus 
unreinen Tonen crhalteno Tonerde sollte die Grundlage 
einer neueń, von den seltenen Bauxitlagerstatten unab- 
hiingigen Aluminiumfabrikation bilden. Ob die groBen, 
darauf gerichteten Hoffnungen wahrend des Krieges 
in  Erfiillung gegangen sind, is t m ir nicht bekannt ge
worden. Die Feuerbestandigkeit des Aluminiumnitrids 
is t so groB, daB der bekannte Metallurge J . W. Richarda 
es bereits m it Erfolg ais Auskleidung elektrischer Oefen 
benutzt hat. Seine weitere Einfiihrung is t wesentlich 
an der Kostenfrage gescheitert.

Beziiglich des oben genamjten Verfahrens yon Serpek 
sei noch gesagt, daB dieser in einer der Patentschriften 
erwahnt, daB nur Eisen noch ais Verunreinigung im N itrid 
enthalten soi. Hiernach wiirde' meines Erachtons die 
Frage noch w eiterer Aulkliirung bediirfen, ob die Affinitat 
des Aluininiums zum Stickstoff so Yiel stiirker is t ais die 
des Eisens, daB m it seiner Hilfe eine erhebliche Reinigung 
dos Stahlbades von Stickstoff erzielt werden kann.

Im AnschluB an die vielen wertYollen Anregungen 
des H errn Vortragenden an Hand seines groBen, in so 
kurzer Zeit kaum iibersehbaren M aterials rnochte ich 
fragen, wie H crr Treuheit sich angesichts der uns bevor- 
stehenden wirtschaftlichen Einschriinkung, insbesondere 
eines drohenden Mangels an Roheisen, die weitere E n t
wicklung des Kleinbessemerbetriebes im Wettbewerb m it 
kleinen Martinofen fiir StahlformgieBereien denkt-, und 
welche Esistenzbereehtigung er den ersteren noch zu- 
billigt.

L. T r e u h e i t :  Auf diese Frage kann ich nicht 
antworten, weil sie in keiner Beziehung zu meinem 
Ybrtrage steht. Erstens is t sie zu de lik it, und zweitens 
sind die wechselnden Yerhaltnisse heute so, daB man 
kein klares U rteil iiber diese Frage abgeben kann.
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Umschau.
Die Ursachen der Porositat von GuBstiicken.1)

R. N am i a s  untorsuchte in einer in der Oktobor- 
nummer desM oniteur scientifiqo, Quesnevillo, yeroffent- 
lichten Arbeit dio Ursachen dor porosen Stellen, dio viol- 
fach im oboren Teile von GuBstiicken, namentlich yon 
Granaten, auftreten. Dio Untersuchung ergab, daB dieser 
Eehler immor auf eingcschlossene Gase zuriickzufiihren 
ist, dcreri Yorhandensein im GuB dureh den Mangel an 
Diinnfliissigkeit sowohl des Metalls wie auoh dor Schlacke 
yerursacht wird. Zunachst muB das Metali solbst geniigend 
diinnfliissig sein, wenn die oingeschlossenen Gase yoll- 
standig entweichon sollen. Dies wird dureh einen hohen 
Phosphorgehalt. bewirkt. Dio Analyse yon zwei GuB- 
;proben ergab im porosen und im dichten Teil fast den- 
selben Gehalt an Kohlenstoff, Graphit, Silizium, Mangan 
und Sohwefel, der Phosphorgehalt zeigto dagegen folgendo 
Unterschiede:J

Probe A 'Probe B 
i% . ' %:

Poroser Teil . . . . . . .  0,382 0,775
Dichter T e i l ........................... 0,462 1,166

Ferner war die phosphoriirmere Probe A im oberen Teil 
poroser ais B. H ieraus ergibt sich also, daB Phosphor 
-der Porositat entgegenwirkt. Langsame Erstarrung hat 
analogo Wirkung. Nooh wichtiger ais die Diinnfliissigkeit 
des Metalls is t die Diinnfliissigkeit der Schlacko. Ais 
FluBmittel wird im Kuppelofen gowohnlich K alkstein 
(Ca C03) aufgegeben; derselbe zersetzt sioh selbst boi 
sehr hoher Temperatur nur unyollstiindig, weil haufig 
Kalksteinstiickchen _ yon glasigor Sohlacke eingehiillt 
werden. Es empfiehlt sich daher die Anwendung yon 
gebranntem Kalk (Ca O) und zwar in einer Menge, daB die 
Bildung eines dunnfliissigen Bisilikats moglich is t. Eine 
diinnflussige Schlacke sondert sich leichter yom Metali 
ab und fuhrt die stets in  geringer Menge yorhandenęn 
Oiydo des Eisens und Mangans m it sich fort. Bei dick- 
fliissiger Sohlacke is t diese Trennung nur unvollkommen 
und dio im Motali zuriickbleibenden Schlackenreste 
reagieren infolgo ihrer oxydiorenden W irkung m it dem 
Kohlenstoff des Metalls unter Bildung yon Kohlenokyd, 
das sich wiihrend der E rstarrung im oberen Teile des 
GuBstiicks ansammelt. Diesem Yorgang schroibt Namias 
die Porositat der GuBstiicke zu. Dieselbe kann ja auch 
zum Teil dureh Schlacken uńd unzersetzte Kalkstcin- 
teilohen yerursacht werden, die ebenfalls das Bestreben 
zeigen, im GuB nach oben zu steigen. Der Kalkstein- 
zusehlag diirfte daher żur Porositat noch mehr beitragen 
ais der Mangel an Diinnfliissigkeit; dor Gebrauch yon 
gebranntem K alk in genugender Menge is t daher stets 
giinstig. P. Bardenheuer.

Tom Schmelzen und GieBen des Aluminiums und selner 
wlehtlgsten Legierungen.

Das Aluminium stellt dem GieBer eine Reiho von 
Aufgaben, dio nioht ohne weiteres auf Grund der seit- 
herigen Erfahrungen im Eisen-, Stahl- und MetallgioBerei- 
betriebe gelóst werden konnen. Sohon uber das geeignetsto 
Sohmelzyerfahren gehon dio Meinungen nooh woit aus- 
einander. Man sohmilzt heute Aluminium in Tiegeln, 
in gas- und olgefeuerten Herdofon und in Elektroschmelz- 
ofen. Unzweifelhaft gebiihrt dem elektrisohen Schmelzen 
der Vorrang, da es infolgo der Leiohtigkeit, m it der das 
Gasgemenge neutral oder reduzierend gehalten werden 
kann, dio insbosondere bei allen Herdsohmclzungen sehr 
betraehtliohcn in Form yon Garschaumbildung auf- 
tretenden Oxydationsyerluste auf oin MindestmaB herab- 
druokt. Dieser Garsohaum besteht aus Aluminiumoxyd 
und Reinaluminium (A)2 0 3 +  Al), da s te ts  eine betracht- 
lioho Menge y pn Aluminium aus der diinnfliissig ge-

!) Gen. Ciy, 1918, 2. Febr., S. 89.

wordenen Sohmolzo mitgerisson wird. Der Reinaluminium- 
gehalt desGarsohaumos is t wesentHoh groBer, ais gemein- 
hin angenommen wird, man darf ihn bei Herdsohmelzungon 
nioht un ter 60 %  bowerten1). Man kommt darum in 
solohen Oefen nur ausnahmswoise m it woniger ais 5 %  
Abbrand zurooht. Beim Sohmelzen in Herdofon m it 
saurer Zustellung t r i t t  nooh die unangenehme Noben- 
wirkung eines betriiohtliohen Uoborganges yon Silizium 
in dio Sohmelze hinzu, eino Ersoheinung, dio solbst beim 
Sohmelzen in Graphittiegeln nioht zu yermeiden ist. Die 
Noigung des flussigen Aluminiums, sioh m it Silizium żii 
vereinigon, is t groB gonug, um aus den Graphittiegoln 
das Silizium der Bindemasse allmalJioh yollig auszu- 
laugen. Beim Sohmelzen in Eisontiegeln t r i t t  dagegon 
Eisen in das Aluminium iibor, das un ter Umstandon die 
Eigensohaften der Abgusso auBerst ungiinstig beeinfluBt. 
Aus diesen Griinden is t fiir alle Sohmolzungen, dio nioht 
m ittels eloklrisohcr Energio erfolgen konnen, oin Herd 
m it basisoher Zustellung am meisten zu empfehlen. Im  
neutral zugestollten Eloktroofen wird sowohl oine Eison- 
wio eine Siliziumverunreinigung yollig yormieden und zu- 
gleioh dio Mogliohkoit goboten, duroh Steigerung der 
Sohmelzwarme die Sohmelzzeit zu yerkiirzen und damit, 
abgosehen yon dor giinstigen Wirkung eines bostgeeigneten 
Gasgemenges, don Abbrand woitostgehend einzusohrańken. 
Jedes Umsohmolzen m indert dio Giite dos Aluminiums, 
eine hohe Sohmolzwiirmo an sioh is t aber nioht yon be- 
sonders sohadlioher Wirkung, wie Anderson duroh mehrero 
Versuoho dargotan hat. Dagegen is t die GioBtomperatur 
yon groBem EinfluB auf die teohnisohon Eigensohaften 
dor Abgusso, eine zu hohe GioBwarme m indert die Festig- 
koit in  hohom Mafio. Diose W irkung iiuBort sich bei 
Aluminiumlegierungon nooh ausgopriigter ais bei Roin- 
aluminium. E in bei 740° gegossoner Reinaluminium- 
Probostab ergab 735 kg/qom Zugfestigkeit, beim Gusse 
boi 870° aber nur 560 kg/qom. Ein bei 650" auś 8 %  
Cu-Al-Legierung gegossoner Probestab ergab 1400 kg/qom 
Festigkeit, oin bei 870 0 gegossoner nur nooh 1120 kg/qom!). 
Man soli darum niemals yersaumen, dio GieBtemperatur 
mitHilfo einos zuverlassigen Pyrometers im Augo zu bo- 
halton. Auoh zur Beobaohtung des Sohmelzyerlaufes 
empfiehlt sioh dio Verwondung eines Pyrometers am besten 
in Verbindung m it einom Instrument© zur solbsttatigen 
Aufzeiohnung dor Warmekurye. Im  Ofon auftretonde 
Wiirmesohwankungen bedrohen zwar nur wenig die Gute 
des Metalles, sio beeinflusson aber die Wirtsohaftliohkoit 
des Yerfahrons duroh ihre Wirkungen auf don Abbrand 
und den Bronnstoffyerbrauoh.

Das im Handel erhaltlioho Rohaluminium bestoht 
niemals aus Reinaluminium. Selbst dio besten Markon 
onthalten s te ts  etwas Kupfer, Eisen und Silizium und zu- 
m indest Spuren yon Mangan. Dio folgende Zusammen- 
stellung3) zoigt den Gehalt yorsohiedener bosondors reiner 
Handols-Bohaluminiumsorton.

Zahlentafel 1. A n a ly se n  y o n  R o h a lu m in iu m .
Kupfer*)

%
Eisen

%
Silizium 

% -
Mangan Aluminium*)

%

0,22 0,39 0,45 ' Spur- 98,94
0,11 0,32 0.37 Spur 99,20
0,11 0,36 0,40 Spur 99,13
0,19 0,31 0,42 Spur 99,08
0,12 0,30 0,44 Spur 99.14

J) Nach Anderson, Foundry 1918, Marz, S. 104.
2) Naoh Gillott, Braśs Foundry Practioo in the United 

S tates, und Foundry 1918, Marz, S. 106.
a) Naoh Foundry 1918, Marz, S. 104.
l ) Bei elektrolytischer Gewinnung.
5) Festgestellt aus der Differenz.
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Man wird solton in dor Lago soin, nur Rohaluminium 
zu vorsohmolzon, sondern moistons auoh Abfiilio sehr 
versohiedenor A rt soinor Sohmolzo zużusotzon habon. Da 
empfiehlt os sioh nioht, don gesamten goplanten Einsatz 
auf oinmal in den Ofen zu bringen, da man dam it oinen 
sohr hohen Abbrand bowirkon wurdo. Man tu t  besser 
daran, zuniiolist etwa 10 %  Rohaluminium zu sohmelzen 
und dann allmahlioh don R ost des Einsatzos zuzusetzon. 
Dio feinsten Teilo bringt man zum Sohlusso in don Ofen, 
wońn dio Sohmolzo sohon rooht diinnfliissig und damit 
fahigór gowordon ist, foato Bostandteilo rasoli aufzuloson. 
Groberes Abfallaluminium wird vorhor auf Klumpon 
m it otw'a 60 %  Leorraum zusammongeproBt, wahrend man 
Spiino, Gospinste, Solimirgolstaub und ahnlioho Teilo 
auf dor Ronayprosso zu mogliohst diohten Massoln vor- 
arbeitet. Vor dom Absteohon wird das Bad m it Zink- 
ohlorid geroinigt. So ziomlioli allo andoron Dosoxydations- 
m itte l bozw. FluBmittcl habon sioh bei Aluminium- 
sohmolzen ais unwirksam orwioson. F ast alles gegossono 
Aluminium entliiilt namlioh Einsoliliisso von Azotylongas. 
Brioht m an oin GuBstiiok ontzwoi, so kann m an > fast 
ausnalimslos oinen loison Azotylongoruoh wahrnohmon. 
Das laBt auf dio Gegonwart von Kohlenstoff sohlioBon — 
Probon habon 0,06% C orgebon —, woraus sioh dio geringo 
Wirksamkoit yon Mg, S, Ur, Borax, Salpetor und alin- 
liohor Reinigor orkliirt.

Es wurdo oino Reiho binilror und tortiiirer Aluminium- 
logierungon stud iert und geprobt, in der Praxis habon 
hauptsaohlioli Kupfer-, Mangan-, Zink-, Magnosium- und 
Niokollegierungon Vcrwondung gofundon. Aluminium- 
Magnosium-Legiorungen wurden in don lotzten Jahren 
ais Magnalium und Duraluminium vortriebon, oino Legio- 
rung aus Aluminium, Kupfer und Niokol hat bomerkons- 
werto Eigonsehafton, insbosondoro im Vergloioho mit 
reinem Niokol, das von ihr in vielor Boziohung ubortroffon 
wird. Auoh Aluminium-Kupfor-Mangan-Legiorungen habon 
sioh fur vorsoliiodono toohnisoho Zwooko gu t bewiihrt. 
Das GieByorfahron all diesor Lcgiorungon dookt sioh so 
ziomlioli m it dom dos reinen Aluminiums.

A lu m in iu m -K u p fo r-L o g io ru n g o n  gordon in zwoi 
Formon, m it 8 und m it 4 %  Kupfer und don ubliohon 
von don Verunroinigungon des Rolmluminiums hor- 
ruhrondon Bostandtoilon an Eisen, Silizium und Mangan 
hergostollt. Dor Kupferzusatz stoigort die Bruolifostigkoit, 
m indert aber wosontlioh dio Dohnung. Boi 8 %  Kupfor- 
golialt vorsohwindet dio Dohnung fast vollstandig und 
dio Abgiisso niihorn sioh in diesor Ilinsicht s ta rk  dem 
GuBoison. Boim Gus$o in oiserncn Formon t r i t t  oino 
nooh botriiolitliohere Festigkoitszunahmo ein, dooh wird 
auoh hier dio Dohnung auf allcrbosohoidonstoWortU herab- 
gomindert. Dio Wirkung dos Kupferzusatzes in eisernon 
wio in Sandformon voransohaulioht dio Zahlentafel 21).

Zahlontafel 2. A lu m in i  u m -K u p fe r -L e g ie ru n g e n .

Elektrl-
zitiits-
grenze
kg/qmm

Bruch-
festig-

kelt
kę/qmm

Doli-
nung

%

Quer-
schnltts-
yermin-
derunę

%
Legierung m it 4 ,25  %  Cu:

a) bei 690° in Sand ge-
gossen .................... .

b) bei 7 3 0 “ in Eisen ge-
4,8 1,1 3,3 .5,2

gossen ........................
Legie run a; m it 8,50 %  Cu: 
a) bei 690° in Sand ge-

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

g ossen .......................
b) bei 730° in Eison ge-

6,2 1,2 1,3

gosson ........................ 7,2 1,9 2,0 3,8

2) Naoh Anderson, Foundry 1918, April, S. 164. 
s) Der Probestab hatto oinen Mangel.

A lu m in iu m -M a n g a n -L o g io ru n g e n . D a oin Zu
satz yon 1,5 %  Mangan dio Bruohfostigkoit dos Aluminiums 
botraolitlioh orholit, h a t dieso Legiorung un ter allen 
Aluminiumlegiorungon dio woitosto Vorbroitung gofundon. 
Infolgo dor woit ausoinanderliogendon Sohmolzpunkto 
boidor Motallo — Al sohmilzt boi 657°, Mn boi 1260° — 
biotot ihro Horstollung botraohtlioho Sohwiorigkeiton. Boi 
kleinon Sohmolzungon im Tiogel pflogt man orst das 
Aluminium zu solunolzon und danaoli das Mangan in 
Form orbsongroBer Stiioko 1 oinor 25/75 %  - Mangan- 
Aluminium-Logiorung zuzusotzon. Dioso Legiorung ist 
im Handol orhiiltlioh, m an kann sio sioh abor im Bositzo 
genugend hitzoloistungsfahigor Sohmolzoinriolitungcn naoh 
don unton folgonden Angabon auoh gelbst liorstollon. 
ErbsongroBo Stiioko sind am boston geeignet, da boi Vor- 
wendung yon foinon, otwa gar staubformigon Kornorn 
dor Abbrand sohr groB wird, wilhrend groBoro, etwa 
walnuBgroBo Stiioko sioh zu langsam in der Sohmolzo 
aufloson. Fiir groBo Solimolzungon im Herdo bringt man 
orst dio ganzo Mongo der orfordorliohon 25/75 %-Mn-Al- 
Logiorung oin, sohmilzt sio und setzt danaoli allmahlioh 
un tor floifligcm Umriiliron so viel Roh- odor Abfall- 
aluminium zu, ais roohnungsmaBig zur Erzougung dor
1.5 %-Al-Mn-Logiorung orforderlioh ist. Vor dcm Abgusso 
ontnim m t man dom Ofon oino Próbo, um ihron Mangan- 
gohalt analytisoli fostzustellon, was in 20 min gosohehon 
kann, und gloicht danaoh duroh Zusatz von 25/75 %  
Legiorung odor yon Roinaluminium aus. Man tu t  besser, 
auf hoheren Mangangehalt zu lialten und ihn zum Sohlusso 
m it Roinaluminium auszugloiohon. ais naoh dom ontgegon- 
gosetzton Vbrfahren, weil es immer sohwcr lialt, das Mangan 
zur vollkoinmonen Losung zu bringon. (

Dio 25/75 %  - Mangan-Alu'liiniuin-Logiorung wird 
duroh yorherigo Sohmolzung des Mangans und naoh- 
folgondon Zusatz dos Aluminiums horgestcllt. Dio Solimelze 
is t grundliolist durohzuriihren, worauf man sio zu kloinon 
Blookon yergieBt. Da es auBorordontlioli sohwiorig ist, 
ganz gonau das Vcrhiiltnis 25 zu 75 einzuhalton, bogniigt 
man sioh m it einer annahernden Ziffer, stellt don gonauon 
Gohalt dos Erzeugnisses durch Analyse fost und triigt 
don so crmittelton Worton boi dor Gattiorung Rcehnung. 
Dio Zahlentafel 3 gibt AufsohluB'iibor den Verlauf einer 
solehcn Sohmolzung und iibor dio Zusammensetzung oiner 
m it dor gowonnenen 25/75 % - Lsgierung horgostollton
1.5 %-Mn-Al-Legierung1).

Zahlentafel 3. H e rs te llu n g  v o n  A lu m in iu m  
M a n g a n -L c g io ru n g o n .

Zusammensetzung dos R o lim a n g a n s :
SI Fe Al Cr Mn

2,73 % O 07 0/ 1 /o 1 ,0 9 % 0,44 % 92,00 %
G a tt io ru n g :

Aluminium . . . 68 kg
Mangan . 25 ,.

93 kg
D a ra u s  gow onncli:

Gute Legierung . . • 84  kg
Y erlust duroh Osydation und Garschaum • 9 „

93 kg
D ie L e g ie ru n g  c n th i e l t  22,71 %  Mn.

Analyso der damit hergcstollten 1,5 % - Mingan-
Aluminium - Legierung:

Si Fe Co Mn A1
0,44 % 0,45  % 0 ,12  % 1,65 % 9 7 ,34  %

G. Irresberger.

*) Naoh Foundrj' 1918, Marz, S. 164.
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Aus Fachyereinen.
Institute of Metals1).

Die Herbstvcrsammlung des Institu te of Metals 
fand am 10. und 11. Śeptcmbor 1918 in London in den 
Rliumen der Chemical Socioty, Burlington House, untor 
dem Vorsitze des Priisidontcn, Prof. H. C. H. Carpentor, 
«tattJ). Dor neuo Vorstand fiir das Jalu- 1919 setzt sich 
wio folgt zusammen: Vorsitzcndor: Prof. H. C. H. C a r 
p e n to r ;  stellvertretondo Vorsitzondo: J. T. M ilto n  
und Prof. X. T u r n e r ;  Vorstandsmitglicder: W. M. M o rri-  
son , Sir Charles P a r s o n s ,  A. E. S o a to n , Lord W eiro  
und Arnold P h il ip .  Dio Anzahl der Mitgliedor be- 
triigt 1041.

Auf dor Tagesordnung standon zehn Yortriigc, iiber 
die im folgonden kurz berichtet sei.

Ais erster Rcdnor spraoh W. E. A lk in s  (Manchester) 
iibor don
EinfluB zunehmender Kaltbearbeltung auf die Festigkeits- 

elgenschaften des reinen Kupfers.

Verfassor borichteto iiber oigono Versuche betroffend 
dio Aondorung dor Zugfestigkeit von Kupfordraht bei 
zunehtnendor K althartung duroh Ziehen. Ais Ausgangs- 
matcrial diente reines Kupfor in Form gewalzter Stangen 
von 14 mm Durchmossor, die zur Boseitigung etwaiger 
Materialspannungen nach dem Walzen 4 s t boi etwa 
6000 ausgegliiht und langsam abgekiihlt worden waren. 
Dio Stangen wurdon hierauf zur Entfernung der Oxyd- 
haut in Schwcfclsiiure gobeizt und in 25 Ziigen ohne Aus- 
gliihen auf 1 mm Durohmesser kaltgezogen. Yon den 
Stangen wurdo nach dom Beizen sowie vom Drahto nach 
jedom Zugo dio Zugfestigkeit und der Durchmossor be
stimmt. Triigt man dio jcweils erhalteno Zugfostigkeit 
in Abhiingigkeit voin D rahtquerschnitt auf (Abb. 1), so 
erhiilt man oino Kurve, dic aus zwoi geradlinigen Stuekcn 
A B  und C D  sowio einom gokrUuimtcn Teil B E C  m it 
einem ausgesprochcnen W endopunkt boi Ii besteht. 
Wurde die Quersohnittsvcrminderung von 14 mm 0  
auf 1 mm 0  in  13 Ziigen ansta tt in 25 Ziigen bowirkt, so 
fiillt der W ondopunkt der neuen Kuryo gonau m it dem 
in Abb. 1 dargestellten zusammen. Hieraus schlieBt 
Redner etwas kiihn, daB dio in dcm Gcbietc B E C  statt- 
findeęnd Erscheinung unvoriindcrlich und unabhiingig von 
der A rt dor Kaltbearboitung zu sein seheint.

Zur Doutung dioscr beobachteten Tatsachen erscheint 
Vorfasser dio Bcill)yschc Hypothcse nicht ausroichcnd. 
Naeh ihr bringt woitero Kaltbearboitung oine stiindigo 
Vermehrung des amorphon Mctallcs hervor, derzufolge 
ein glattoi; Yerlauf der Kurve zu erwarten wiire. Alkins 
hiilt es fiir wahrseheinlioh, daB beim Kaltzichen dos 
Kupfers zwei vcrschiedeno Yeranderungen vor sich gehen. 
Die zuerst eintretendo Veriinderung kann violleicht ais 
allotrope Uinw'andlung aufgcfaBt. worden — os wird in 
diesom Zusammenhang auf den m it Hilfe dilatomctrischer 
Messungen von Cohen und Heldermann aufgofundenen 
ap-Umwandlungspunkt von Kupfer bei 710 hingewiesen —■, 
dio hierauf folgende Yeriinderung cntspriicho wahrsch(’in- 
lieh dom Uebergange in amorphcs Metali. Zur Stutze 
dieser Annahme bestimmte Yorfasser einige andere physi- 
kalische Eigenschaften der Proben nach den verschie- 
denen Bcarbeitungsgraden und fand, daB spozifischcs 
Gewioht, Dehnung u. a. eine iihnliche Veranderung wio 
dio Zugfostigkeit aufwiesen. Ein oingehonder Boriclit 
iiber letztere Yersucho wurde in Aussicht gestellt.

’) Bericht iib?r dio lotzte Yorsammlung vgl. St. u. E.
1918, 26. Sept., S. 893/4.

! ) Vgl. hierzu Engineering 1918, 13. Sept., S. 283/9 
und 292/4; 20. Sept., S. 305/8 328/32. — The Engineer
1918, 13. Sept., S. 216/7; 20. Sept., S. 250/1. — The 
Ironmonger 1918, 14. Sept., S. 38/41.

Dio an den Vortrag sioh anseblioBende Ausspraeho 
eróffnoto Dr. W. R o so n h a in . ltodner \ytcs darauf hin, 
daB dio beobachtete Ersclioinung auf dom in Form von 
Cu2 O im Kupfer vorhandenon Sauerstoff beruhen konne. 
Cu,O bildet m it Cu bekanntlich oin Eutoktikum , das boi 
3'/2 %  Cu20  liogt. Falls der von Alkins angcfiihrto Sauer- 
stoffgehalt des Kupfers von 0,08%  ganz ais Cu20  vor- 
handen wiire, so betrugo dio Jlenge des Eutektikum s 
immorhin 15 bis 20 %  dor Gesamtmasso. Man habo es 
also m it oinom Zwoistoffsystem zu tun, das fiir das oigen- 
tumlicho Vorhalton andero Erkliirungsmogliehkeitcn bioto. 
Prof. T. T u rn o r  bomerkte zu der Abweichung in der 
Zugfcstigkeitskurve, daB in dor Praxis bekannt sei, 
daB beim Ziehen des Kupfers oin Stadium ein tritt, in 
dom dio Festigkeit sich nur wenig andert. Es sei wichtig, 
zu wisson, ob auch andero Metalle, wie Nickel und Eison,

Abbiidung 1. AbhHnglgkelt der Zugfestigkeit kalt- 
geiogenen re in en  Kapfcrdrsbtes Tom (Juerschnitt. 

(Urflpriingllcber Drahtdurcbmenscr =  14 mm.)

ein śihnlichcs Verhaltcń zeigten. Prof. C. A. E d w a rd a  
mointe, dio Anomalie diirfto wohl yon der A rt der Kalt- 
bcarbeitung abhiingig sein. Alkins habe z. B. beim Ziehen 
eino deutlicho Aenderung des spezifischen Gewichtes fest- 
gcstellt, w-iihrend Redner durch Hiimmcrn sogar bei 
bedeutender Formiindorung keine derartige Aenderung 
beobachtet habo. F. J o h n s o n  hielt os fiir crwunscht, 
dio Vorsucho m it moglichst oxydfreiem Metali zu wiedor- 
liolen und sio auf dio Bestimmung der FlieB- und Elastizi- 
tiitsgrcnze und anderer physikalischer Eigenschaften so
wie auf das Kaltwalzen auszudelinen. Nach cinigen 
kurzeń Ausfiihrungcn von C. II. W in g f io ld , Dr. C. H. 
D osoh , Prof. S a k u ra i  und Prof. C a rp o n te r  bcant- 
wortote W. E. A lk in s  die wahrend der Erorterung auf- 
geworfenen Fragen, womit die Ausspraeho ihr Ende nahm.

Prof. C. A. E d w a rd s  (Manchester) verlas im Aus- 
zug oine Arbeit iibor don
Widerstand von Metallen gegen Eindringcn beim Schlag- 

\ versuch.

Dio A rbeit ist oin ausfiihrlieher Bericht iiber Yersuche, 
oino Beziehung zwischen Sehlagarbeit und Material- 
yerdriingung aufzustellon. Redner weist zuniichst auf



1144 Stahl und Eisoń. Aus Fachvereinen. 39. Jahrg. Nr. 39.

einen vón F, W. W illis  und ihm friiher beschriobonon1) 
A pparat zur Ausfiihrung dynamisoher Hartebestimmungen 
an Metallen hin. Ais Hauptergebnis dor m it diesom 
A pparat yorgenommenon fruheren Vcrsuche fanden Ver- 
fasser, daB m it Hilfe einor fest m it einem Fallgewicht 
yerbundenon gehiirteten Stahlkugel zuyerlassige H arte
bestimmungen ausgefiihrt werden konnon. Aus der GroBe 
dos orhaltenen Eindrucks liiBt Bieh bei bekannter Schlag- 
arbeit die Brinollsoho Hartozahl ableiton. Die E rgeb
nisse soheinon fernor auf das Bestehen einer allgomoinen 
Beziehung iibor den Eindringewiderstand der Motallo 
hinzuwoisen; sio kann durch dio Formel d  =  C X E n 
ausgedruckt worden, in  welchor d  der Durchmesser des 
duroh die Kugel horvorgorufenen Eindrucks, E  die Sohlag- 
arbeit und 0  eine K onstanto ist, die von dor Harto des 
Motalls abhangt. Bei Anwendung einor 10-mm-Kugel

ist n = — , und die obige Formel nim m t die Gestalt

d  =  0  /IT ja n . Obgleioh der W ert von O selbst oin MaB 
fUr dio Hiirte eines gogebenen Motalls ausdriiokt, orsohoint 
os nioht ais wiinsehenswort, ihn ais eino neue Hiirtoziffor 
einzufiihren. Edwards ha.lt os fiir besser, ais solche die- 
jenige, m ittels obiger Formel berechnoto Schlagarbeit 
anzusehen, dio zur Hervorbringung oines Eindruokes 
yon bestim m ter „NormalgroBo" erforderlioh ist.

Dio neuo Yorsuohsroihe Edwards bozweckte urspriing"
lich:

1. zu priifen, wie die Faktorcn O und n in  der Fórmol
d =  C X E “ durch vorsohieden gewiihlte Kugeldurch-
messer des Fallgowichts beeinfluBt werden;

2. dio Eindringungserschoinungen zu bestimmen, wenn
Kogel m it yerschiedenon Winkeln benutzt werden.
E rst boi der Zusammonstellung dor boreits ausge-

fiihrton Yersucho erhielt Vorfassor Konntnis yon oiner 
iiltoron, sqhr sorgfiiltigen Arboit yon M a r te l2) iiber die 
Anwendung der Schlagprobo zur Hartebestimmung. 
Martel gelangto auf Grund seiner Yersucho, dio or m it 
yersohiodenen Fallgewichten in Form yiereokiger Pyra- 
miden boi yersohiodenen Fallhohen ausfiihrto, zu folgenden, 
innerhalb tlos Yorsuchsberciohes z u tT e ffo n d e n  Sohliissen:

1. Bei sonst gloiclien Yorhiiltnissen ist das Yolumon 
des verdriingten Stoffes (Eindruokes) proportional der 
Fallhohe.

2. Das Yolumon des Eindruokes is t proportional dem 
Hammergewicht.

3. Bei sonst glóichen Verhiiltnissen is t das Yolumon 
des Eiadruckes unabhangig von der' Gestalt des Fall
gowichts.

4. Das Yerhiiltnis: —  =  i ------- -l-hl-aga.rbclt---------
V Yolumon dos Eindruokes 

ist fiir ein gegobones Motali konstant und unabhangig 
von den Versuohsbodingungen. Diese Konstantę, die den 
W iderstand des Metalles gegen oberflachliche Eindringung 
darstellt, kann ais „H artozahl" angesehen werden. Die 
yon Martel benutzto Hartozahl is t die Arbeit in mmkg, 
die zur Yerdriingung von 1 obmm Motali notig ist. Dor 
Martolschon Hartozahl kom m t eino sehr einfache Bedeu
tung zu, und wenn sie sioh auf einen woiteren Bereioh 
vón Fallgewichtsformen anwonden liefio, ais die von 
Martel untorsuehton, boto sio gogoniiber der eingangs 
definierten H artezahl yon Edwards und Willis einen ont- 
schiedoneń Vorteil.

Die naohstohond kurz mitgeteilten Edwardschen 
Yorsiioho gobon oinen Anhalt zur Boantwortung dieser 

. Frage; sie sind den Martelsohen Gesichtspunkten ent- 
spreohend zusammengestellt. Ais Schlagkorper dienten

• V 1) Proeeodingś of the Institution of Mechanical 
Engineers 1918, Juni, S. 335/69. Vgl. St. u. E. 1919,
20. Mai z, S. 303.

J) O o lo n o lM arte l: Commissiotfdesmethodes d’ossai 
des m atóriaus do construction, tome I I I , section A 
,,M etaux“ ), 1895, S. 261/77.

Halbkugeln und Kegel, deron Abmessungon aus folgender 
Zusammonstellung orsichtlich sind.

Nr.
Halbkugel Kegel

0 ' ln mm GnmdflUchc 
(J) ln mm

Hohe
mm Wlnkel

1 6 10 5 90° 0'
2 7 10 10 53° 8'
3 10 10 15 36° 52'.
4 15 10 20 28°

Dio Versucho erstreokten sich auf Blei, Aluminium, 
Zinn und eine Kupfer-Zink-Logiorung m it 28,% Zn.

B loi. BeiBIoi is t die zur Verdrangung von 1 obmm 
Metali benotigto Arbeit die gleicho fur jeden Kegel, 
was den Martelschon Ergebnissen ońtspricht. Das gleicho 
kann nioht yon Aluminium und Zinn gesagt werden, doch 
is t os moglich, daB dio beobachteton Unterschied© auf die 
dom MoByorfahron anhajftenden Fehlor zuriickgefiihrt 
wordon konnen. Die bei Blei m it don vier Kegeln und 
den 5-, 7- und 10-mm-Halbkugoln orhaltenen Ergebnisse 

E
zeigen, daB —  fiir je do A rt des Schlaggowiohts (Kogel

odor Halbkugol) konstant is t; zwisohen den boidon Arten 
besteht jedoch ein wesentlichor Unterschied, der nur boi 
Aluminium und Zinn weniger ausgopragt ist. Das Ver- 

E
haltnis ~  is t m ithin nicht von der G estalt dos Schlag-

gowichtes unabhangig. Es is t bomorkenswort, daB sioh 
E

das Yerhiiltnis —  bei der 15-mm-Halbkugol mityoriinder-

lioher Sohlagenorgie sehr bedeutend andert. Dieso Eigon- 
tiimliohkoit t r i t t  bei harteron Metallen nicht auf.

A lu m in iu m . Die m it Aluminium ausgefiihrtea 
E

Proben zeigen, daB —  fiir eino bestimmto Halbkugel

praktisoh konstant is t; m it steigendem Kugoldurchmessor 
nim m t das Verhaltnis schwach z u . '

K u p fe r -Z in k -L o g ie ru n g  (28 %  Zn). H ier nim mt
E

—  in dem MaBo zu, wio dio Schlagonergie abnimmt.

Auch in  diesem Falle wird dioso3 Verhaltnis m it zunoh- 
mondem Kugeldurohmesser groBer.

Die neuen Yorsuchsergobnisse zeigen im allgemeinen 
eino bsfriedigondo Uobereinstimmung m it dor Formel

C =  - p -—, doch erschoint es im Hinbliok auf dio mogliohen

T/E
MeBfehler notwendig, noch weitere und genauore Beobach- 
tungon anzustellen, beyor oin ondgiiltiger SchluB gezogon 
worden kann. -— Was den Vergleich der Ergebnisse djoser 
dynamischen Harteprobe m it der statischen Brinollprobe 
betrifft, so durfto m an naoh friihoron Ergebnissen auf 
eine bestimmte Beziehung zwischen GroBe des Schlag- 
eindruoks und Brinollharte sehlieflen. Dio neuen Versucho 
habon jedoch orwiesen, daB Abweichungon auftreten, 
so z. B. muBte bei Zinn, das naoh Brinoll woichor ais 
Aluminium war, eine groBere Schlagarbeit aufgewendet 
werden, um oinen bestimmton Eindruck hervorzurufen, 
ais boi Aluminium. T rag t man die Durchmesser ^der boi 
einor bestimmton Sehlagenergie erhaltenen Eindriioke 
fiir yorschiedene Matorialproben ais Funktion ihror Brinell- 
harte auf, wie dies in Abb. 2 fiir oine Schlagarbeit yon 
403,2 mmkg gesehehen ist, so fiillt der P unk t fiir Zinn 
weit aus der allgemeinen Kurye heraus. Zinn zeigt also 
beim Sohlagyersuch oine zu groBo H artę, was nach Redner 
moglichorweise m it der Bildung von Zwillingslamellen 
zusammonhangt. Kadmium und Zink, die bekanntlich 
bei Deformation auch Zwillinge bilden, zeigten beim 
Sohlagyersuch eboafalls eine yiel hohere H artę ais bei dor 
Brinellschon Probe. Dies is t aus Abb. 2 ersichtlich, in 
der auch das reine Eisen aus der allgemeinen K urro 
herausfiillt. 1 •
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Ais Anhang an dio eigentlicho Arbeit bringt Edwards 
eine Notiz uber die H a r to  d o r f c s te n  E lo m e n te  a is  
o in e  p e r io d is c h e  E u n k t io n  ih r e r  A to m g ew ich to .

Bereits friiher hat m an die Hiirte in Beziehung zu 
anderen physikalisehon GroBen gebracht, doch haben die 
bishor yeroffentlichten Daton noch nicht zur Aufstellung 
oinor befriodigeńden GesetzmiiBigkeit gefiihrt. Redner 
fiihrte zu letzterem Zwecke sorgfiiltige Hartebestimmungen 
an 31 festen, motallischen und nichtmetallisehcn Ele- 
menton aus. Infólgo des anorinalon Verhaltcns yon Sn, 
Cd und Zn sowio der Sprodigkoit yieler Elomente wurdo 
zur Hiirtobestimmung nicht wio beabsichtigt das oben er- 
wiihnto Verfahren, sondern yielmohr in allen anwendbaron 
Fallen die Brinollprobo benutzt; nur Si, S, Mn, Se und 
To wurden mittels des Skleroskops gepriift und dio Brinell- 
hiirte auf Grund der so ermittolten Sprunghiirto ge
schatzt. Dio untersuchten Stoffe waren yon groBt- 
moglicher Reinheit. Die bearbeitbaren Metalle wurden im 
gewalzten, doch volikommcn ausgegliihten Zustando unter
sucht; boi sproden Elemonten wurden gogosseno Proben 
benutzt.

Ais Ergebnis zeigte sich, daB dio Hiirte dor festen 
Elomente oino poriodischo Funktion ihres Atomgowichts 
ist. Aus dem yon Edwards mitgeteilten Schaubild geht

weiter hervor, daB die 
Kurvo der Atomyolu- 
mina (=  Volumen in

MO\---- H ri---- — — — + —  cera, das von lg-A tom
eineś Elementes im 
festen Zustando ein- 
gonommen wird) sowie 
insbesondere -diejeni- 
ge der absoluten 
Schmelztemperaturen 
in ongom Zusammen- 
hango m it dor Hiirte- 
kurve stehen.

Prof. T. T u rn e r  
croffncte dic an den 
Vortrag sich ankniip- 
fenden Erorterungen 
m it dem Hinwois, daB 
dio Ergebnisse der 
dynamischen Hiirtc- 
probe nioht allein oino 
Funktion der Schlag- 

n,cs,er' arbeit, sondern auoh
der Sclilaggeschwin- 

digkoit soin diirfton. Dr. W.' H. H a tf io ld  meinto, 
das vom Verfassor angegebeno Hiirteprufyorfahren bioto 
besonders bei hohen Temperaturen Yorteilo. Alfred 
S. B a rn o s  fiihrte unter Bezugnahmo auf eigeno Vorsuclie, 
dio or an sproden, niehtkristallinen Stoffen, wie Glas, 
Pooh u. a., angostollt hatte, aus, daB der W iderstand der 
Stoffo gegen Formandorung mohreren storenden Fak- 
toron noch unbekannter N atur unterworfen soi. Cosmo 
J o h n s  meinto, es soi boi den yersehiedenen H artepriif- 
yorfahren nooh eino offeno Frage, weiches von ihnen dio 
wahre Hiirte messo. Ais Schlagkorper empfiehlt Rednor 
dio Anwendung von D iamant. Dr. W. R o s o n h a in  be- 
merkto, der vom Vortragenden zur Erklarung der bei 
Sn, Cd, Zn beobachteten Anomalio angefiihrton Hypo- 
these dor Zwillingsbildung konno cr nicht beistimmon, 
da die Anomalie boi andern zwillingsbildenden Elementen, 
■wio Cu, Ag, Au, nicht beobachtet wurdo. Vielleieht bote 
die boi Sn sowie in goringerom MaBo boi Zn und Cd 
beobaohtoto eigcntiimUeho Erscheinung des „Zinn- 
geschreis" eino Erklarungsmoglichkeit. Nach einigen 
AuBfuhrungen yon Colonel Sir Henry F o w le r  und 
Dr. Sidney S m ith  erwiderto Edwards auf die im Laufe 
der Ausspracho aufgoworfenon Fragen. D er EinfluB der 
Sohlaggeschwindigkeit sei soiner Auffassung nach un- 
bedoutend, da dio Gesehwindigkeit nur in  goringen Gren
zen schwanko. Dio Ursache fiir dio Erscheinung des 
Zinngesohreis orblieke or in dor Zwillingsbildung. . Die

■1

K
4 \
Zn

S/T-
1 2  3 4 5  6 7 8
Durc/imesjeri/esfMn/cł<s /nmm.

Abbildung 2. Beziehung iwlschen 
Brineilacher Hgrtczahl und dem bel 
der dynamischen Iliirtcprobe mit 
einer Schiagarbeit von 403,2 minkg 

herrorgerafenen Eindrucksdurch-

Motallo Cu, Ag, Au zoigten seines Wissens gewohnlich 
keine merkliohe Zwillingsbildung boi Kaltbearbeitung.

T. E. R o o n e y b ra c h to  eine Notiz iiber oine 
Schnellmethode zur Bestimmung des Phosphors In Bronzen.

Das vom Yorfasser angegebeno Verfahren is t dor 
bekannten maBanalytischen Bestimmung des Phosphors 
im Stahl gonau nachgebildot. Aus diesom Grundo eriibrigt 
es sich, niiher auf dasselbo oinzugehen.

An den Berieht schloB sioh oino nur kurze Erorterung 
an, in dereń Vorlauf ebenfalls koine neuen Gcsiehtspunkto 
heryortraten. (ScbluB folgt)

American Foundrymen’s Association.
J(Fortaetzung Ton Seite 880.)

E. S. C a rm an  sprach^iiber dio 
Ersparnis von Handarbeit inTder GieBerel1).

PS? Im  Laufe des Krieges h a t sich auch in Amerika die 
Notwendigkeit hcrausgostellt, in allen industriellen Be- 
trieben die groBtmoglicho Ersparnis an Mensehenkraft 
zu erreichen. In  den GieBereicn war dieser Frage bis dahin 
nur yerhiiltnismaBig geringo Beachtung geschenkt worden, 
und nur in den neuerbauten SondorgieBereien waren allo 
Einrichtungen darauf zugeschnitten, boi kleinster Arbeiter- 
zahl das groBto Ausbringon zu erziolcn. Besonders dio 
mannigfaltigen Transportm ittel auf dem Platzo und in 
der GicBeroi, die Form-, GieB- u n d .Ausschuttmaschinen. 
Sandstrahlgebliise, Putztrommcln usw. sollten dazu dienen, 
dies Ziel zu erreichen. Eino groBo Menge yon Intelligenz 
und yiel Sorgfalt ha t dor K onstrukteur darauf venvandt, 
um don GieBoreicn allo die Einrichtungen zu sehaffen, 
die eino Ersparnis an Menschen zur Folgo haben. Wenn 
auoh nach dieser Richtung noch weitere Entwicklungs- 
moglichkeiten liegen, so kann man doch sagen, daB er 
soine Pflicht in yollem MaBe erfiillt hat. Aber es erhebt 
sieli die Frage, ob cr auch in bezug auf dio Erzeugnisso 
der GicBeroi seine Pflicht getan hat. Und diese Frage 
muB yerneint werden. Dio Masehinonkonstrukteuro 
haben im allgemeinen eino ganz unzureichende Kenntnis 
yon der GieBereitcchnik, den Arbeitsmothoden, den 
Schwicrigkeiten und Mogliehkeiton. H ier hat der Hebel 
anzusetzen, um weitere Erspamisse an Monschenkraft 
zu erziolen. Es is t notwendig, daB der K onstrukteur sich 
gonau m it den Formmethoden yertraut macht, daB er 
beurteilen lernt, ob cin Maschincnteil sich zur Herstellung 
in der Formmaschine eignet oder nicht, und daB or sich 
immer mehr m it seiner Arbeit dom GieBereibetrieb anpaBt. 
Bisher glaubte er dazu keine Veranlassung zu haben, da 
dio GieBorei jeden von ihm konstruierten Maschincnteil 
ohne weiteres lieferte, Aber wicyiel Arbeit, Zeit und Geld 
kann duroh eino oft nur geringfiigige Aenderung gespart 
werdon! Bei haufiger gebrauchten Stiicken wird es in 
vielen Fallen moghch sein, sie so auszubilden, daB sio 
in  dor Formmaschine geformt werden konnen. Auch 
yieles, was dom Former Schwierigkeiten bereitot, wio 
kleine Erhohungen und Yortiefungen, lange Ansiitze, 
scharfe Ecken, AneinanderstoBen starker und sehwacher 
Quorschnitte, is t sehr hiiufig uberfliissig oder yormeidbar. 
Anderseits werden oft Maschinenteile in mehreren 
Stiicken gegossen, bearbeitet und dann miteinander ver- 
sohraubt, die boi genauorer Kenntnis der gieBereitech- 
nischen Moglichkeiten von vornhercin in einem Stiick 
hatten gogossen werden konnen. Einigo Beispielo aus 
der Praxis, illustriert durch zahlreiche Abbildungen, 
unterstreichen dio Ausfiihrungen des Vortragenden. Ii.

D o n a ld  S. B a rro w  orstattoto einon Berieht iiber die 
Kernmacherei zur Massenherstellung von Kleinkernen*).

Wie er u . a. ausfiihrt, hat dió T. H. Symington Co. 
fiir ihro TempergieBerei in Rochester N. Y. oino Kcrn- 
macherei errichtct, die im Hinblick auf Rohstoff- und

*) The Iron Trade Reyiew 1918, 10. Okt., S. 827/33.
!) Foundry 1918, Dez., S. 577/8.
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Abbildung- 1. Grundrlfl der Arbeltshalle.

(a. A b b . 2) m it dor Sandaufberoitung und don Fouerungen 
der Trockonofon uud einom Seitenbauo m it orhohtem 
Zwisohonboden, auf dom dio Bahnwagen m it dem Roh- 
sando anrollon, um ihre Ladung an dio daruntor ango- 
ordnoton Bauker abzugeben. A b b . 3 liiOtdio Droiteilung:

Abbildung 2. GrundriO den Kellergeschosses,

Sandlagor, Sandaufbereitung, Arboitshalle iibersichtlich 
orkennen. Die Arbeitshallo gliedert sich in zwoi Schiffe, 
ein sohmiilores fiir dio oigontlioho K ornarbeit und oin 
broitoros fur dio Trooknung, Lagorung und Abfuhr dor 
Korne.

Abbildung 4. Forder-Kłppwagen.

' konnzeiclmet dureh Kroise und Halbkreise) zwei Roilien 
fahrbaror Korngestello (gekonnzcichnot dureh kleinc 
Quadrate) aufgostollt. Dio ausgiebige Vorwendung und 
planmaBigo AusniUzung solch fahrbarer Gestello, dio sich 
ubrigens iu Amerika in den lotzten Jahron allgemein und 
im groBen TJmfango oingofiihrt haben, bildeto oino der 
loitonden Grundlagen beim Entwurfo dor ganzen Anlago. 
Sobald oin Gestoll vom Kernmachor m it nouen Korncn 
gefullt ist, wird es m ittols oines daruntor fdlirenden elek- 
trisehon Fordorwagens angohoben und in dio Trookon- 
kammer gebraeht. Naoh dom Trocknen kommen die 
Gestolle in gleioher A rt aus dem Ofon und worden nun

Halbzeugforderung wio auf Rauraausnutzung und Uober- 
siehtliohkeit des Botriobes ais oine ganz hervorragende 
Leistung anzuorkennen ist. Dio nouo Anlage bestolit aus 
einer Arbeitshallo m it drei achtsiitzigen Troclconofen 
(s. A bb. 1),einem daruntor bofindlichon Kollergeschosse

beidon Misohmasohinen orfordorlieho Sandmongo fasson. 
Aus den Mischern fiillt der Sand auf das Band oines 
Gurtforderers, der ihn einem lotrechten Beoherwerke 
woitor gibt. Dioses roieht bis uber Daohhohe der Arboits- 
hallo und ontloert den Sand in  oinon groBen Fullrum pf 
(A bb. C), aus dem er in Kippwagen, gloieh den im Sand- 
lager benutzten (Abb. 4), abgezogen wird, um auf oinor 
in otwa 8,7 m Hoho iibor dor Sohle der Arbeitshallo 
angebrachton Vcrteilungsbuhno den Kernmachern zu- 
gefiihrt zu werden. Jeder Kornmaohorplatz is t m it oinor 
Zufiihrungsrinno und oinem kloinoron Sandbehiilter an's- 
gestatte t.

H a n d h a b u n g  do r K orno. Wio Abb. 1 orkennen 
liiBt, sind liings don Arboitstisohcn der Kernmachor (go-

a/e/sezejr
0 /e /2 e s V /

Abbildung 3. Scbnltt dureh Sandlajer, Kellcrgcscbofi und 
Arbeitshallo.

H a n d h a b u n g  des K o m sa n d e s . Am Boden der 
Sandbunker sind Schmalspurgleise yorgesehen, doren En- 
den boi den beiden Misohmasohinen zusammontreffen 
(A bb. 2). Sie werden yon kleinen Kippwagen (A bb. 4) 
befahren, die genau die zur einmaligen Fullung einor dor

Abbildung 5. Saiidvertellung«anlag6.

zur Abkuhlung an der den Arbeitsstellen gegonuber 
liegendon W and der Arbeitshalle in drei Reihen auf- 
gestellt. Vor diesom Parkę von Kerngestellon befinden 
sich zwei zur GioBeroi fiihronde Gloise, auf denen dioK erne 
je nach dor Betriobslage entweder unm ittelbar von doń 
Falirgestellen weg oder nach vorhergehonder Lagorung 
unter dem seitliohen Pultdacho den Formcrn zugestellt 
werden. Vor dom Vorlassen dor Arbeitshallo te ilt sioh 
das Abfulirgleis in oinen Ost- und W eststrang, um die 
yersehiedenen Teile der GieBerei ohne Verkehrsstorungeń 
fortlaufend m it den orfordorlichen K ernen beliefern zu 
konnen.

D ie T ro ck o n k am m o rn . Dio Korntroekenanlage 
umfaBt drei gesondorto Trockonkammern m it jo acht
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Abtoilungen. Jodo Abteilung vormag zwei Korngestello 
von jo 1,5 X 1,5 m Grundfliicho mul jo sioben uborein- 
andorliogonden Fuchom aufziyiehmen. Es korincn dom- 
nuoh zu gloichor Zeit 48 Gostello m it Korneli in don 
JCammorn untorgobraolit wordon, was im vorliogonden 
Fallo zur Deckung dos Kornbedarfos fiir oino Jaliros- 
orzeugung von 50 000 t  g u t ausroicht. Dio Kammern 
sind von der Arboitshallo aus ohno jeden Hohenuntcr- 
schicd g la tt befahrbar. Irgendweleho Storungen durch don 
Fouorungsbetrieb sind ausgosclilosson, da diosor durchaus 
in das KollergcschoB vorlegt ist. In  diosom Gosohosso 
befindet sich a^ch oin Bunkor fiir don Hoizkoks 
<Abb. 2), von dom ans oin Schmulspurglois zu  don drei 
Feuorstollcn fiihrt. K oks uud Ascho worden m it gloichen 
Kippwagon wio der K ornsand (Abb. 4) bcfordert. Dio 
Feuerungon sind zurzeit durchwog fiir Kokshoizung bin- 
gerichtot, doch ist dio Moglichkeit einor Heizung m it 
Gas odor m it Ool vorgcsehen, und es sollen domniichst 
Dauervorsucho zur Erprobung dor vorschiedeneii W irt
schaftlichkeit dieser drei Feucrungsvorfaliren angestellt 
werden.

A llgetao inos. Boim Entwurfo wurde auBor woitost" 
gehonder Wiirdigung aller Notwendigkeiten zur Yorein- 
fachung uud VerbilHgnug dos Betriebes auch auf beste 
Liiftungsmoglichkoiten und gute, nioglichst sehattenfroio 
Boleuchtung boi Tag und Nacht weitgeliond Riicksicht 
genominon. Dio gosamten Innónflachen oinschlieBlich 
allen Eisenwerkos sind woiB gostrichon. Dor sioh iibor 
dio ganzo Lange dor Arboitshallo erstreckendo Dachaufbau 
m it den lotrechten Oborlichtern sichort dio angestrobto 
guto Tagesbelichtung, wahrend dio volligo Aullosung 
dieser Oberlichtor und der bcidon Liingswiinde der Arboits- 
hallc in boliobig aufklappbare, toiii Boden aus bęquem 
zu handhabonde Fenster eine ebenso zuverliissige wio 
allon Witterungsverhaltnisson und jeweiligen Betriebs- 
nmstiinden anzupassendo Liiftung gowahrloiston. Dio 
Abtrennuńg oinor Eoke des Arbeitsraun.es (Abb. 1) durch 
festo Wando entspricht den Vorschrifton des Neuyorker 
Staatos botreffs Boschaftigung woiblicher Arboitskriifto. 
Aus dom gloichen Grundo muBto auch im KellergosohoB 
eine Abteilung fiir dio zugehorenden Unterkunftsraumo 
abgcsondert werden. (SchluB folgt.) Carl Irrcsbcrgar.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

11. Soptomber 1919.
KI. 12 o, Gr. 2, D 30 198. Vbrfahrcn zur Vorwiirmung 

des Gichtgasos boi Troekongasreinigungsanlagen. Ding- 
lerseho Maschinenfabrik Akt.-Ges., Zwcibriicken.

KI. 24 o, Gr. 7, D 34 054. Gasumsteuorrorrichtung 
fiir R ’gcnerativofcn. Dinglorseho Masohinonfabrik Akt.- 
Ges., Zwcibriicken.

KI. 49o, Gr. 9, B 88 008. Bruehsiohorung fiir zwang- 
. laufig angetriobeno Prossen, Stanzon, Schoron u. dgl- 

B jrlin-Erfurtor Maschinenfabrik H onry Pcls & Co., E rfurt.

15. Soptombor 1919.
KI. 7 a, Gr. 18, F  40 173. Workstiiokvorholor fiir 

Pilgorschrittwalzworke m it foststohondom Walzongostoll. 
Wonzol Follor, Dinslaken, H einrichstr. 14.

KI. 75 o, Gr. 5, S. 49 010. Motallspritzvorfahron.
Willy Sarfort, Drosdon-A., Iiiibnorstr. 17 I, und 

Sc.^§ng. Wilhelm Gonsocke, Nikolasseo.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

15. September 1919.
KI. 4g , Nr. 714 527. Gasbrennor far Schmiedo- 

und Hiirtoofon. Friedr;ch Wolff, Romsoheid-Haddenbaeh
KI. 24 o, Nr. 714 303. Schachtofen. R udolf Borg- 

mans, Berlin-Wilmorsdorf, Lauenburgorstr. 6.
KI. 24 f, Nr. 714 292. WonderostfurKessolfeuorungon. 

Wilhohn W oingarten, Sohliigerstr. 20, und Fordinand 
Fischer, A rndtstr. 34, Hannovor.

KI 31 o, Nr. 714 445. Zerlegbare Kornstiitzo. K arl 
Kreft und Gustav Kroft, Yorhallo a. R uhr.

KI. 37 b, Nr. 714 494. Sclilaekonbotonhohlsteino. 
fiir Kloinwohnungsbau. Rios & Stohl, Gudonsberg, Bez. 
Cassel.

KI. 421, Nr. 714 642. Sohwofolbestimnmngsapparat 
ohno Gummivorbindung. Stroliloin & Co., G. m. b. H ., 
Dusseldorf.

KI. 47 a, Nr. 714 411. Toloskopartig ausziohbaro 
Sohutzvorrichtung fiir sich vor- und riickwarts bzw. auf- 
und niodorbowegondo Maschinentoilo, insbesondere fiir dio 
Zahntriebstangen an Formmaschinen. Maschinenfabrik 
„Forma**, Bruno Hoymann, Dresdon.

KI. 80 a, Nr. 714 224. SchlaokenstoinproBmaschine 
fiir Handbotrieb. Gebriidor Spitzor, Mosbach i. B.

*.) Dio Aumoldungonliegon vondem  angogebenon Tago 
aa  wiihrond zweier Monate fiirjedorm ann zur Einsieht und 
Einspruchorhebung im Patentam to zu B o r l in  aus.

■ Deutsche Reichspatente.
KI. 31 c, Nr. 311700, vom 9. Ju li 1918. G eb r. 

H e in o m a n n  in  Siogon. Mechanische QięPvorrichtung.
Durch oino drehbare, m it oinom SchopfgefiiB a ver- 

sehono hohlo Welle b wird das GuBmotall aus dem Be-

Ig ISSS3 b,  a
n i

"W n

hilltor o don Formen d nur zoitwoilig zugofiłhrt, wid zwar 
derart, daB oino abgomossono Mbnge Metali ste ts nur 
dann zugefuhrt worden kann, wonn eino neue GioBform 
untor den AusfluB b gelangt ist. Dio Formen d werden 
zweckmiiBig von der Wello b aus fortbewegt.

KI. 31 c, Nr. 312 104, vom 29. Dezombor 1917. V ogel 
& S c h o m m a n n , M aseh in o n - u n d  W e rk z e u g -F a b r ik  
in  K a b o l i. W e s tf . Vcrjahrcn und Vorrichtung zur 
Stapclung von kastcjilosen Sandjormcn.

Die zu stapelndon kastenlosen Sandformen a werden 
nacheinandorm itihrom  Form kaston b, in dom sio gepreBt

wurden, auf ein Form brett o gelogt, das in ein Gestell d 
eingesetzt worden is t; der Formkaston b wird nach Ooffnen 
entfornt. SchlieBlich wird der Stapel oben durehein zweites 
F orm brette  bedeekt undm it Schraubzwingcn f zusammen- 
geproBt. Der Form kasten b is t zweckmaBig m it beson
deren Filhrungsnocken fiir die Fiilirungssaulen g Tersehen.
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Zeitschriftenschau N r 9 .1)
AUgemeiner Teil.

Geschiehtliches.
K o n su l C. P. G o ran sso n  u n d  d a s  B ossem or- 

y o rfah ro n .*  Bericht iibor dio am 18. Ju li d. J .  orfolgto 
Enthiillung do3 Goransson-Daakmals im Eisonhiittenwerk 
Sandyiken, woselbst am 18. Ju li 1858 die ersto wohl- 
golungene Bossemorohargo orblason worden war. Bokannt- 
lioh isfc erst dureh Goransson das Bessemerverfahron zu 
soi ner praktischen Bedeutung gobracht worden. [Tok. U. 
1919, 8. Aug., S. 438.]

Rhys Jonkins: Z u r G eso h ieh to  dos In g o n io u r-  
w esens. Zur Gesohiehto dor Getroidomuhlen: Miihloń 
yon John Payne aus Glastonbury (um 1573) und von 
Agostino Ramelli (um 1588). [Enginoor 1918, 20. Doz., 
S. 534/6.]

J a m e s  W att.*gob . 19. Januar 1736, gest. 25. A ugust 
1819. Batrachtungen zum 100. Todestage. [Dinglor 1919, 
23. Aug., S. 185/7.]

D as  lO O jiihrigo  J u b i la u m  d e r  sch w o d iso h o n  
B o rg so h u le . Es sind 100 Jahro, seitdem dio Bergsohulo 
in  Falun gogriindot und 50 Jahro, seitdom sio naoh Stoek- 
holm yorlogt wurdo. Die Jubelfoior fand am 12, Sop- 
tem ber s ta tt .  [Ing. 1919, 30. Aug., S. 450.] 

Wirtschaftliches. 
f  Hermann Lange: D io  d o u tso h o  D r a h t in d u s t r io  

un d  d e r  W e ltm a rk t. [Centralbl. d. H, u. W. 1919, 
15. Juni, S. 447/8.] !

K . A rndt: D io  d e u ts o h e  E lo k tro te o ^ in ii. in -  
don  K rieg B jah ren . Erzoiigung von Karbid- und Luft- 
stiokstoff, von Aluminium, Chlor, Forrologiorungon, Elek- 
trostahl, Sohleifmittoln, Eloktroden u. a. m . [E. T. Z. 
1919, 7. Aug., S. 381/2.]

K . Biorbrauor: S ta t is t i s c h o  A n g ab en  iib o r d io  
m o ta l lu rg is c h e n  O ofon d e r  d e u ts c lio n  E iso n -  
in d u s t r io  in  d e n  J a h r o n  1908 b is  1914.' [St. u . E. 
1919, 14. Aug., S. 938/42.]

Dr. ;R. Ehrenberg: D or U ą to rn o h m e r  a is  O rga- 
n is a to r  d e r  V o lk s w ir ts c h a f t .  Woist auf dio Unent- 
behrliohkeit des Untemehmors, des „Lokomotiyfiihrers 
wirtsohaftlieher K ultur, des Vblkswohlstandoa“ hin. Diese 
Stellung des Untornehmors, dio duroh seine Ęntlohnungs- 
a rt orzeugto Verantwortlichkeit und W irtsohaftlichkoit, 
muB orhalten bloibon. [Ereio W irtsohaft 1919, 1. Aug., 
S. 199/201.]

Dr. Leopold v. Wieso: D o r U n to rn o h m o r u n d  d ie  
s o z ia lp o l i t is o h e n  F o rd o ru n g o n . „N ur dio sehopfe- 
rische K raft der Fiihigon, nioht dio Hiiufung von Riiten, 
Vortrotungen und Ausschusson trag t Industrio und Volk 
ompor,“ Die Einkum to des Arbeiters lassen sioh nicht 
beliobig stoigem, sondorn sind vom E rtrag  des Produk- 
tionskapitals abhangig. [Freio W irtsohaft 1919, 1. Aug., 
S. 205/08.]

D r. Edwin B ader: D io  S o z ia l is io ru n g  u n d  d a s  
V o rh a ltn is  d es A n to ils  Ton A rb e i t  u n d  K a p i ta ł  
am E r t r a g e  d e r  T Jn te rn eh m en . Untorsucht dio 
Frago, ob fur den Toil am E rtrage eines Untemehmens, 
dor dom Arboitor zustoht, eino Masimal- odor Minimal- 
grenzo besteht. Dio Arbeiter yerlangen je tz t unter Aus- 
nutzung ihrer poUtischen Macht die Verteilung des Er- 
trages naoh dem Sohlussol: alles fur alle, verhindern aber 
dadureh don Wiodoraufbau unsoror W irtsohaft, der sie 
m it dieaor Fórderung vieltnehr den TodesstoB yersetzon. 
[Freio W irtschaft 1919, 1. Aug., S. 201/05.]

>) Vgl. St, u. E. 1919, 30. Jan ., S. 129/35; 27. Febr., 
S, 229/33; 27. Marz, S. 332/7; 24, April, S. 452/6; 29, Mai,
S 608/12; 26. Juni, S. 727/31; 31. Ju li, S. 883/9; 28, Aug., 
S. 1015/21.

D r. A. Hugenborg: Sozi a lis io ru n g . [St. u. E. 1919,
21. Aug., S. 973/7.]

D r Otto Lipm ann: A n g ew an d te  P sy c h o lo g ie  im  
s o z ia l is t i s o h o n  S ta a to .  Verfassor kom m t zu dem 
Sohlusso, daB angewandte Psychologio solir wohl in d e r  
Lago sein diirfte, den S taat boi soinen Aufgaben zu unter- 
stutzeD. A llerdingsistsie heute nooh nicht dazuim stando. 
[W erkmoister-Zeitung 1919, 1. Aug., S. 399.]

R udolf H ilferding: D ie  I n t e r n a t io n a le .  Dor Welt- 
krieg hat ,.dns Gofuhl dor internationalon Solidaritat des 
P ro letariats“ schwer geschadigt, dio ArbeitormasBon 
„kapitu liorton  vor dor nationalon Ideologio". Vorfasser 
schildort don K am pf um dio internationale Solidaritat 
und gib t Riohtlińien fiir oinon W iederaufbau. Dor Auf- 
satz is t doshalb bedoutsam, weil dio Partoileitung der Un- 
abhiingigon Sozialdemokratio Deutsohlands beschlossen 
hat, dio von Hilferding niedorgelegton Riohtlinien ais mafi- 
gebend fiir ihre V ertreter auf der Luzernor Konferenz 
(August 1919) zu erklaren. [Der K am pf 1919, 9. Aug., 
S. 517/24.]

E rnst H einson: P ia n o  zum  U m b a u  d e r  in d u -  
s t r ie l le n  I n te r e s s e n v e r t r o tu n g o n  u n to r  b o so n d e - 
ro r  B o ru c k s ic h t ig u n g d o r  E is e n in d u s t r ie .  [St. u. E. 
1919, 7. Aug., S. 907/12.]

Dr. Clemens K lein: D io  „ g o b u n d o n e  P la n w ir t -  
8 o h a f t“. [St. u. E. 1919, 7. Aug.', S. 925/7.]

E in e  G e g e n d e n k s c h r i f t  g eg en  W isso ls  „ g e - 
b u n d e n e  P la n w ir t s c h a f t" .  [St. u. E. 1919, 14. Aug., 
S. 954/5.]

Dr. Oskar W oigert: D e r  g e so tz lio h o  Z w ang  z u r  
B o so h iif t ig u n g  S c h w e rb o sc h a d ig te r . [Dio Kriogs- 
besehadigten- und Kriogshinterbliebenen-Fiirsorge 1919 
M ai/Jun i, S. 305/25.]

Von der Porten: D e u ts o h la n d s  M e ta llw ir tB c h a f t 
im  K rio g e . [St. u. E. 1919. 14. Aug., S. 949/50.]

Dr. E rnst Gohrke, D r. M as K orn , W alter Schiiffer  
und R obert Zieglor: R e fo rm v o rsc h liig o  zum  An" 
g o s te l l to n - E r f in d e r r e o h t .  D er Rogierungsontwurf 
zum Patentgesotz von 1913 is t gefallen. D am it aber dio 
in  i hm enthaltenen Fortsehritto nioht yerloren gohon, 
andorseits ihm anhaftende grundsatzlicho Fohlor in  oinor 
zukiinftigon Gesotzesvorlago yermieden werden, machon 
dio Vorfasser oine Roihe beaehtlichor Vorsohlage. [Glaser 
Annalen fiir Goworbo und Bauwcsen 1919, 15. Aug., 
S. 29/31.]

Wornekke: U o b er w is s o n s o h a f t l ic h e  B e tr ie b s -  
le i tu n g  n a o h  d o r  T a y lo rs o h o n  A rb o itsw o iso . Be- 
sohreibt kurz das „Taylorsystem ", erortort dio Wider- 
stiindo, die in Doutsohland gegen seine Einfiihrung er- 
hobón wordon und hebt dio Gesiohtspunkte hervor, dio 
fiir oine wissenschaftlicho Betriobsfiihruna: sprechon 
[Zentralbl. d. Bauy. 1919, 16. Aug., S. 402/4.]

Dr. Bruno Rauocker: G ren zo n  d e r  T a y lo r is io -  
ru n g . Wiinscht boi Einftihrang des Taylorsystem s dio 
Heranziohung eines Berufsboraters, der dio richtigo Be- 
rufaoigAung dos Arboitenden festzustellen hat, und eines 
Arztes, der den Arboitor iiberwaeht, da  dor Taylcrismuą 
nach Moinung des Vorfassors R aubbau an Mensohonkraft 
tre ib t. [Sozialo Praxis 1919, 31. Juli; S. 766/8.]

S ta h lw o r k s y e rb a n d  u n d  R h e in is c h e  S ta h l -  
w orke . Ausfiihrlicho Widorgabe der Griinde, warum dio 
Vorwaltung der Rhoinisóhon Stahlwerke dio Verlango- 
rung des Stahlworkvorbandes ablehnt. [Dio K on junk tu r 
1919, 21. Aug., S. 280/2.]

R . Quaatz: D io 'W irk u n g  d o r G o ld o n tw e rtu n g  
au f  S ta a t s w i r t s c h a f t  u n d  E is e n b a h n w ir ts o h a f t .  
[Deutsche W irtschafts-Zeitung 1919, 15. Ju li, S. 402/12.J 

Refflor: D ie  L io fo r f r is te n  im  G iito rv o rk e h r . 
Dio augenblicklichcn Yerhaltnisse im , Eisonbahnwesea
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bodingen naoh Ansicht des Verfa8sers eine allgomeine 
Erhohung der Lioferfriston. [Zeitg. Eisonb.-Verw. 1919,
23. Aug., S. 662/3.]

D r K rusch: D ie  W irk u n g  d o r  F r ie d e n s b o d in -  
g u n g e n  a u f  d io  E rz -  u n d  K o h le n v o rs o rg u n g  
D o u tso h la n d s . [St. u. E. 1919, 14. Aug., S. 949]

D r. Edwin K atz : D ie  E rie d o n B b e d in g u n g e n  
iib o r g e w o rb lio h o s  u n d  g e is t ig e s  U rh e b e r re o h t .  
[Recht und W irtschaft 1919, A ug./Sept., S. 148/64.] 

D ie  . ru s s is o h o n  B o tr io b s ra te  un d  d e r  Z u- 
B am m o n b ru ch  R u B la n d s . [St. u. E. 1919, 28. Aug., 
S. 1025/0.]

D ie  D r a h t in d u s t r io  d e r  V e ro in ig te n  S ta a te n  
von  A m e rik a . Uoberaicht ubor dio Entwicklung soit 
den 1880er Jahren. [Rhoinisoho Eisenindustrie 1919, 
1. Sept., S. 11/7.]

D ie  f ra n z o s is c h o  E is e n in d u s t r ie  w a h re n d d o s  
K rie g e s . [St. u . E . 1919, 14. Aug., S. 955/7.]

Technik und Kultur. 
J u b i la u m s s t i f tu n g  d o r d o u ts c h e n  I n d u s t r i e .  

[St; u . E. 1919/7 . Aug., S. 912/3.]
Normung.

D I-N o rm e n . [St. u. E. 1919, 14. Aug., S. 948.]
C. v. Dobbeler: B e it r a g  z u r  F ra g e  d e r  N o rm a l- 

z a h le n  u n d  N o rm a lz a h le n re ih o n .*  Falls die Durch- 
fuhrung der Vorschliigo sich ais moglich orweisen sollte, 
wurde das einen groBon Sieg der Normbestrebungen be- 
deuten. [Botrieb 1919, Juni, S. 278/84.]

Technlsche Hilfswissenschaften.
. C. v . Dobbeler: R o o h e n ta fe ln  m i t  G o rad en - 

só h a ren .*  [Botrieb 1919, Aug., S. 345/55.]
Herm. N aatz: E in  n e u e s  z o ic h n e r is o h e s  In to -  

g r ie rm itto l .*  Bcsohroibung und Gebrauchsanwoisung 
eines verhiiltnismaBig einfachen Hilfsgerates. [Z. d. V. d. I. 
1919, 30. Aug., S. 820/30.]

B. Neumann und F. Schraml: Z u r g ra p h is c h e n  
B e s tim m u n g  v o n  V o rb re n n u n g s te m p e ra tu re n . (Zu- 
sohriftenwechsel.) [St. u. E. 1919, 21. Aug., S. 977/8.] 

W. Schule: U o b e r don  W iirm e in h a l t  d o r  fc u c h -  
to n  L u f t. Das W armediagramm von Reyscher wird bo- 
riohtigt, envoitert und auf Temperaturen bis 350° aus- 
gedohnt. [Z. d. V. d. I. 1919, 19. Juli, S. 682/4.]

D r. R. Mollier: U o b e r d ie  A n w en d u n g  v o n  D iison  
an  S te l lo  y o n  Z y lin d e rn  o d o r K re is e lra d e rn .*  
[Z. d. V. d. I. 1919, 30. Aug., S. 830/3.]

A. Weworka: D io  S tro m u n g  e in e s  G ases in
D iisen  u n d  G lo ic h d ru c k s c h a u fe ln m itU c b  o rsc h a ll-  
G e a c h w in d ig k o it [Z. d. V. d. I. 1919, 26. Ju li, S. 699 
bis 705 ; 9. Aug., S. 749/52.]

Dr. Franz Lawaczeck: U e b e r  Z a h ig k e i t  u n d  
Z a h ig k e itsm o ssu n g .*  Abloitung der bekannten Ge- 
B etze. Bcschreibung eines nouen Viskosimeters, bo- 
stohend aus einem Glasrohr, gefiillt m it dem zu unter- 
suchendon Stoff (gasformig oder m ehr odor weniger 
flussig) und einom darin gleitenden Metallkorper. Die 
Fallzoit dieses is t der Zahigkeit proportional. [Z. d. V. 
d. I. 1919, 19. Ju li, S. 677/82.] -

D r. Bernhard N eum ann: D ie s p e z if is c h e n  W ar- 
m o n  d o r  G ase f i ir  fe u c ru n g s te c h n isc h o  B e ro ch - 
n u n g o n .*  [St. u. E. 1919, 3. Ju li, S. 746/9; 10. Ju li, 
S. 772/5.]

U e b e r  d ie  s p e z if is c h e  W arm e  d e r  G ase boi 
h o h e ro r  T e m p e ra tu r .*  [St. u. E . 1919, 17. Ju li, 
S. 813/5.]

Sonstiges.
F r. W. Achonbach: G ru n d lo g o n d o  B o tr a c h tu n -  

•gen zum  E iso n b e to n s c h if fb a u .*  [St. u . E. 1919, 
-21. Aug., S. 982/5.]

Brennstoffe.
Torf.

J . W . Bleymiiiler: T o rfk o h lo  a is  E r s a tz  f i ir  
H o lz k o h lo. [St. u. E. 1919, 7. Aug.,' S. 900.]

Steinkohle.
A. E . Ritchio: D as  K e n t-K o h le n g o b io t.*  (Fort- 

setzung; vgl. St. u . E. 1919, 26. Jun i, S. 728.) [Ir. Coal 
Tr. Rev. 1919, 20. Juni, S. 837 ; 27, Juni, S. 885; 4. Ju li, 
S. 9/10; 11. Ju li, S. 43/4; 8, Aug.. S. 177/8.] 

Kokereibctriob.
R. S. McBride und W. A. Selvig: D io  V erk o k u n g  

v o n  J l l in o is - K o h le  in  K o p p o rs-O o fen .*  Be- 
sohreibung von VerBUchon zur Verkokung voti Jllinois- 
Kohle in  Koppers-Oefen, die vom N ational Bureau of 
Standard® und dem United States Bureau of Mines durch- 
gofiihrt worden sind. [Chemical ana M etallurgical En- 
ginoering 1919, 1. Aug., S. 122/8.]

Nebenerzeiignisse.
A usschuB  z u r  F ó rd e ru n g  d e r  e rh o h to n  Ge- 

w in n u n g  d e r  N e b e n p ro d u k te  boi d e r  K o k s- un d  
G a se rz e u g u n g , H eb u n g  d es G as- u n d  K o k s- 
a b sa tz e s . Zusammonfassendor Bericht iiber dio Arboiton 
des Ausschusses, der soin E n tB te h o n  der vom Verein der 
Gas- und Wasserfachmiinner in  Oesterreich und Ungarn 
gegebonon Anregung, den vom AusschuB fiir technisch- 
wirtsohaftliche Staatsnotwendigkeiton des ostorreichischon 
Ingeniour- und Architektonveroins yorfaBten „Dringlich- 
koits-Antrag, betr. die erhohte Gewinnung der Noben- 
produkte der Koks- und Gaserzeugung “ einor eingehen- 
den Boratung durch oinen groBeren Kreis von Faoh- 
mannem zu untorziohen, yerdankt. [Bergb. u . H. 1919,
1. Miirz, H oft 5, S. 77/82.]

FlUssige Brennstoffe.
D r, W. A. Dyes: K o h le n h o iż o l. Zu don bisherigon 

festen, fliissigon und gasformigen Bronnstoffon kommt 
nachamorikanischem Vorfahron hergestellt, dasKohlonol, 
das don foston und fliissigon Bronnstoff voreinigt. Nahoro 
Angabon iiber dio vorwendoten Bindomittel liogen noch 
nicht vor. [Braunkohle 1919, 23. Aug , S. 275/6.]

Erze und Zuschlage.
Molybdanerze.

Max v. Issor: M itto ilu n g o n  iib e r  n eu o rso h lo s- 
sono E rz y o rk o m m o n  in  don  A lp o n lan d e rn .*  
Dio Bloi- und M o ly b d iin e rz -Y o rk o m m en  im Oberinn- 
ta l in Tirol. Bislang galt K arnten ais oinzige F undstatte  
von Molybdan(Gelbbleiorz)erzon in  Oestorreich; es findon 
sich aber aucb im Oberinntal in Tirol, und zwar zu Lnst- 
Nasscroit iihnlicho Vorkommen. [Bergb. u. H. 1919, 
15, Marz, S. 91/8; 1. April, S. 117/25; 15. April, S. 133/9.J

Feuerfestes Materiał.
Allgemeines.

Cosmo Johns: V e ro in h e itl io h u n g  d e r  P ro b o n  
f i ir  fe u e r fe s to s  M a te r ia ł. W ir behalten uns vor, 
an andoror Stello darauf zuriickzukommon. [Engineering
1918, 8. N o \., S. 540/2.]

W erksbeschreibungen.
D ie  W erk e  d o r H alo sow on  S te e l C o m p an y  

L^d.* bildon dio groBte Anlage in England, wonn nicht 
in  ganz Europa, dio sich ausschlieBlich m it der Herstellung 
von gozogonom M ateriał beschaftigt. [Ir. Coal T r. Rov. 
1919^ 20. Juni, S. 840.]

D ie  W e rk e  d e r  B r i t i s h  F o rg in g s  L td , T o 
ro n ta ,  K an ad a .*  sollen nach vollondotom A uB bau  zehn 
olektrischo Schmelzofen zur Verarbeitung von Schrott 
umfasson. [Engineoring 1919, 25. Ju li, S. 106/7.]

E in o  neuo  E iso n - u n d  S ta h lw e rk s a n la g o  in  
C hi n a . W ir worden an andoror Stelle darauf zuriick- 
kommen. [Ir. Ago 1918, 7. Febr., S. 386/8.]

Feuerungen.
Allgemeines.

G ew iih rlo is tu n g  f i ir  don  H e iz w o rt r o n  K oh* 
len.* (Schlufl.) [GieBcrei 1919, 22. Mai, S. '.84/7.']
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Eduard R . Bcsemfeldor: D ie  r a t io n o l lo  A u s n u t-  
zu n g  d e r  K o b ie . D er Verfasser wendet sich gegen 
friihere Auafiilirungen vo n C aro. (Chem.-Zg. 1919 
S. 28L) [Chem.-Zg. 1919, 10. Aug., S. 521/3.]

A usschuB  z u r  F o rd e ru n g  d e r  e rh o h to n  Ge- 
w in n u n g  d e r  N o b e n p ro d u k to  boi d e r  K o k s -  u n d  
G a se rz e u g u n g , H e b u n g  d e s  G as- u n d  K o k s- 
a b s a tz e s .  [Bergb. u. II. 1919, 1. Marz, S. 77/82; 15. Marz, . 
S. 99/100.]

Kohlenstaubfauerungen,
L. C. Harvey: K o h lo n s ta u b  — oinigo nationale 

Betraohtungen iibor Herstellung und Yorwondung Yon 
gopulverter Kohle. [Engineer 1919, 22. Aug., S. 173/4.]

E. Lassueur: V orw en d u n g  y o n  K o h l e n B t a u b  
z u r  L o k o m o tiy fo u o ru n g .*  Zusammongestcllt naoh 
iiltoron amerikanischon Bcrichten. [Gón. Civ, 1919,
3. Mai, S. 345/9.]

L. O. Haryoy; K o h le n s ta u b fe u e ru n g .*  [Engineo- 
r in g  1919, 25. Ju li, S. 125/8; 1. Aug., S. 1G0/4.]

E in o  nouo a m o rik a n iso lio  V o rr ic b tu n g  fiir  
K o h le n s ta u b fe u o ru n g e n .*  Koblonstaubmischor und 
Bronner dor American Locomotive Pulverised Fuol Com
pany in  Now York. [Engincor 1918, 20. Dez., S. 537.] 

Gaserzeuger.
G a so rz e u g e r  m i t  R iih rv o r r ic h tu n g .*  Be- 

schroibung und Schnittzeichnung oines von dor. Chapman 
Engineoring Co. in  Mount Vornon, Ohio, gobauton Gas- 
erzeugors m it Vorrichtung zum Auflockorn dor Brenn- 
stoffschicht. [Ir. Ago 1918, 7. Febr., S. 385.] 

Ausnutzung minderwertiger Brennstoffe.
A. v. Ihering : D io  V e rfo u e ru n g  m in d e rw o r tig o r  

B ro n n s to f f  e.* Ueborsicht iiber den gegenwartigon Stand 
dor Frage der Yerwortung minderwertiger Brennstoffe. 
[Z. f. D antpfk. u. M. 1919, 20. Juni, S. 185/7.]

Oefen.
Axel Hormansen: M it G as g o h e iz to  R e k u p e ra -  

tiv o fe n .*  Dor Vortrag bohandolt: Gaserzeugung und 
Gaserzeuger, Vorwarmung und Rekuperatoren, Vor- 
bronnung und Flammonfuhrung, Ofonkonstruktionen im 
allgemeinon, Scłmiolzofon, Gliihofen, W armowirtsehaft. 
[Ing. 1919, 27. Aug., S. 433/40; 30. Aug., S. 442/9.]

William J . H arris: G a sg e fo u o r te r  W iirm ofon  fiir  
B lech e  u n d  W in k e le isen .*  Beschreibung und Ab
bildung oines m it Leuchtgas geheizton Wiirmofens der 
Schiffsworft dor Pusey & Jones Co. in  Wilmington, Del. 
[Iron  Ago 1918, 7. Febr., S. 377.]

Krafterzeugung und -yerteilung.
Kraltwerke.

H. BuBmann: D or P a r a l le lb e t r i e b  v o n  K r a f t -  
w o rk en  u n to r  V o łw en d u n g  v o n  B l in d v e rb ra u c h -  
z iih le rn . [Gliickauf 1919, 14. Jun i, S. 443/6.] 

Dampfkessel.
D a m p fk c s s e ls tu tz o n . Dio ZweckmiiBigkeit yon 

Dampfkosselstutzon. Gesichtspunkte fiir ihro Durch- 
bildung. [J . d. Bayor. Rev.-V. 1919, 15. Aug., S. 120/1.]

E rz e u g u n g  y o n  d e s t i l l i c r te m  K o sse lsp e is e -  
z u s a tz w a s s e r  m i t to ls  A b d am p f.*  Beschreibung eines 
Destillierverfahrens yon Friedrich Heckmann. [Z. d. V. 
d . I. 1919, 19. Ju li, S. 686/8.]

Kondensation.
Dr. Michalke: K o n d e n s a to ra n f re s s u n g e n .*  Rech- 

nerische Verfolgung der notwendigcn Stromdichte in  ver- 
schiedenen Teilen eines Kondensatora boi Anwendung 
elektrischer Gloichstrome ais Sehutzm ittel. [Z. d. Y. d. £  
1919, 2. Aug., S. 728/31.]

Motoren.
Dr. E rnst Dorffel: D o r o ffe n e  D re h s t ro in m o to r  

in  sc h w io r ig e n  B e tr ie b e n ,*  Etnpfehlung des offe- 
nen Drehstrommotors ohne KurzschluByorrichtung bei 
Beaohtung einiger Punkte. Beschreibung einigerB auarten 
reibungsloser Burstonhalter fiir Schleifringankerin schwie- 
rigen  Betrieben. [Z. d. V. d. I. 1919, 9. Aug., S. 745/8.]

K u rt Perlewitz; D e r K a p p sc h o  V ib r a to r  u n d  
se ine  A n w en d u n g en .*  Auafiihrungsformon. B etriebs- 
beispiele. [E. T. Z. 1919, 21. Aug., S. 405/7.]

Biemen.
Dr. G. Steinm etz: D ie  E r s a tz s to f f r ie m e n f ra g o .  

[Betrieb 1919, Ju li, S. 293/9.]

Arbeitsmaschinen.
Transportanlagen.

E rz u m s c h la g a n la g o  au f d e n  L u g an -W erk en .*  
Das Erz gelangt durch einen ebenerdigen W agcnkipper 
in  oinen tiefliegendon Bunker, aus dem es auf oin Forder- 
band abgegeben wird. Dies Forderband is t m it einer 
Schragstrecko in  etw a 7 m Hoho der Lange nach iiber den 
Lagerplatz gefiihrt. Glcichlaufend in  dio Sohle des Lager- 
platzes is t ein Tunnel eingebaut. Dio Erze konnon so 
naoh Bedarf wioder in  ihm laufendon Forderwagen ab- 
gezogon werdon, [Ir. CoalTr. Rey. 1919,15. Aug., S. 197/8.] 

Heslenfeld: N o u z e itl ic h o  A s c h e n tr a n s p o r ta n -  
1 agon.* Entaschung von groBon Gaserzeugeranlagon und 
Dampfkesselhausern m it Hilfe dor Markus-Fordorrinno. 
[Fordertcchnik 1919, 15. Ju li, S. 103/5.]

Ph. Soholtes: U e b e r  d io  A sc h o n b e so itig u n g  in  
W a rm e k ra f tw o rk o n . Es wird auf dio bisher nioht 
befriedigende Loaung dieser Aufgabe hingewiesen und 
iiber dio Anwendung pnoumatischer und mechanischer 
Bsforderung auf dem GroBkraftwerk Fronken berichtet. 
[Mitt. E lektr. W. 1919, Ju li, S. 181/4.] 

Elektrohangebahnen.
P. Speck: M oderno  E le k tro h a n g o b a h n e n .*  B e

schreibung einigor von der F irm a Kaiser ausgefiihrton 
Aulagen. [Fórdertechnik 1919, 1. Aug., S. 120/3.]

Lokomotiven.
In d u s tr ie -L o k o m o tiy e n .*  [St. u. E. 1919,

14. Aug., S. 942/5.]
Lastmagneten.

E rnst B lau: M a g n e tv o rw e n d u n g  in  E iso n - 
h ii tte n w e rk e n .*  [St. u . E. 1919, 14. Aug., S. 931/8.]

F. Oddern: L a s tm a g n e te .*  [M et.Ital. 1919,31.Marz, 
S. 239/48.]

Roheisenerzeugung.
Hochofenbetrieb.

, ,W a s s e r s u c h e r“ zum  A u ffin d o n  s c h a d h a f -  
t e r  S te l le n  an  w a s s o rg e k u h l te n  H o o h o fe n a rm a -  
tu re n .*  [St. u. E. 1919, 17. Ju li, S. 815/6.]

U o b er ro t io ro n d o  G a sro in ig o r. Allgemeine Aus- 
fiihrungen iibor rotiorendo Gasroiniger; insbesondere wer
den die Thoisonwascher, die Gaswascher nach dem System 
Sohwarz-Bayer und schlicBlioh dio Gaswaschor Zsehocko 
erortert. [Techuische Bliitter 1919, 23. Aug., S. 242/3.] 

Vom G io h ts ta u b  u n d  s e in e r  V e rw o n d u n g  im  
H o ch o fen . [Ir. Tr. Rov. 1917, 13. Sopt., S. 543/4. -  
Vgl. St. u . E. 1919, 7. Aug., S. 912.]

D r.O tto  Johannsen: Z u r K a lig e w in n u n g  aus Ze- 
m e n t-  u n d  H o o h o fe n s ta u b ., [St. u. E. 1919, 14. Aug., 
S. 929/31-1

E. W urm bach: B e itra g  z u r  K la ru n g  d e r  F ra g e  
d e r  G asbów egung  in  W in d e rh itz e rn .*  [St. u . E. 
1919, 21. Aug., S. 978/9.]

E in e  n e u e  A b sp e rry o rr io h tu n g .* , [St. u . E. 
1919, 14. Aug., S. 945/6.]

Geblasewind.
K . W iest: Z u r F ra g e  d e r  b e s c h le u n ig te n

C o w p erb eh e izu n g . [St. u. E. 1919,17. Ju li, S. 797/800.] 
D io  th e rm is c h e n , b a u lie h e n  un d  b e tr ie b -  

lic h o a  B e d in g u n g e n  f i ir  e in e n  g i in s t ig e n  W ir 
k u n g s g ra d  d o r W in d o rh itz u n g  bei H o ch o fen . 
(Berichtigung.) [St. u . E. 1919, 10. Ju li, S. 784.] 

Sonstiges.
V e rb e sso ru n g e n  am D w ig h t-L lo y d -A p p a ra t.  

[Met. Chem. Eng. 1918, 15. Miirz, S. 319/20. -  Vgl. 
S t. u . E. 1919, 5. Jun i, S. 635.]
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Hj. Andorson-Tesch: D aa K a li p ro b le m  in  den  
V e re in ig to n  S ta a te n .  Kaligewinnung aua Hochofen- 
giohtataub. In einem am 27. Miirz 1919 vor dor Kemiat- 
sam fundet gohaltenen Vortrage wurdo iibor die ICali- 
gowinnung dor Veroinigten Staaten untor dom Kriege 
gosproohen; dio einzelnon fiir dio Kaligowinnung in Frago 
kommenden (Juellen wurdon erortert. In  diesem Zu- 
aammonhang fand auch dio Kaligewinnung aua Hoch- 
ofengiohtataub Beriicksiohtigung. [Svonsk Komialc Tida- 
krift 1919, 18. Juni, S. 93/7.]

GicCerei.
AUgemelnes.

Albort B aum : W ir ta e h a f t l io h e  P ro b lo m e  d e r  
Gi oBoroion. Kurze Ausfuhrungon iiber yersohiedeno 
fiir don GioBoreibotriob wichtigo wirtsohaftlioho Fragen. 
[GieBcroiprax. 1919, Nr. 8, S. 9(5/101.]

E. S c h u tz :  D io  M a to ria lio ń  d e r  G ioBorei. [Z. 
GioBoreiprax. 1919, 6. Sept., S. 487/9.]

Th. E hrhard t: B on o n n u n g  v o n  G uB orzoug-
n isso n  u n d  d io  B o d o u tu n g  doa K u p o lo fo n a  fiir 
T em porg ioB ore ion . Ausfuhrungon im AnsohluB an den 
in  dei GioBoroi-Zg. 1919, 1. Marz, S. 65/8 oraohienenen 
Aufsatz von J . Mehrtens. [GieB.-Zw. 1919, 15. Juni, 
S. 177/81.]

Formstoffe.
A U gom oine E ro r to ru n g e n  iib o r F o rm aan d . 

[Z. GioBereipras. 1919, 6. S,ppt., S. 489.]
Modelle.

G e a io h ta p u n k to  f i ir  d ie  H e ra te l lu n g  yon  M o- 
do llon . All-omeino Erorterungen ohno neue Gesichts- 
punkte. [Werkz.-M. 1919, 10. Aug., S. 290.]

Formerei.
M odprno  K o rn m ach o ro i, Kurzo Erijrterung der 

Entwicklung dor Kernmacherei, unter Beriicksiohtigung 
ihres houtigon Standea. Keine wesentlich neuen Gosichts- 
punkto. [Z. GioBoroiprax. 1919, 23. Aug., Heft Nr. 34, 
S. 457/9.]

Schmelzen.
E lo k tr ia c h g e h o iz te rT io g e lo fo n .*  Boschroibung 

oinea von dor Aktiongesollschaft Brown, Boveri & Cio., 
Baden (Schwoiz), horgostellten oloktriaoh gehoizton Tiegel- 
ofens. [Z. GieBereiprax. 1919, 26. Juli, S. 402/3.] 

GieBen.
U n m it to lb a ro s  GioBon in  F orm en .*  Beschrei- 

bung einea ArbeitsTorfahrons zum unmittelbaron GieBen 
in Formen m it Hilfo eines Ronnorfeltofens. [Foundry 
1919, ł .  Juli, S. 449.]

GrauguB.
Johannes Habśchoidt; D io  B e d e u tu n g  dos Si li - 

z iu m g e h a lto s  dos R o h o iso n s  in  deT E iso n - un d  
S ta h k ń o B e ro i. [GioB.-Zg. 1919, 15. Aug., Hoft 16, 
S. 241/4.]

H . Colo Eatep: G uB stiicke  f i ir  Gro B w crkzeug- 
m a s c h in o n *  [Foundry 1918, April, S. 147/53. — Vgl. 
St. u. E. 1919, 2S. Aug., S. 1007/9.]

H o rs te llu n g  v o n  A u to m o b il-A n la B z y lin d e rn  
m i t t e l s  to ilw e is o r  K em fo rm o re i.*  [Foundry 1918, 
Jari., S. 1/4. — Vgl. St. u . E. 1919, 28. Aug., S. 1006/7.]

SonderguB.
E. H. Diller: G liih v e ra u c h e  m i t  a ch m io d b a rem  

GuB. Nach oinem Aufsatz, dor Untersuchungen iibor 
d:osen Gegonstand behandelt. [Foundry, Dez. 1918, 
S. 564/6.]

StahlformguB.
G u B sta h l-K iro h e n g lo o k e n . AUgemeincs iibor 

GuBstahlglooken, untor besonderer Boriickaichtigung der 
wahrend doa Krieges hergestollton. [Z. GieBeroipras. 
1919, 6. Sept., S. 490.]

Leonh. Trouheit: A us d e r  P ra x is  d o r  K lo in - 
bessom ero i.*  II. G aso u n d  S o h lack o n  beim  K le in -  
bo88om o rv o rfah ro n . [St. u. E. 1919, 28. Aug., 
S. 997/1006.]

®r.«Qng. S. Werner: D iin n w a n d ig o r  S ta h J fo rm - 
guB. [St. u. E. 1919, 28. Aug., S. 1011.J

S ch if fe  aua ' S tah lg u B . Die Cast Steel Ships 
Company beabsichtigt, Schiffe aua StahlguB horzustollen 
Zur Fertigstollung oinos 10-t-Sehiffes waren zu diesem 
Zwecko etwa 2000 StahlguBstiicke orforderlich. [En
gineer 1919, 15. Aug., S. 156,]

MetallguB.
D io  V erw o n d u n g  vo n  B ronzoguB  f iir  d ie  

K rio g s - un d  H a n d e lsm a rin o n . [Z. GieBoreiprax. 
1919, 6. Sept., S. 490.]

D ie  H e ra te l lu n g  v o n  K u n a tw e rk e n  aus 
B ronzoguB . [Z. GieBereiprax. 1919, 6. Sept., S. 485/7.]

St. John: D or g e g e n w iir tig e  . S ta n d  d e r  e le k 
tr is c h e n  M easingschm olzo re i.*  [Met. Chem. Eng.
1918, 15. Sept., S. 323. -  Vgl. St. u . E. 1919, 28. Aug., 
S. 1009/10.]

Sonsiiges.
D ie  B o n en n u n g  d o r G ieB ero io rzo u g n isse . 

Ergiinzondo Ausfuhrungon im AnachluB an den Aufsatz 
von J . Mohrtona. (GioB.-Zg. 1919, 1. Miirz, S. 65/8.) [Gie- 
Bereipraxi8 1919, Nr. 4, S. 49/56.]

Erzeugung des schmiedbaren Eisens.
Thomasverfahren.

Bernhard Osann: D io W iirm o ro o h n u n g  doa K on- 
y e r to r s .  [St. u. E. 1919, 21. Aug., S. 961/6.] 

Martinverfahren.
J , H. W hiteley und A. F. Hallimond: H e rd  un d  

S c h la c k e  be im  s a u re n  M a r tin v e r fa h re n .*  Kloin- 
gefiige und mineralogi8che Zusammonsetzung dor aauron 
Schlaoko. Boachaffenheit dea Herdea. Vorgiingo in  der 
Schlacko. [Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 9. Mai, S. 579/83.]

K i ih ly o r r ic h tu n g  an  M a rtin o fe n .*  Einbau eines 
Wassorkastens nach J. Naism ith zum Schutz der Ofen- 
waud in  der Schlackonlinie. [Ir. Tr. Rov. 1919, 10. April, 
S. 959.]

William C. Coffin: K iih lv o r r ic h tu n g e n  an  M ar- 
tin o fo n .*  Wasaorkiihlungon fiir T iirenundZuge. Niihorer 
Bericht folgt. [Ir. Tr. R o t . 1919, 22. Mai, S. 1356/8.] 

Elektrostahlerzeugung.
R. G. Morcor: E le k tr ia c h e  O efen  in  G roB- 

b r i ta n n ie n  1918. Bia Novembor 1918 waren in  Eng
land 117 Elektroatahlofon vorhanden, von denen 9 3 im 
Batrieb waren m it 174 000 t  Jahreaerzeugung. [Engineer
1919, 16. Mai, S. 484 u. 490.]

Verarbeitung des schmiedbaren Eisens.
Walzwerksantriebe.

, D a m p fm a sc h in e n  f i ir  W alzw erk e .*  Kurze Be- 
achreibung von zwei Antriobsinaaohinen fiir Rohrenwalz- 
worke. Gówiihlt wurdon Zwillings-Tandem-Verbund- 
masohinen m it Ventilsteueruncr und Einzcl-Oborfliichon- 
kondensation. Leistung 2500 .PS bei 85 Umdr./min. Zur 
Uebertragung der Loistung auf die WalzonstraBen dienen 
Sailtriebe. [Engineer 1919, 8. Aug., S. 140/1.]

W. Wood: R o llg a n g s m o to re n  in  W alzw erk en .*  
Unter3uchungon iiber dio Beanspruchungsart yon Roll
gangsmotoren. [Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 27. Juni, S. 884.] 

Allgemelnes.
E in  n o u es K ip p w a lzw erk .*  Kurzo Boschroibung 

oines ncuartigon in  Amorika entworfenen Walzwerks, Bau
a rt Fawell. Ea beatoht aua zwei unter 48° angeordneten 
Duogeriiaten, die in  einem gomeinsamen Rahmen aitzen 
und durch Schaukolbowogung wechselweise in  Arbeits- 
stellung gebraoht werdon konnen. Ob die Moglichkeit 
kontinuierlichon Antriebes und Vermeidung yon Hebe- 
tischon die Schwierigkeiten der B auart rechtfertigen, bleibe 
dahingeatellt. [Gćn. Civ. 1919, 31.Mai, S. 437/8. —Zentral- 
b la tt der H iitten- und Walzwerke 1919, 15. Juni, S. 448/9.] 

Blechwalzwerk.
A m o rik a n isc h e  B le c h w a lz w e rk a -A n la g e  n eu - 

a r t ig e r  A u sfiih ru n g .*  [Ir. T r. Roy. 1916, 23. N o t .,

Zeit3Óhriftenverzeichni3 nebst Abkurzungen siehe Seite 129 bis 131.\
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S. 1041/4; 1918, 24. Jan ., S. 270/1. -  Vgl. St. u . E. 1919,
24. Ju li, S. 837/41.]

Schiffbauprofile.
M. Rohder: T ra g fa h ig k e i t  u n d  zw eokm aB ige 

A u s g e s ta l tu n g  v o n  S o h if fb a u y e rs te i fu n g s p ro f i-  
le n .ł  [St. u. E. 1919, 28. Aug., S. 1011/2.]

SchweiBen.
Dr. mont. Alois Dobnor: Schw eiB en  v o n  E ise n  

u n d  S ta h l  u n d  U n to rs u c h u n g  e in o r  Schw eiB - 
m o th o d e  im  S chm io d o fo u o r. Dio Arboit bofaBt 
sich hauptsachlich m it dor Untorsuchung dor SohwoiB- 
m ethodoin Schtniedefeuor unter Anwendung des SehweiB- 
pulyore von Vlćek in dor mochanisohen W erkstatto der 
Bergdiroktion in  P fibram . Hierzu benutzt dor Vorfasser 
dio mikroskopischo Untersuchung. [Borgb. u. H. 1919, 
i .  Miirz, S. 82/8; 15. M&rz, ,S.„ 101/6.] a

Elektrlsches SchweiBen.
E le k tr is o h o s  Schw eiB en.* IX , X. Maschinen 

und A pparatezum  LichtbogonschwoiBon. [Engineor 1919,
11. April, S. 352/4; 18. April, S. 375/8.]

E le k tr is c h o  B loch  - S chw oiB m aschino .*  Ab
bildung und kurzo Beschreibung. einor neuen SchwoiB
maschino dor Thomson Electric Welding Co. [Ir. Ago
1918, 24. Jan ., S. 261.]

Beizen.
H, K rebs und Adolf JNolte: E le k t r is c h o r  B e iz - 

a n tr ie b  d e r  D ill in g e r  H iit to n w e rk o .*  (Zuschrifteń-. 
wechsel.) [St. u. E. 1919, 10. Ju li, S. 778/81.]

W ir ts c h a f t l io h e s  B oizen.* Vogols Sparboizo 
(D. R . P.) besteht aus Stoffoń, die, bei ganz goringom 
Zusatz zum Beizbad, don Minoralsiiuron (Salzsiłuro und 
Schwofelsiluro) die sohiidlicha Eigenschaft, motallisches 
Eison anzusrreifon, nohmon, ohno dio boabsiohtigte Wir? 
kung der Beizo selbst irgendwio zu beointriichtigen. Ein 
beigegobones Schaubild zeigt das Ergobnis oinor durch 
das Materialpriifungsamt in  Borlin-Lichtorfoldo an- 
gostollton Untersuchung dor Boizwirkung von Schwofel- 
Biiuro und Sparboizo auf Walzoisen, doron Zusammen- 
fassung durch das Amt dahin lautot, daB die „Sparboize 
im Vorhaltnis zur Schwofelsiluro gloichen Siiurogrades 
nur in  geringem MaBo angroifond auf Eisen einw irkt". 
D aran reihon sioh noch vorschiodono andoro Vorteilo, 
unter donon vor allom die Vermeidung der Beizbriichig- 
keit und dio Vormeidung dor schadlichen Beizdilmpfe 
zu nonnen śind. [W.-Techn. 1919, 1. Ju li, S 207/8.] 

Rostsehutz.
D io  H e rs te l lu n g  dos W oiB bloohes. Allgemein 

gohaltone Boschreibung dor WoiBblochorzeugung auf den 
Melingriffith WeiBblechwerken zu W hitchurch bei Cardiff, 
die zu den iilteston in  Siid-Wales gelegenen Werken ge- 
horon und seit 160 Jahren in  Betrieb sind. Bomerkons- 
wert in dein Boricht sind oinigo geśchichtlicho Angaben. 
[Ironm. 1919, 5. Ju li, Ś. 96/7.]

Eriedrich Eischer: B e itr iig e  z u r  Y o rbosso rung  
d o r B le c h v o rz in k u n g , [Metallborse 1919, 14, Juni, 
S. 529/30; 21. Juni, S. 545/6.]

A. Hermanni: D as S h o ra rd is io r-  u n d  T ro c k c n - 
y e rz in k u n g sy e rfa h ro n .*  VorzUgo gegenuber dem 
galvanischen und dem Eeueryorżinken. Ausfiihrungsart 
des Vcrfahrens. [Workz.M. 1919, 30. Juli. S. 269/71.] 

D a s  M e ta l ls p r i tz y e r f  ah ren .*  (Fortsetzimg.) 
Woitoro Anwondungs^noglichkoiton. Spritzapparato. Dio 
Motallspritzanlagen. [Contralbl. d. H, u. W. 1919, 5. Aug-, 
S. 601/4; 15. Aug., S. 631/4.]

H. K rause: D ie k iin s tlic h o  E a rb u n g  dos E isen s , 
Rot- und Schwarzfarbutig des Eisens. [Werkz.-M. 1919,
30. Ju li, S. 272/6.]

Sonstiges.
Julian Pollak: H o h lg e b o h r to  S ta h la c h so n . [Ir. 

Ago 1918, 2. Mai, S. 1129/31. -  Vgl. St. u . E. 1919, 
7. Aug., S. 912.]

M. K lein: D io  E x p lo s io n  d es K o c h k o sse ls  e in e r  
K rie g sk u c h e .*  A isU rsachedes Unfallcs werdon mangel-

hafto Anordnung und Ausfiihrung einor autogenon SchweiB- 
nah t und ungeniigondo Sicherhoitsvorrichtungen (Sioher- 
hoitsvontil an Stelle Standrohr) festgestellt. [Z. d . V. d. I . 
1919, 9. Aug., S. '752/5.]

E. Miirtons: U e b e r  d ie  E n ts to h u n g  d o r  R iffo ln  
au f  do n  S o h ien en fah rfliio h o n ,*  D er Vorfossor zieht 
aus don bisherigen Vorsuchsergebnissen den SchluB, daB 
die Stoffbeschaffenhoit nicht ausschlaggobond fiir dio 
Riffolbildung ist, wenn auch groBe Hiirte Belbstvorstand- 
lich die Riffo bildung orschwort. Eingehende Be- 
sprechung der fiir die Riffelbildung y e r a n tw o r t l ic h o D  
Batriobsvorgiingo. [Organ 1919, 15. April, S. 119/22.]

Eigenschaften des Eisens.
Magnetisehe Eigenschaften.

Dr. E. Gumlich: U ober d ie  A b h iin g ig k e it d e r  
m a g n e tis o h e n  E ig ó n s c h a f te n , dos sp e z if iso h o n  
W id e r s ta n d e s  u n d  d e r  D ic h te  d o r E iso n le g ie -  
ru ń g o n  v o n  d e r  ch o m isch en  Z u sa m m o n se tz u n g  
u n d  d e r  th e rm is c h e n  B e h an d iu n g .* - (Mit mikro- 
graphiseheń Untersuchungen von Professór ®t.*3ng. 
P. Goerens in  Essen.) [St. u. E. 1919, 10. Ju li, S. 765/71;
17. Ju li, S. 800/5; 24. Ju li, S. 841/7; 7. Aug., S. 901/7;
21. Aug., S. 966/72.]

Elektrische Eigenschaften.
E. D. Campbell: G ra d  d e r  A e n d e ru n g  d e s  e le k -  

t r i s e h e n  W id e r s ta n d e s  vo n  h a r te m  S ta h l  boi 
100° u n d  boi g e w o h n lic b e r  T o m p o ra tu r . [St.
u . E. 1919, 17. Ju li, S .-818/9.]

JMetalle und Legierungen.
Metalle.

; Dr. Eranz Peters: N e u e ru n g e n  in  d e r  E le k t r o -  
m o ta llu rg io  d es ICupfors. Eloktrothermische Vor- 
fahren uncl Elektrolyse vbn Schnielzen. Eloktrolyśe m it 
unloslichen Anoden. D ieelektrolytischeKupferraffinatioń. 
Legierungen und Verbindungen dos Kupfers. [Gliickauf 
1919,26. Ju li, S. 569/74; 2. Aug., S 597/601; 9. Aug., 
S. 620/4; 16. Aug., S. 637/10; 23. Aug., S. 660/3.]

D ie  W ied o rg o w in n u n g  v o n  Z in n  aus WeiB- 
bloohabfdllen und alton Konseryenbuohson in Amerika. 
[Mining Journal 1919, 3. Mai, S. 265/6.]

Legierungen.
Paul Gie-ren: B e it r a g e  z u r  K e n n tn is  d o r  go- 

gossonon  Z in k le g ie ru n g e n , D oktordissertation, Bor- 
lio, uber dio chemibchen, tocbnologischon, mechanischon 
und phy. ikalischen Eigenschaften obiger Legierungen, 
die wabirond des Krieges ais Ersatzmetallo groBe Be
deutung erlangt haben. [E .T . Z. 1919, 7. Aug., S. 389/ 90.]

JBetriebsCberwachung.
Warraemesser.

'TE'? rR. Joesoll: W arm em o sser.*  Uoborsicht iiber die 
bisherigen Patóate. Beschreibung des Messors B auart 
Guillemin der Compagnic des Eorges d’Audineourt. [Gćn. 
Civ. 1918, 13. Ju li, S. 28/30.]

Gasmesser.
G. A. Sharland: E le k t r is e h o  B e tr ie b s m o s s u n -  

g en  v o n  G asen.*  Einige kurze Mitteilungen iiberdie^au- 
lioho Ausfiihrung des Thomas-Messers. [ f i. Coal Tr. Rov. 
1919, 11. Ju li, S. 37. — VgL auch Z. f. ang. Chom. 1919. 
15. Ju li, S. 222/3.]

Warmetechnische Untersuchungen.
Dr. O. Berner: W iirm e v e r lu s te  d u ro h  u n v o r-  

b r a n n te  G ase boi k iin s tlio h e m  Zug.* Nachweis, daB 
durch die N atu r des Betriebes m it kiinstlichora Zug leicht 
untor Luftmangel gearbeitet werden kann, eino Ucber- 
wachung iń  dieser Beziehung also notwendig ist. Wogo 
fiir diese Ueberwaehung. [Z. f. D am pfk. u. M, 1919, 
15. Aug., S. 249/52.]

Mechanische Werkstatten.
P. Donis: W ir t s e h a f t l ic h e r  G o b ra u o h  yon.

W orkzo iigen .*  Untersuchung des Bohryorganges, der

Zeitschrifłenverzeichnis. nebsł Ąbkurzungen sięhe Seite 129 bis 131,
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giinstigsten Bolirorformen usw. [Techn.Mod. 1919, Jan ., 
S. 13/25.]

Allgemeines.
A n ze ig en  h e iB la u fe n d e r  L ag e r. Ais tom poratur- 

anzeigende Farbanstriche werden empfoiilon Kupfer- 
Quecksilbor-Jodid Cu2 J 2 Hg J 2 und S.lber- Quecksilber- 
Jod id  Ag J  Hg J 2 oder besser oino Mischung boider im 
Yorhaltnis von 85 zu 15. Dio Farbo wechselt vonrosonrot 
zu B ohw arz boi Erwarmung. [Werkz.-M. 1919, 30. Aug., 
S. 321.]

Mechanische Materialprufung.
Allgemeines.

F r. Moese: G o s io h tsp u n k to  iib e r  d io  N o t-
w o n d ig k o it u n d  d en  N u tz o n  oinos L a b o ra to -  
r iu m s  f i ir  o ino GioBoroi u n d  M aso iiin o n fab rik .*  
[GieB.-Zg. 1919, 15. Ju li, S. 209/14.]

Priilungsanstalten.
Dr. G. B orndt: D io  M a to r ia lp r i ifu n g  .boi d e r  

o p tiso h o n  A n s ta l t  C. P. G oorz. Allgemoino Eror- 
torungen iiber dio Matori alpriif ung; Beschreibung der 
'Matori alpriifungsanstalt Goorz. [Zeitsohrift der Deutschen 
Gesollschaft fiir Mechanik und Optik 1918, Hoft 18/19, 
S. 1/19.]

B o rio h t iib o r d io  T a t ig k o i t  dos M ate ria ł*  
p r i ifu n g s a m te s  B o rlin -L ie h to rfo ld o  im  J a h r e  
1917/18. [St. u . E; 1919, 14. Aug., S. 946/8; 21. Aug., 
S. 979/81.j

Magnetische Priifung.
®r.«3nęj. G .Egor: N ouoro  F o rsc h u n g o n  iibo r d ie  

m a g n e tis c h e n  E ig e n s c h a f te n  d o r M o ta llo  un d  
L o g io ru n g en . [Zeitsohrift fiir Motallkunde 1919, Fo- 
bruar, S. 82/128.]

Sonderuntersuehungen.
U e b e r d io  E ig e n s c h a f te n  Ton sc h m ie d b a re m  

GuB.* Nach oinom vor der Amorican Sooiety for Testing 
Materials Gives Strenght D ata  Obtained From Tests of 
Commoreial Spoeimens of Materiał gehaltenori Vortrago 
iibor Untorsuohungen an sohmiodbarem GuC. [Eng. 
Nows-Record 1919, 17. Ju li, S. 132/4.]

J . S. Ungor: D or E in flu B  v o n  P h o sp h o r  au f 
troi che  S t a h le . Boschroibung von Untersuehungen 
iiber diesen Gegenstand, auf dio wir noch des niihoron 
eingehon worden. [Ir. Ago 1918, 13. Juni, S. 1538/40.]

Metallographie.
Allgemeines.

Fr. Meeso: G o s io h ts p u n k to  i ib e r  d io  N o t-
w o n d ig k e it un d  don N u tz o n  o inos L a b o ra to -  
r iu m s  f i ir  oino G ioBoroi u n d  M a sc h in o n fa b r ik .*  
[GieB.-Zg. 1919, 15. Ju li, S. 209/14.]

Priifungsverfahrjn.
Francis B. Foley: S c h li f fb i ld e r  so h w a c h e r V or- 

g roB erung .*  Boschroibung des Arbeitens zur Horstellung 
Ton Schliffbildem von schwacher VorgroBorung. [Chem. 
M et. Eng. 1919, 1. Aug., S. 140/1.]

Physikalisch-thermisches Verhalten.
A. E. Pellis: U obor T o m p o rs ta h l. Auszug aus 

•einem Vortrag, gohalten vor der Versammlung des Ame
rican Institu to  of Mining Engineors am 20. Februar 1918. 
Es wird der EinfluB der Zeit auf das Anlasson von Stiihlon 
auf Temperaturen untorhalb dor kritischen bosprochen 
»nd dio Ergebnisse von Festigkoitspriifungon an dorartig 
thermischbohandolten Stiihlon anaegebon. [Iron Ago 1918, 
28. Febr... S. 550.]

L, R. Soidel: M ik ro s t ru k tu r  u n d  P h a se n iin d e -  
ru n g . Bosohreibung dos Einflusses der Warmebehandlung 
auf dio M ikrostruktur und andere physikalisehe Eigon- 
schaften von Kupfer, Aluminium, Bronzo m it 90 % Cu 
*nd 10 %  Al. Anwondbarkeit diosor Bronze ais korosions 
łridorstandsfahiacs Motali. [Chem. Met. Eng. 1919,
1. Aug., S. 158.']

Georges Charpy: E in flu B  d e r  b e i h o h e n  T em - 
p e r a tu r o n  e rfo lg e n d e n  F o rm v o riin d e ru n g e n  des

S ta h ls  au f so ino  E ig o n so h a fto n .*  [Engineering 1918, 
20. Sopt., S. 310/4. — V gl.St.u .E . 1919, 7 .Aug., S .913/0.]

R. ICnorr: S ta h lv o rg iitu n g .*  Woson, Zwook, E r
gobnisso, Ausfuhrung und W irtschaftlichkeit des Ver- 
giitons. [Anzoigor fiir Borg-, Hiitton- und Maschińen- 
wesen 1919, 30. Aug., S. 3809/11.]

E. H. Dlllor: G lu h v o rsu c h o  m i t  so h m io d b a rem  
GuB. UntorsUchungon iibor den EinfluB dor Gliihdauer, 
der yersohiedenon Paokungsstoffo und Gase auf den Bruch 
dfes Tomporgusses. [GioBoroi 1919, 22. Ju li, S. 120/1.]

U eb e r d ie  th o rm iso h e  A nalyso .*  Beschreibung 
oines yoroinfaohton Vorfahrens zur Durchfiilirung dor. 
thormischen Analyse m it oinfachcn Mitteln. [Ir. Tr. Rov.
1919, 24. Ju li, S. 235/6.]

U obor A u sg liih o n  v o n  W o rk z e u g s ta h l.*  Bo- 
sohroibung zwockmiiBigor Paokung von Workzougstiihlen 
zweoks Ausgliihens. [Ir. Tr. Rev. 1919, 17. Juli, S. 166/7.]

R udolf Vogel: U e b e r te rn iire  L e g ie ru n g e n  des 
A lu m in iu m s  m i t  M agnosium  u n d  K u p fe r.*  [Z. 
f. anorg. u . a lit. Chem. 1919, 29. Ju li, S. 265/307.]

Paul Fuohs: M e ta llo g ra p h is c h e  M it te ilu n g o n  
au s dem  I n s t i t u t  f u r  p h y s ik a lis c h o  C h em i0 d o r 
U n iv o r8 i 'ta t G o ttin g o n . [Z. f. anorg. u. allg. Chem.
1919, 29. Ju li, S. 308/12.]

Sonstiges.
L. G uillet und H. Godfroid; B e tra o h tu n g e n  Uber 

don  S te l l i t .  U nter anderem werden auch Ergebnisse 
metallographischer Untersuehungen an Stellit erortort 
[Rov. Mćt. 1918, Juli/A ug., S. 339/46.]

Chem ische Pr&fung.
Apparate.

J. T. King: N e u e r  A p p a ra t  f i i r  s c h n e llo  E le k 
tr o  ły so .*  Arbeitswoiso einer Vorrichtung zur Bewegung 
des Elektrolyten. BeloganalyBen von Kupferbestimmun- 
gen in Messing. [Chem. Met. Eng. 1919, 1. Ju li, S. 25/9.]

E i n z e 1 b o s t  i m m u n g e n.
Eisen.

Dr. R. Sohwarz: D ie  B e s tim m u n g  dos E isen - 
g o h a lte s  in  E iso n o rz e n  m i t t e l s  P e rm a n g a n a ts .  
Auf dio Veroffentlichung von L. B ra n d t  (St; u. E. 1919, 
31. Ju li, S. 889) hin ausgofuhrto Naehpriifung ergab, daB 
die letzthin von S ch w arz  und R o lfe s  (St. u . E. 1919,
27. Febr., S. 233) vorgeschlageno Abanderung der Eison- 
bestimmung durchaus riohtigo Zahlen liefert. [Chem.-Zg.
1919, 7. Aug., S. 499/500.]

Sehwefel.
U e b o r d e n  N ach w e is  von  S ohw efe l u n d  

p h o s p h o r h a l t ig e n  E in sc h liis s e n  in  E ise n  un d  
S ta h l .  U n te r s u c h u n g  r o n  F i i l lm a te r ia l  f i ir  au - 
to g o n e  Sohw eiB ung. Vorfahren nach H e in -B a u o r  
zum Naohweis von Schwefeloinschlussen ohne Mikroskop. 
[Toehnische Zeitschriftenschau 1919, 12. Ju li; S, 2199.] 

Phosphor.
D. Balarew: Z u r B e s tim m u n g  d e r  P h o s p h o r -

s iiu re  a is  M agnesi u m p y ro p h o a p h a t.  Doppelto 
Fallung. MaBnahmen zur Erroichung oines reinen Nieder- 
schlagea. [Z. f. anorg. Chem. Bd. 106, H eft 4, S. 268/80.]

Kadmium.
E. Schramm: B e s tim m u n g  T on K a d m iu m  m it 

S o h w efo lw asse rs to ff . Arbeitsweiso zur Bestimmung 
des Kadmiums in  Messing. [J . Ind. Eng. Chem, 1919, 
Febr., S. 110/3.]

MolybdSn.
Weber: Zum  N ao h w eis  u n d  z u r  B e s tim m u n g  

d es  M olybd iin s. Ausziiglicho Literaturzusamm en- 
stollung von Veroffentlichungen aus den letzten Jahren. 
[Z. f. anal. Chem. 1919, 5. H eft, S. 226/33.]

Uran.
Ch. M. Johnson: B e s tim m u n g  v o n  U ra n , Z i r k o n ,  

C h rbm , V a n a d in  u n d  A lu m in iu m  in  S ta h l .  L* 
Arbeitsweiso zur Bestimmung des Urans. [Chem. Met. 
E n g .11919, 15. Mai, S. 523/4.]

ZtiU>chrijie.nverzeichnii nebst AbkUrzungen siehe Seite. 129 bis 131.
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Statistisches.
Roheisen-, FiuBeisen- und Walzwerkserzeugung des 

Deutschen Reiches im August 1919.
Nach den v o rla 'u f ig e n  Ermittluugen dos Vereins 

doutscher Eisen- und Stahl-Industriellor stellto sich dio 
R o lie isouge  w in n u n g  im Monat A u g u s t 1919 auf 
568 785 t  gogen 575 634 t  im Vormonate und 842 148 t  
im August 1918. An F iu B e isen  wurden 739 683 t  hcr- 
gestellt gegen 796 331 t  im Ju li d. J .  und 1 223 972 t  im 
A ugust 1918. Dio L c is tu n g  d o r W a lz w erk e  einschliefi- 
lich dor m it ihnen vorbundonen Schmiode- und PreBworke 
betrug im Barichtsmonato 537 414 t  gogen 554 753 t  im 
Vormonate und 857 04S t  im August yorigen Jahres. An 
H a lb z e u g , das zum Absatz bestimmt war, wurden 
auBerdem 67 765 t  gegon 67 263 bzw. 69 753 t horgestellt.

Absatz deutscher Gaswerke an Koks und sonstigen 
Nebenerzeugnissen.

Die W i r t s c h a f t l i c h e  V e re in ig u n g  d e u t s c h e r  
G a s w e rk e , A k t io n g e s o l l s o h a f t  in Koln, dor 614 
Gesellsehaftswcrko und dam it wohl der iiberwiogende 
Teil dor deutschen Gaswerke angehoren, m acht in ihrem
15. Geschaftsborichte1) folgende Angaben iiber den Ab- 
satz ihrer Mitgliedswerke:

Jahr

Gas-
erzeu
gung
Milli-
onen
cbm

Absatz an

Gaskoks?) ’ Teer Ammoniak

t

Wert
io

iooo
J t t

Wert 
in . 

1000 
.« t

Wert
In

1000
.K

1 912 /13 1364 609712 10436 93321 2517 36158 2 292
1 913 /14 1613 485755 8828 104622 3297 43709 3662
1 914 /15 1611 5 23430 9184 124035 4020 51637 3439
1915/16 1012 635882 12922 158417 5 328 57094 4 408
19 1 6 /1 7 1757 6 56506 15497 176649 6176 8 1 )6 4 5785
19 1 7 /1 8 1884 357586 13334 205473 11188 83838 6043
19 1 8 /1 9 1929 6 90450 37104 193067 10666 8 51 2 9 |5 3 9 2

Die Eisenindustrie Luxemburgs in den Jahren 1916 bis 1918.
Dio Bchwacho Nachfrago nach luxenjburgischor 

Minette, dio konnzeichnond fiir don SchluB des jahres

der sich von allen Seiten bem erkbar machto, befriedigt 
worden. Gloichzeitig zeigten sich dio VArbrauchcr, die 
yorher koino Erzo m it woniger ais 30 %  Eisengehalt ge- 
kauft hattoii, hinsichtlich der Beschaffonhoit dor Erzo 
entgogonkommonder. Sogar der Abraum fand wieder 
zu lohnondon Proisen Abnehmer. Wiihrond des Sommors 
hielt dio Bossorung an, und im August. 1916 wurde d ie  
Hoho dos Aufstieges orreicht. Von da ab schwabhte sich. 
der M arkt sichtlich ab; dio Nachfrago wurdo woniger 
dringond, und dor Versand yorlangsamte sioh derart, daB 
alloin der Monat Dezember 1916 einon Riickgang um 
200 000 t  aufwies. Die riioklaufige Bowogung hielt auch 
im Jahro 1917 an und yersehiirfto ich im abgelaufenon 
Jahre 1918 immer mehr, so daB dio monatlicho Durch- 
sclinittsfordorung his auf 280 000 t  horunterging. Gogen- 
iibor oiner Forderung von 7 333 372 t  im Jahro 1913 be- 
liof sich dio Leistung im Jaliro 1918 auf nur 3 131 400 t .  
Dor Grund hierfiir lag hauptsachlich in  dem erneuten 
lobhafteron Wettbewerbe der M inctte des Beekens von 
Briey, der die Neigung dor rheinisch-westfiilischen H iitton- 
worke zu Kiiufon lusemburgischcr Minette abschwiichte 
Die Proiso waron sohr fest, m it dom morklichcn Bestrobcn,. 
zu stoigon. Sio botrugen je nach Horkunft dor M inette 
im Mittol 3,41 F r. im Jahre 1916, 4,17 F r. im Jahro 191T 
und 4,51 F r. im Jahre 1918

Wio sich dio E is o n o rż fo rd e ru n g  Luxomburgs im 
einzelnon wiihrond dor lotzton drei Jahre gestaltete und 
wie sio sich im ganzon zu don Ergobnisson der Vbrjahri> 
yerhiilt, zoigen die Zahlontafeln 1 und 2.

Dio Zahl dor rorhandenen Hochofen gibt dor B ericht 
fiir die drei letzton Jahre m it 47 an. Davon standen in) 
Jahre 1916 44 bis 45, 1917 43 und 1918 38 Oefen w ahrend 
2163 bzw. 1883 und 1526 Wochen im Feuer.

An Erzen und K oks wurden yerbraueht:
1910 1917 1918

Erzo: t t t
oinheimischo . 6 808 413 4 997 378 3 910 153
frem de. . . . 112 419 416 415 439 92$

K o k s .................. 2 675 754 2 175 892 1 808 790
Der Koksmangol und iiberhaupt die immer m ehr 

zunehtnenden Schwierigkeiten boi dor IToranschaffung

Zahlentafel 1.

■ '

Bezirk
Kisenei /.fiirderun^ Wert an der Gruba Anzahl der Arbeiter

11116
t

1917
t

1918
t

1916
Fr.

1917
Fr.

1918
Fr.

1910 1917 1918
■ ■
E s c h ........................... 1 520 765 1 129 250 888 850 5 572 086 1379 1253 1139
Dudclingen-Riime-

l in g e n ...................... 2 695 239 1 727 550 1 197 150 9017031 1821 1587 1444
Diffordingen . . . . 2 536 203 1 645 150 1 045 400 8 435 037 • 1468 1130 917

Zusamm en 6 752 207 4501 950 3131400 23 024 )54 17 833 214; 14 995 635 4668 3970 3500

1915 goweson war3) hielt auch wahrend der ersten Monate 
des Jahres 1916 an, so daB dio monatlicho Forderung 
450 000 t  nicht uberschritt, Zum Friihjahr stieg jedoch 
dio Ziffer ziemlich rasch wieder bis auf 530 000 t  an. Der 
M arkt wurde lebhaft angeregt durch die yermehrte Nach- 
frage sowohl der heimiselien H iittouindustrie ais auch 
dor niederrheinischon und wostfiilischen Werke, und 
nur m it Miihe konnto der durch weg dringcndc^Erzbedarf,

*) Vgl. St. u. E. 1919, 16. Jan ., Sł 72.
2) In den Zahlen fiir 1918/19 sind 461 133 t  Gas- 

koks im W erte von 25 586 587,17 JL enthalten, dio yon 
der K o k s z e n t r a le  B e r l in  abgesetzt worden sind.

*) Chambre de Comnierce du G rand-D uehe de 
Lusembourg: R apport General sur la S ituation de 
1’Industrio  e t du Commerco pendant l’anneo 1918. — 
Vgl. S t. u . E . 1916, 3. Aug., S. 760/2.

Zahlentafel 2.V

Jabr

Forderung der 
Grubyn Preis 

f. d .t

Fr

Roheląpn-
erzeugun$

t

Erz- 
verbrauch 
der Hoch

ofen
t

Wert in 
1000 Fr.

1909 5 793 875 15 851 2,73 1 552 590 5 054 550
1910 6 263 385 17 747 2,83 1 682 519 5 550 926
1911 6 059 797 18 647 3,07 ) 728 973 5 785143
1912 6 533 930 19 428 2,97 2 252 229 7489215
1913 7 333 372 21 966 2,99 2 547 861 8 656 670
1914 5 007 457 15 827 3,16 1 827 270. 6 137609
1915 6 139 434 19 485 3,17 1 590 773 5 670 758
1916 6 752 207 23 024 3,41 1 950 514 6 920 832
1917 4 276 550 17 833 4,17 1 528 865 5 413 783
191 S 3 131400 14 996 4,51 1266 671 4 350 081
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sowio dio dorzoitigen militiirischen Vorhaltnissc zwangen 
zu wesontlichcn Botriobsoinschrimkungen, und es ist 
doshalb woiter nioht orstaunlich, wonn dio R o h c iso n - 
o rz e u g u n g , die doch immer noch in. einer giinstigen 
Marktlago m it stiindig. anziehondon Preisęń eino Stiitze 
fand, von 1 950 514 t  im Jahro 191G auf 1 2G6 671 t  im 
Jahro 1918 zuruckgmg. Dor Preis fiir die Tonne Roheisen 
stieg von 71,59 Er. im Jahro 1915 in  don nachfolgenden 
.Jahren auf 105,54 F r, 151,73 Fr. und 201,10Fr. im letzten 
Jahro. Dio Vortoilung der Rohoisencrzeugung auf dio 
oinzolnon Sorten orgibt sich aus Zahlentafel 3.

Zahlentafel 3.

Es wurden erzeugt an 1016
t

1917
t

1918
t

Puddelrohoison . 5 550 12 360 12 700
Thom asrohoison . 1 778 919 1 405 839 1 196404
GieBeroiroheiśen . 166 045 1 10  666 57 507

Insgesam t 1 950'514 1 528 805 1 260 071

Yon den W alzw orkon wurden 393 468 bzw. 280 215 
und 225 443 t  Halbzeug und 79G 2G9 bzw. 761 180 und 
613 896 t  Fertigerzeugnisse in don Jahren 1916, 1917 und 
1918 horgostellt. Dio Erzcugung der E ise n g ie  Bcreien 
hatte im Jahro 1916 eino betrachtliche Zunalimo auf 
24571 t  gcgoniiber dor Erzeugung des Jahres 1915 in 
Hohe von 16 649 t  zu verzeichnen, fiel aber dann wieder 
ab auf 23 609 t  bzw. 19608 t  in  den Jahren 1917 und 

. 1918. Wie Zahlentafel 4 auswciśt. konnten jcdoch trotz 
dor Verminderung.'in der Hsrstellung orheblieh hohere 
Preise ais in den Vorjahren erzielt werden.

Zahlentafel 4.

In den sioben S ta h lw o rk o n  des GroBhorzogtums 
wurden orzeugt: -»

Rohbloeke GuBstahl und Rlektrostahl
im Wcrte von 

Kr.
195 060 772 
207 045 891 
199 573 806

1916 1 296 407
1917 1 053 596 
191S 857 937

t
15 155 
33 126 
29 712

lm We r te von 
Fr.

3 574 135 
9 653 635 

11 274 961

Es wurden erzeugt an 1916
t

1917
t

1918
t.

PotorieguB . . . 385 306 7T7
MaschinonguB . . j. 5 459 4 896 8 765
Stahlform guB . . 2 167 1 749
B auguB .................. 139 149 156
Versch. SondęrguB 17 160 10031 7 621

Insgesam t l ) 24 571 23 009 19068
G esam tw ert ii  ̂F r. 6 037 716 9 053 801 10 6 70 4 79

*) In der Quelle muB bei irgendeinem der Einzel- 
posten.cin Fehler vorliegen, da diese Zahl lioher ist ais die 
re c h n e r is c h  zu erm ittelndo G esam tncnge.

W ir ts c h a ft l ic h e  R un d sch a u .
Neue Aufgaben fiir die Eisenindustrie. — Unter nobon- 

stehonder Ueberschrift ist in der „Kolnischen Zeitung“>) 
ein Aufsatz erschienon, der die iiuBerst schwierige Lage 
dor Eisonindustrie betont und M ittel und Wege aufzu- 
finden versucht, um die Industrie aus den von allon Seiten 
drohenden Gefahren herauszufiihrcn.' Wir halten dio 
Ausfuhrungen fiir sehr boachtlich und lasson sie daher 
ungekiirzt folgen:

Dor FriedonsschluB hat die gesam te deutsche Eisen
industrie vor oine vollig neue Lage gestellt. Wiehtige 
Gebiete, aus denen sio ihren Bedarf an Erzen zu docken 
gewohnt war, sind vom Reich abgetrennt wordon. Die 
Verfugung iiber dio Kohlenbestiinde des Saarbezirks ist 
ihr wio andern deutschcn Industrienentzogen,die Nutzung 
der Kohlenforderung und Koksherstellung an der Ruhr 
und in andern Bergbaubezirkon infolgo der Zwangslie- 
ferungenansAuslandstarkbeschriinkt. Dann sind Hiitten- 
und Walzwerke.die bishorim ganzen Aufbauderdeutschen 
Eisenindustrie eino wiehtige Stollung einnahmen, von ihr 
getrennt worden. Das gilt ebensowohl fiir den Westen 
wie fiir den Osten. Und datnit haben sich auch die Grund- 
lagen fiir die gesamte Organisatian der Industrie gegen 
friiher wesentlich verschoben. Die Mitglióderzahl dor 
gro Cen Verb;inde ha t sich verringert, ihre Leistungs- 
fahigkeit vormindert, auch dio kiinftige Entwicklung 
unseres Auslandsgeschiifts ist von ganz andern Bedin- 
gungen abhiingig ais friiher. Im allgemeinen laBt sich 
schon je tz t sagen, daB bei der Ausfuhr auch dio Eisen
industrie in woit groBerem Umfang ais friiher die Vor- 
feinerung und dio Fertigerzeugnisse in den Vordergrund 
stellon muB, Zu allem dom komm t nooh hinzu, daB sich 
auch im Inland wiehtige Veranderungon insofern voll- 
*ogen haben, ais dio \firtschaftlichen Unterschiede in den 
einzelnen Erzeugungsgebieten immer schiirfer heryor- 
treten. Das ist teils eine Folgo der Bcsetzung wichtiger 
Teile des Reichs dureh die fremdon Maohte, teils Wirkung 
dor standig von einem Bezirk auf den andern iiber- 
springendon politisehen und sozialen Unruhen. Die Zu- 
kunft der ganzen Industrio is t dabei um so mehr inD unkel 
gehiillt, ais die Luft m it Sozialisierungs- und Kommuni- 
sierungsprojekten mannigfachster A rt geschwilngert ist,
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so daB oigentlich kein Unternehmen heute Yerfugungen 
auf liingere Sieht hinaus m it irgendwelchor Sicherheit 
treffen kann.

Nimmt .man dazu die Wirkungen der wahnsinnigen 
Lohnforderungen der Arboiterschaft, der mangelhaften 
Rohstoffversorgung, dor gilnzlichen Zerriittung unseres 
Eisenbahnwesens, der ungeheuren Teurung allor Be- 
triobsstoffe, so erscheint es nicht yerwunderl eh, daB die 
Ertragnisse dor Industrio in standigem Riickgang be- 
griffen sind. Allerdings steh t jenen Erschoinungen auch- 
eine gewaltige Steigerung aller Preise fiir Eisen- und Stalli- 
orzcugnisse gegenubor, dio śchwer auf allen Gewerbe- 
zweigon lastet, die genotigt sind, Eisen und Stahl in irgend- 
einer Form zu verbrauchen. Sie hat jedoeh nicht aus- 
gereieht, um einen Ausgleich fiir jeno ungiinstigen Ein- 
fliisse zu schaffen, und wird allem Anschein nach auch 
fiir die Folgo nicht ausreichen, selbst wenn sie noch weit 
Sprunghafter ais bisher in dio Hohe gehen sollte.s Die in 
don letzten Wochen Teroffontlichten Abschliisse unserer 
groBen Huttenwerke reden in dieser Beziehung m it ihren 
starken Ertragsriickgangon und Verlustziffern eine nur 
allzudeutliche Sprache. Die Riickwirkungen hiervon 
auf die gesamte Organisation dieser wichtigen Industrie 
sind nicht ausgebliebcn. Die Vertinderungen im Sud- 
westen und Osten des Reichs haben den bisherigen Zu
sammenhang der dortigen Werkc mit der rheinisch- 
westfalischen und mitteldcutschen Eisenindustrie gelost 
und insbesondere den wichtigen Stahlwerksyerband in 
soinen Grundlagon erschuttert. Alles spricht dafiir, daB 
seine Stundon geziihlt sind und seine Ernouerung nicht 
moglich sein wird. H at doch der Verband selbst in Aner- 
kennung der veriinderten Lage bereits beSchlossen, den 
Werken an der Saar, auf dem linken Rheinuier und in 
Oberschlesien orhebliehe Aufpreise auf seine Preisfest- 
setzunpen zu bewilligen. Das bedeutetniclits anderes, ais 
das EndeeinereinheitlichenVerbandspreispolitik.Die Lage 
der ganzen Industrie ist zurzeit nicht nur auBerordent- 
lichschwierig, sondern gradezu lcritisch und ih rdauernder 
Fortbestand ernstlich gofiihrdet, wenn nicht Mittel und 
Wege gefunden werden, die sie aus den je tz t von allen 
Soiten drohenden Gefahren herausfiihren. DaB hierbei 
Vorbande der bisherigen Art, zu denen m an sonst in 
kritischenLagenseine Zuflucht nahm, nicht helfen konnen,
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ergibt sich Schon daraus, dafi diese Verbande selbst im 
bishorigon Yerlauf der Entwicklung schwer erschiittert 
sińd und  auseinanderzufallen drohen.

U nter solchen Umstanden un terlicg tes keinem Zwei- 
fel, daB der Fortbestand der Eisenindustrie nu r dann 
gesichert werden kann, wenn diese das Ziel ihrer Tiitigkeit 
nicht so sehr in  oiner nach oben gerichteten, schlięBlich 
zu unvermeidlichem Zusammenbruch fiihrenden Preis- 
politik ais vielmehr in auBerster Verminderung ihrer 
Gestehungskosten durch Voreinfachung ihrer ganzen 
Arbeit, durch scharfsto A ibeitsteilung, durch Normali- 
sierung und Typisierung ih re r Erzeugnisse erblickt. 
Gcschteht das nicht, so muB die Industrie zum Erliegen 
kommen. Das ausliindische Eisen wird das deutsche 
auBerbalb wie innerhalb dor Reicbsgrenzen yordrangen, 
und weito K reiseder Arbeiterschaft werden brotlos werden. 
Schon untor ganz andern Verhaltnissen ais je tz t h a t die 
Kolnischo Zeitung seit dem Jahre 1902 wicderholt darauf 
hingewiesen, daB di© Kartello und Syndikate keineswega 
die boste und hochhtstehondo Organishtionsform bilden, 
daB es vielmohr noch andero A rten der Zusammenfassung 
industrieller Kraft© gibt, die wcit groBere wirtscliaft- 
liohe Leistungen ermogliohen. Dioso Gedanken scheinen- 
je tz t auch in der Industrie  selbst Boden zu fassen. Man 
h a t do rt erkannt, daB zuniichst durch eine weitgehende 
Durchfiihrung der Arbeitsteilung un ter den W erken selbst 
deron Ertragsmoglichkeiten gewaltig gesteigert werden 
konnen. Man betont, daB ©s fiir dio Folgę vermieden 
worden miisse, daB sozusapen jedes Werk alle Erzeugnisse 
horstellt, und iu allem sich m it den andern erst auf dem 
Yerbandswego zu yerstiindigen hat. Die Erfahrung hat 
gelohrt, daB dabei eigentlich iiberall die W erksanlagen 
nur in Ausnahmefallen yoll ausgenutzt werden konnen, 
in dor Regel aber nur teilwoise beschiiftigt sind. Aus ein- 
Sichtigon industriellen Kreison wird deshalb die Notwon- 
digkeit betont, die Herstellung bestim m ter Erzeugnisse 
auf einzelnen Werken, die dafiir besonders geoignet und 
frachtgiinstig gelegen sind, zu yereinigen. Wie die Zu- 
atando in dieSer Beziehung heute sind, ergibt sich daraus, 
daB nach Mitteilungen aus fachkundigen Kreisen in don 
verschiodenon W erken beispielsweise Eisenbahnachwellen 
woohontlich oin- bis zweimal gewalzt worden und daB 
zwisebendureh noch Umstellungen der WalzenstraBen 
auf Weichenschwellen stattfinden . Achnlich liegen die 
V brh iiltn i8So  boi den Profil- und StabeisenstraBen. 
Walzungen Von 50 bis 60 Tonnen bilden hier die Regel, 
so daB in jeder Schicht oder auch noch hilufigerein Walzen- 
wechsel erfolgt. F inden sich dagegon die Werke eines 
bestim mten Bezirks zu einer Einteilung ihrer Erzeug
nisse zusannnen, so lassen sich ganz andre, ein Yielfaches 
d e r  bishorigen darstellende Leistungen erreichen. Zu- 
treffend verweist m an darauf, daB dann sehichton- und 
tagelang dasselbe Profil wird gewalzt werden konnen, 
so wcit das technisch iiberhaupt moglich is t. Der Acht- 
stundentag hat dio Pauson zwischen don Schichten, dio 
bisher zum Walzcnwechsel benutzt wurden, in Fortfall 
gebracht. In  Zukunft bedeute t jeder durch Walzcnwechsel 
Yerursachte Stillstand einen Ausfall, der nicht wieder 
eingeholt werden kann. Zu dem Austausch einzelner Er- 
zeugnisso kann aber auch ein Verzicht auf die Herstellung 
andror dann tre ten j wenn sich durch den Austausch dor 
Betriebserfahrungon zeigt, daB die wirtschaftliche und 
technischo Grundlage in  einer Abtoilung eines Unter- 
nehmena ungiinstiger ais in andern is t und nicht auf 
dieselbe hohe Stufe gebracht worden kann. So konnen 
ganzo Abteilungon iu  andern aufgehen. Yon Bedeutung 
is t ferner, daB bei wechselseitiger Yerstiińdigiing auch 
m ancher Neubaii yon W erken odor W erksabteilungen 
unterbleiben kann. Das is t um so wichtigor, ais die Werke 
sich infolgo dor yoriinderten Lago m ehr ais bisher auf dio 
Verfoinerung legon miissen, und schon je tz t iiberall yom 
Bau nouer Waggonfabriken, Radsatzfabriken, PreB- und 
Sohmiedewerke, Schrauben- und Nietenfabriken usw. 
gesprócheri wird. Bei g c g e n S c i t ig e r  Verstiindigung konnen 

: derartigo Noubauten entw eder ganz Yermieden oder durch

die w eit billigere und zweckmaBigore VergroBerung be
reits yorhandener Betriebe orsetzt werden. Dio Aus- 
nutzung der giinstigston Frachtlagen wird fiir dio Zukunft 
um so wichtigor werden, jo hoher dio Tarife dor Vorkehrs- 
anstalten  in A nbetracht der Finanznot in  die Hohe ge- 
schraubt werden. Geriieinsame L agerfurd ie  yerschiedenon 
Erzeugnisse, wie Triiger, Stabeisen, Bleche usw., ver- 
sprechen gleichfalls erhebliche Vorteile, ebenso gemein- 
sam er Einkauf allen Werkśbedarfs und Yerstandigung iiber 
dio Ausfuhr.

Alle derartigen Vorteile lassen sich aber nurerreichen, 
wenn die groBen Werke doi' Eisenindustrie sich zuengen, 
zuniiohst yielleicht ortlieh abgegrenzten Interessengemein- 
achaftcn z u S a m m e n s c h h e B e n , d. h. wenn sie ihre unm ittel- 
baren finanziellen Intercasen dergestalt yereinigen, daB 
der Vorteil jedes einzelnen auch der Vorteil des andern 
ist. Ais Yorbild wird in  dieser Beziehung auf dio oho- 
miacho GroBindustrie yerwiesen, die'derartige Intoresaon- 
gomeinschaften bereits geschaffen hat. Auch der zurzeit 
vom ICohlonmarkt ausgohonde Druck wird ais M ittel 
angefiihrt, das geoignet ist, die Werko zu derartigen Ver- 
oinigungen zusam menzutreiben. F iihrt doch die an- 
dauerndo K ohlennot zu Betriebscinschrankungon bei 
jedem einzelnen Work und in Verbindung dam it zu hochst 
unwirtschaftliohor Botriobsfiihrung. Um alle Abteilungen 
in  Betrieb zu halton, worden groBc Einschrankungen 
auf der ganzen Linie durchgefiihrt, die wiederum hochst 
ungiinstig auf dio Selbstkoston cinwirken, Eine gemoin- 
samo Regelung derKohlonyorsorgung kami hier Beśserung 
schaffen. Nicht m inder wichtig is t dio Frage der Erzyer- 
sorgung, die aua bekannten Griinden fiir die gesamte 
Eisoninduatrio auBerordentlich schwierig geworden ist. 
H at m an aich sćhon wiihrond daa Krieges zu gemoinsamon 
Erzboziigen entschlieBen miiaaen, so wird das fiir die Folgę 
erat rocht notwendig soin. Je enger aber dio Interessen 
der einzelnen Werke m iteinander yerkniipft sind, um so 
loichter sind alle diese Dinge in die Praxis umzueetzen. 
Zu allem dem gesellen 8ich wesentlich andero Vorteile, 
dio yon dem engorn ZuaammenachluB der Werke zu er- 
warten aind, insbesondere der Austausch der technischen 
Erfahrungen und F ortschritte  von W erk zu W erk, dio 
gomoinsamo und rationolle Nutzbannachung Yon Erfin- 
dungen, die Moglichkeit der Vertiefun2 der wissonschaft- 
lichen W eiterbildung der Technik.

Wie derartige Interessengemeinschafton abzuschlieBen 
wiifen, wird sich im voraus schwer bestimmen lassen. 
Immorhin lassen sich einige Gcsichtspunkte hierfiir auf- 
atellen, und der niichatliegendo wiire wohl, daB dio ortlieh 
nahe beieinander liegenden Werke zu solchen Voreini- 
gungen zusam mentreten, so beispielsweise die um Duis- 
burg-Ruhrort-Meiderich und Oberhausen sich gruppio- 
rendon W erke, ferner die Gruppe der Werke yon Bochum- 
Gelsenkirchen-Essen und die Dortm under Gruppe. Vor- 
ausaotzung ware durchweg dio Eraielung einer Yerstan
digung iiber dio Bowertung der einzelnen Untorneh- 
mungen. Diyidendonhoho und Aktienkurse geben wohl 
kaum oine gonugendo Unterlage dafiir. Ais zweckmiiBiger 
wird es bezeichnet, wenn jedes Work nach yorheriger 
Verstandigung iibor gemeinsame Grundsiitze der B c w o t-  
tungoino Vermogensau'stellung anfertigen und den hieraus 
sich orgebenden UoberschuB ais Unterlage fiir die Betei- 
ligung am Gesamtgewinn der kunftigen Interessenge- 
meinschaft annehmen wiirde. Das achwiorigste dabei 
wiire natiirlich die Herbeifiihrung einer Verstandigung 
iiber die Grundsiitze, nach donen die Yermogonsbestand- 
toile in eine solche Aufstellung aufzunehmen sind. Wiirde 
aber ein dorartiger Weg der Yerstandigung eingeschlagen 
so brauchte ein Aktienum tausch zwisohen den einzelnen 
Untemehm ungen und dio Ausgabo yon neuen gemein- 

, samen Aktien otwa naoh dem M uster einer Holding Com
pany nicht in Frage zu kommen, Die Aktiona.ro dere in - 
zolnen Untemehm ungen %\iirdon nach wie vor im Besitz 
ihrer Anteile bleiben, und der E rtrag  derselben wiirde 
von der Hohe dor Uebonveisungen abhiingen, welche dio 
Gemeinschaft den einzelnen Untornehmungen zufiihrt.
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Naoh Herstellung einei' solohon Interessongenieinachaft 
wiiro dann die H auptaufgabe die, den darin  voroinigton 
Unternehinungen eino gemeinsame Organisation, insbe
sondero oine Zontrallcitung zu geben, der es obliegen 
wurdo, durch ihro oinhcitliohen MaBnahmon allo jene 
Vorteile zu yorwirklichcn, dio oben dos niihern angefiihrt 
worden sind.

Die Reichskommlssare der Eisen- und Metallindustrie-
— Soit April 1919 sind auf dem Gebiete dor Eisen- und 
Metallindustrie drei Reichskommissaro tatig, um uber 
dio Ausfiihrung dor vom Reichswirtschaftsministerium auf 
ihrein Fachgebiot getroffenen MaCnalunen und Vorord- 
nungen zu waelion. Sio regeln insbesondero Angeleg.cn- 
heiton der oinzelnen Firmen der Industrio und des Handels. 
Ea handelt sioh daboi um folgende Dienststellen: Der 
Roichskommissar fiir Eisenwirtschaft, Dr. rer. p o l.R o b o rt 
K in d , h a t soino Gęsoliaftsraume im Dionstgebiiude des 
Roichswirtschaftsministoriums, Berlin W 15, Kurfiirsten- 
damrn 193/94. Soino T atigkeit orstreckt sich auf folgonde 
Erzeugnisse: Eisenorze aller Art, auch Manganerze, ferner 
Rohoison, Schrott und Eisenlegierungon, fornor Erzeugnisse 
des Stalilbundes (oinschlieBlieh WeiiSblech und Edelstahl- 
erzcugnisse) und schlicBlich Eisen- und RohrcnguB. E r 
bemiiht sich im besondferen, den dringendsten Bedarf 
der fiir diese Industrie bonotigten Grund- und Hilfsstoffę 
und dio Herstellung der vorgonannten Erzeugnisse fiir 
dio besonders wichtigen Verbrauchszweige sicherzustellen. 
Beigeordnet sind ihm dio im Industriegebiet tiitigen K 0111- 
missare des Roichswirtśchaftsministeriums: der Kom- 
misaar beim Stahlbund und Roheiscnverband in Diissol- 
dorf, Stahlhof, und der Kommissar fiir Erzversorgung 
in -Diisseldorf, Konigsallco 02. Der Roichskommissar 
fiir Metallwirtsehaft, Dr. A d le r , h a t seine Geschaftsraume 
im H ausedor Kriegsmotall-Aktion-Gesellsehaft Berlin W 9, 
Potadamer Str. 10/11. Seino Tiitigkoit erstreekt sich auf 
dio Erzougungsgcbiete: Aluminium, Antimon, Blei,
Chrom, K upfer, Molybdan, Niokol, Platin. Silber, Vana- 
dium, W ismut, Wolfram, Zink und Zinn sowie dereń 
VorerzeugnissC, Legierungen und Halbfabrilcato. Seine 
Tatigkeit entspricht auf seinem Fachgebiet der des Reichs- 
kommissars fiir Eisonwirtschaft. D er Roichskommissar 
fiir Metallfortigerzeugnisse, 2)r.»Qng. K o o n em an n , hat 
seine Geschaftsriiunio im Dienstgobaude des Reicliswirt- 
schaftsministeriums Berlin W 15, Kurfiirstendamm 193/94. 
Seino Tiitigkoit erstreekt sich auf dio Fachgobiete: Ma- 
scliinen- und Apparatebąu, Falirzeug- und Flugzcugbau, 
Seliiffs- und Schiffsmaschinenbau, Eisen bauten, Waffen 
und Kloinoisenwaren, Elektrotechnik, Feimnechanik und 
Optik, Metallwaren oinschlieBlieh Spielwaron und Ton- 
werkzeugo (M usikiństrumente). Auch seino Tatigkeit en t
spricht der des Reiehskommisaars fiir Eisenwirtschaft. 
Eino Sonderaufgabo fiir ihn is t dio Fiihrung der Not-

1 standsarbeiten fiir dio Lokomotivbau- und Eisenbahn- 
wagonbauindustrio und insbesondero fiir solche notleiden- 
den andern Firmen, dio aLsUntorlioforer fiir dieso Industrie 
geeignet sind. Alle drei Roieliskommissare bemiihen sich 
gemoinsam, dio deutschen Vorbraucherkreise iiber dio Er- 
zeugungsyerhiiltnisse der ilirem Fachgebieto angehorigon 
Industrien zu unterriehten und sie zur Sicherstellung ihres 
dringondston Bedarfos zu beraten.

Aufhebung der Beschlagnahme von Sohmiermitteln. — 
Unter cleni 11. Soptember 1919 h a t der Reiehswirtscliafts- 
minister oino B e k a n n tm  a ch u n g  orlassen1), wonach 
dio Verfiigung des Kriegsministerium s voni 7..September 
1916, betreffend B e sc h la g n a h m e  v o n  S e h m io rm it-  
to ln 3}, m it dem Z eitpunkto dor Verkiindung dieser Be- 
kanntmachung au B er K r a f t  t r i t t .

Die Arbeitszeit im Ruhrbergbau. — Auf Grund oiner 
Verfiigung des Roichsarbeitsministers h a t Professor 
Dr. E. F ra n c k o  a lr  Vorsitzender des A u sse h u sse s  f i ir  
d ie  P r i ifu n g  d e r  A rb e i t s z e i t  u n to r  T ag e  im  R u h r -

') Reichs-Gcsetzblatt 1919, Nr. 177.
a) Vgl. S t. u. E. 1919, 14. Sept., S. 906.
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k o h le n b o rg b a u  die AusschuBmitglieder orsuclit, un- 
vorziighch sochs Unterausschiisso un ter Leitung je eines 
Arboitgebers und oines Arbeitnehmors zu bilden, um an 
Ort und Stello allo technischoji, wirtscliaftlichen und 
behordlichen MaCnahmon zu priifen, die oiner weiteren 
Verkiirzung der Arbeitszeit dienen konnen. Ende Novem- 
ber t r i t t  der AusschuB wieder zusammen, um Boweis 
zu erheben, ob dio E in f i ih ru n g  d o r  S e c h s s tu n d e n -  
s c h ic h t  u n te r  T ag e  im Ruhrkohlcnbergbau ohne Ge- 
fiihrdung der KohlenVersorgung Deutschlands moglich ist.

Das neue franzósische Btrggesetz. — D as nunmehr 
von der Deputiertenkam mer angonommene d o u o  fronzo- 
sischo Borg osotz sieht voi, daB Konzessionen fiir Kohlon- 
vorkonmien kunftig nu rfiir 99 Jahre, fiir andereMinoralien 
fiir eino Zeitdauor von 50 bis 99 Jahren gowiibrt werden. 
Es sollort koine Konzessionen mehr verliehon worden, wonn 
nicht dom S ta a t  und dor A rb o ite r s c h a f t  G ew inn- 
b e to ilig u n g  eingeriiumt wird. Boi Ablauf dor Kon- 
zession odor Beendigung der Gerechtsamo aus anderon 
Griinden fallen dio Borgwerke dem S taat zu.

ZusammensehluB italienischer Edelstahlwerke. — 
U nter dem Namon „ U n io n e  f a b b r ic a n t i  a c i a i  s p o 
ci a l i “ , kurz „U f as"  genannt, hat sich oine Anzahl i t a 
lienischer Edelstahlwerke zusammengeschlosscn. Dor 
„U fas“ sind yom Staate, der eine umiiittelbare Aufsielit 
ausubt, noch aus dom ICrieg herstammende Edelstahlo 
im W erte von 150 000 000 Lire zum Verkauf abgetreten 
wordon; an dem Gewinn aus diesem Vćrkauf wird der 
S taat stark  beteiligt. Die auch in der deutschen Presse 
yielfaeh geauBerto Ansicht, daB m an es bei der „U fas“ 
m it einer ausgesproehenen Monopolbildung zu tu n  habo, 
ist unriclitig. Dem widerspricht schon dio Tatsache, 
daB yerachicdone groBe Werko wie Ansaldo; F iat, Ferriere 
Piomontesi, J lva  und einige andere weniger wichtigo 
Firmen dem Verbando nicht beigetreten sind, sondern 
ihro Stahlarten frei herstellcii und yerkaufen olme irgend- 
welehe Ueberwachung durch den S taat oder die „Ufas“ . 
Die D auer des m it einem K apitał von 12 Mili. Liro ge- 
griindeten Verbandes ist auf fiinf Jahre fostgesetzt, doch 
soli inzwischon oin Teil der Grtindcrfirmen schon wieder 
ausgotreten sein. Im  iibrigen sind dio Angaben iiber dio 
,,Ufas“ roichlich widerspruchyoll und bodiirfen zum Teil 
noch der Kliirung.

Staatliche Unterstiitzung der Eisen-, Stahl- und Walz- 
werke In Norwegen. — Die norwegische Industriever- 
sorgungs-Abteilung h a t im Juni 1919 der norwcgischen 
Landesvertretung oinen ausfulirlich begriindoten Vor- 
schlag iibor die staatliche Unterstiitzung der Eisen-, 
Stahl- und Walzwerko cingereicht1). Der Vorschlag 
stiitzt sich auf die Gutaehten mehreror Ausschiisse und 
betont besonders, daB eine Unterstiitzung der norwogischcn 
Eisen-, Stahl- und Walzwerko zum mindeston Voriiber- 
gehond erforderlieh ist. Ueber dic A rt der Unterstiitzung 
sind die Ansichten yerschieden. Die Kriegsyersorgungs- 
kommisaion schliigt oine nach der Merige odor dcm Werte 
der orzcugten W aren zu berechnende Priimio yor. Die 
Eisen-, Stahl- und Walzwerks-Kommission halt es da- 
gegon fiir wiinschenswert, daB der S taat den Teilhabern 
oinen Reingcwinn yon 4 %  auf oin bestimmtes Aktien- 
kap ital gowahrleistet, dafiir aber die Hohe der Ab- 
schreibungen bestimmt, den Gewinn dor Aktionare auf 
hochstons 0 % begrenzt und yerlangt, daB der Rest. des 
Gewinnes oinem bestimmten Bestande zugefiihrt wird. 
Ein WalzwerksausschuB, dor sich ebcnfalls gutachtlich  
geiiuBcrt hat, schliigt vor, daB dio Walzwerko, dio haupt- 
siicblieh Alteison yerarbeiten, durch Gewahrung oiner 
Priimie von 7 bis 10 K r. f. d . t  gewalzten Stahls und eine 
Boyorzugung bei gewissen Lieferungen an den S taa t usw. 
unterstiitzt werden. Danoben sollen solche W erke, deron 
V erarbeitung auf Eisonerzcn in  Verbindung m it Roheisen 
und Kokswrerken beruht, eine Priimie fiir jede Tonne her-

Ł) Nachr. f. H andel, Ind. u. Ldw. 1919, 12. Sept., 
S. 9/10.
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gestellten Thomas-Phosphats und dio Staatsgarantie fiir 
eine Anleiho bis 50 %  ihres Bctriebskapitals erhalten. 
Der AussohuB rogt ferner an, staatliehe Unterstutzungen 
grofierer Eison- und Stahlwcrko an die Bedingung zu 
kniipfen, daB nur oine engbegrenzte Menge von Roheisen 
auf den M arkt gebraoht werden darf. Man will auf diese 
Weise orreiohen, daB das Rohoisen moglichst zu Stahl 
yorarbeitet wird.

United States Steel Corporation. — Nach dcm noucston 
Ausweise des nordamorikanischen Stahltrustes bolief sich 
dessen Auftragsbestand zu Endo A u g u s t 1919 auf rd.
0 207 00G t  (zu 1000 kg) gegen 5 667 920 t  zu Ende Juli 
d. J .  uud 8 899 187 t  zu Ende A ugust 1918. Wie hoch 
sioh dio jewoils gobuchton Auftragsmengen am Monats- 
schjusse wiihrend dor lotzton drei Jahro bezifferton, ist 
aus folgender Zusammonstellung ersichtlich:

1917 1918 1919
t t t

31. Jan u a r . .  . 11657639 9629499 6 791 216
28. Februar. . . 11 761 924 9 437 068 6 106 960
31. M iirz. . . . 11 899 030 9153 830 5 517 461
30. A pril. . . . 12378012 8 881 752 4877496
31. Mai . . . .  12 076 776 8 471 025 4 350 827
30. Juni . . . .  11565420 9061568 4971 141
31. Juli . . . .  11017671 9025942 5667920
31. A u g u s t. . . 10 573 562 8 899187 6 207000
30. September . 9 990 813 8430 671 -
31. Oktober . . 9 153 830 8 486 946
30. Noyember. . 9 039 450 8 254 658 -
31. Dezomber . 9 531 825 7 497 218 -

Die loiohto Bossorung im Eingang von Auftriłgen hat 
domnach auch fur don Berichtsmonat angohalton, wenn 
or auch gogen don gleichon Monat dos Vorjahros noch 
wosontlich zuriickbloibt.

Bergbau- und Hiitten-Aktien-Gesellschaft Friedrlchs- 
hiitte zu Herdorf. — Beim AbschluB des 23. Geschiifts- 
jahres 1918/19 waron fiir don Betriob dor Gesellschaft in 
orstor Linio dio MaBnahmen dor neuen Regierung wegon 
dor Rogolung dor Arboitszoit von einschnoidender 
Bedeutung. Dio Einfuhrung dos Achtstundentagos er- 
forderto fur das ganzo Work m it Ausnahtno dor Grubon 
eino Stoigerung der Arboiterzahl um 50 % , ohno daB 
hiordurch dio Gosamtloistung der Betriebe nennonswert. 
gestoigort wurdo. Dio iiberhastote doutsche Demobilisie- 
rung brachto auBordom gowaltigo Ausfiillo in dor Kohlon- 
fordorung, und diose Ausfiillo wuchson anschlieBond 
daran zu oinom dauernden Zustande aus, der in fast un- 
unfcorbroohonen Stroiks, Unruhen, Vergowaltigungon und 
in  der Arboitsunlust der Bargarbeitor soine Bogriindung 
hatte. Infolge all diosor Erschoinungon hatto  das Untor- 
nehmon seit dem 9 Noyember in fast allen Betrieben mit 
nennonsworton Einschriinkungen und Stillstiinden zu

kiimpfen. Durch diese auch heuto noch unbehobonon 
Uebelstando, sowio durch' dio um 60 % erhohton .Eison- 
bahntarife wurdon dio Gestehungskosten siimtlichor E r
zeugnisse in ungeahntor Woiso in  dio Hóho geschnollt. 
Die im Gang bofindlichon Noubauton wurden zum Teil 
vollondot, zum orheblichen Toil bofinden sio sich aber 
noch im Bau. Der AbschluB weist oinon RohuberscliuB 
von 4 823 250,95 .({ aus. Nach Abzug Von 2 547 456,41 Jl 
allgemeinen Unkosten, Steuern usw., 1 237 219,58 Jl Ab- 
sohreibungon und 530 539,73 M Riicklagen yerbleibt oin 
Roingewinn einschlioBlich 528035,23 Jl Vortrag yon1
2 723 501,49 Jl. Hiervon sollen 83 941,42 Jl yertrags- 
und satzungsiniiBigo Gewinnanteile an Vorstand und Auf- 
sichtsrat yorgiitot, 1 000 000 J l Gewinn (25 %  gogen 30 %
i. V.) ausgotoilt und 1 639 560,07 Jl auf neuo Rcclmung . 
yorgotragon werden.

Rochllngsche Eisen- und Stahlwerke, G. m. b. H., 
V51klingen a. d. Saar. — Dio Ertragsrechnung dor Goscll- 
schaft zoigt neben 3 509 903,17 Jl Vortrag aus dem Vor- 
jahro und 34 546,19 Jl Einnahmon aus Mioton und Pachten 
oinon BetriobsiiberschuB yon 7 975 081,66 J l. Nach Abzug 
von 6 413 740,14 Jl allgemeinen Unkoston, 3 977 138,87 Jl 
Abschroibungon und 1 000 000 Jl Gowinnausteil (5 % 
gogen 71/2 %  i- V.) yerbleibon 128 652,01 Jl, die auf neue 
Rechnung vorgetragen werden.

Stahlwerk Oeklng, Aktiengesellschaft, Dusseldorf. —
Wio wir dom Berichte dos Vorstandes iiber das Geschiifts- 
jahr 1918/19 ontnehmen, muBto m it dom E in tritt dos 
Waffonstillstandos und der dam it yerbundenen Einstellung 
dor Kriogslioforungon dor W erksbotrieb dos Untornohmons 
yoriibergohond stillgologt werdon. Dio Stockung im Ab
satz wurdo zur Umstellung dos Botriobos auf Friedens- 
arboit ausgonutzt. Schon im orston H albjahr machtcn 
sich Schwiorigkoiten in der Kohlonboschaffung bomerkbar, 
dio im lotzton H albjahr bodeutond zunahmen und zu 
Foiorschichton in dor GieBorei notigten. H ierdurch und 
durch Streiks muBto der GieBoroibotrieb wahrend des 
Geschiiftsjahros 24 Wochon stillgologt wordon, wodurch 
der Urnsatz natiirlich bodeutond zuruokging. Dor Gesamt- 
roh?owinn, oinschlioBlich des letztjahrigcn Vortragos von 
187 1 86,47 Jl betragt 390 934,21 J l. Nach Abzug von 
76 600 Jl Abschrcibungon yerbleibt ein Reingewinn von 
314 334,21 Jl. Hicrvon werdon 6666,66 Jl ais satzungs- 
miiBigo Vorgiituńg an den Aufsichtsrat gezahlt, 180 000 Jl 
Gewinn (6 % gegen 25 %  i. V.) ausgotoilt und 127 667,55 Jl 
auf noue Rechnung yorgotragon. Der Gewinn is t lediglich 
in den ersten Monaton eriibrigt wordon, im Rost dos Ge- 
schiiftsjahres wurde mit Vbrlust goarboitet. In  das neue 
Goschiiftsjahr ist die Gesellschaft m it oinom guten Auf- 
tragsbostand oingetroten, jedoch w irkt die Arbeits- 
unlust und die Beschriinkung der Akkordarboit liihmond 
auf dio Erzeugung oin.

Zusammensetzung der Arbeiterschaft, Lohne und Arbeitszeit wahrend des Krieges.
Ini Jahro 1917 yeranstalteto dasdam alige Kaiserliche 

Statistischo A m tdurch Versendung von Fragebogen an die 
rogelmaBig uberdio Lago des Arbeitsmarktes fiirdas Reichs- 
arbeitsblatt berichto ndo nUntornchm ungonoine Erhebung, 
die einenU eberblick iiber dio Entwicklung der Hohe des 
durchschnittlichcn Tagesverdienstes der erwachsonen 
miinnlichon und woiblichon Arbeiter yerschiedeńster In<iu- 
striegruppeńgowiihron sollte. Die Erhebung ging aus von 
dom Friedongmonat Marz 1914 und erstreckte sich auf 
dio beiden letzton yollen Wochan der Monate Miirz und 
Septem ber 1914, 1915 und 1916. Im Jahre 1918 wurdo 
dioso Erhobung fortgosotzt und auch auf dio statistische 
Erfassung der Arbeitszeit ausgedehnt. In Erweiterung 
d esor fruheren Darstellungen ist je tz t wieder eino Uebcr- 
sicht voroffentlicht wordon1), dio gleichzeitig iiber die 
Bewegung und Zusammensetzung der Arbeiterschaft, nach 
GoSchlechtern getronnt, AufschluB gibt. Ferner wird

l ) Reichs-Arbeitsblatt 1919, 27. Aug., S. 618/23.

nunmehr auch iiber die Tagesdurchschnittslohne yom 
Sliirz 1914 bis Soptcm ber 1918 beriohtct, wie sie durch 
drei Stichprobonerhebungon der Jahre 1916, 1917 und 
1918 erm itte lt worden sind. Die ganzen Erhebungen, 
namentlich die lohnstatistischen, sind allerdings — wie 
das Statistische A m t selbst heryorhebt — m it wosent- 
lichen Mangeln behaftot, d a  sie immerhin nur 350 will- 
kurlich aus zwolf Gewerbegruppen — auBer dom Berg
bau — herausgegriffeno Betriebe umfassen; vornehmlich 
liegon dio Miingol aber begriindet in  der N atur ais Kriegs- 
erhebung, in der Freiwilligkeit der Berichterstattung, in 
dem viel zu geringen Umfango und der nicht genugend 
ins einzelne gohenden Anlage der Erhebung, dio nur dio 
erwachsenen Arboiterohne Unterschied zwischengolemten, 
angelernten und ungelernten orfaBt. So ist es auch er* 
klarlioh, wenn dieser erste Versuch der Erhebungen be- 
dauerlioherweise nur einen D u rc h s c h n i t ts ta g e lo h n  zu 
erm itteln  yormochte, ohne dio tatsachlicho Arbeitszeit 
dos Arbeiters daneben zu stellen, so daB bei der infolge
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Zahlontafel 1. E n tw ic k lu n g  d o r B osch iif t ig u n g  d o r e rw a c h so n ć n  A rb e i to r  in  d o r  G o sa m th o it do r
o rfaB ten  B e tr ie b o  a llo r  G ow orbog rup iion .

Gewcrbc- und Arbeiter- In den beiden letzten yollen Wochon der Monate

gruppen Miirz
1914

September
1914

Miirz
1915

September
1915

Miirz 
191G

September
1919

Miirz
1917

September
1917

Miirz
1018

September
1918

Gesamtheit der Ar- 
beitortagewerko der 
erwachsenen Arbci- 
te r  iiberhaupt . . 2 312 874 1701 917 2 006 094 2033 258 2132 392 2264 946 2 601 633 2 763 673 2 841 270 2 870 350
Davon 

a) miinnlicho . . 1 997 052 1452 297 1693 173 1 650 450 1 664 224 1 698 786 1 897 134 2024 464 2069 792 2115 936
b) woibliche . . . 315 822 249 620 312 921 382 808 468 168 566 160 704 499 739209 771 478 754 414

MeBziffern 
Erwachsone Arboitcr 

iiberhaupt. . . . 100 73,6 86,7 87,9 92,2 97,9 112,5 119,5 122,8 124,1
Davon 

a) miinnlicho . 100 72,7 84,8 82,6 83,3 85,1 95,0 101,4 103,6 106,0
b) woibliche . . 100 79,0 99,1 121,2 148,2 179,3 223,1 234,1 244,3 238,9

Von 100 Arboiter- 
tagoworken entfal- 
lon auf woibliche 
A rb e ito r................. 13,7 14,7 15,6 18,8 22,0 25,0 27,1 26,7 27,2 26,3

Zahlontafol 2. V o r h i i l tn is z a h le n  z u r  E n tw ic k lu n g  d e r  B e s c h a f t ig u n g  in  do n  o in z o ln o n  G o w erb o -
g ru p p o n .

In den beiden letzten vollen Wochen der Monate

Miirz
1911

Sep
tember

1914
Miirz
1915

Sep
tember

1915
MUrz
1910

Sep
tember

1916
Miirz
1917

Sep
tember

1917
Miirz
1918

Sep
tember

1918

1. Fiir A rboiter iiberhaup t: 
a) M etall-Industrie  . . . 100 86,6 112^3 125,0 138,2 143,8 163,7 172,0 177,0 173,6
b) M aschinon-Industrie . 100 70,1 92,4 91,8 101,8 119,4 150,0 154,9 162,7 167,8
c) E lektrischo In d u s trie  . 100 60,3 62,3 70,1 70,0 122,6 142,4 155,5 137,5 124,7

2. F iir miinnlicho A rbeiter: 
a) M ctall-Industrio  . . . 100 88,0 112,0 117,1 121,1 121,9 135,6 142,4 144,7 144,4
b) M aschinon-Industrie . 100 69,9 90,0 86,7 89,2 95,4 115,3 120,5 125,2 130,3
c) Eloktrischo In d u s trie  . 100 60,7 58,4 53,0 47,5 69,4 72,5 75,6 71,3 69,2

3. Fiir woibliche A rboitcr: 
a) M etall-Industrio  . . . 100 58,6 117,4 288,5 491,4 594,6 741,8 778,4 840,7 772,6
b) M aschinon-Industrie . 100 82,6 352,6 643,9 1446,2 2681,9 3855,4 3826,5 4161,0 4172,8
c) Eloktrischo In d u s trie  . 100 57,1 102,3 245,4 299,7 665,5 856,4 972,2 813,8 691,4 !

der Kriegszeifc so yersehiedenen Arbeitszeit nicht auch 
der tatsiichliche T a g o s a rb e i ts v e rd ie n s t  erfaCt werden 
konnte. Und doch lassen die Stichprobonorhobungon 
in ziemlich zuyerliissigor Weise neben der Zahl der Be- 
schaftigton und der Zusammensetzung dor Belegschaft 
sowio don reinon Arboitszeiten dio Bewegung der durch- 
schnittliohon Tageslohno orkennon und geben somit 
guton AufschluB uber dio Lohnbildung wahrend des 
Krieges.

In Zahlentafel 1 sei zunachst eine HauptUbersicht 
gegeben, wio sich die B e sc h a f t ig u n g  d e r  e r -  
w achS enen  A rb e i to r  in  d o r G e s a m th e it  d e r  o r-  
faB to n  B e tr ie b e  allor Goworbegruppen ontwickolte. Der 
Stand yom Marz 1914 ist gleich 100 gosetzt. Die Ueber- 
sicht voranschaulicht deutlich  nach dem leicht erkliir- 
liohon Riickgango in  den ersten Wochen des Krieges ein 
stetiges Anwachsender Arbeitstagewerke, das sich bis Sep
tem ber 1916 in ruhigoren Bahnen bewegte, dann aberim  
Eruhjahro 1917 nach Inkrafttreten  des Hilfsdienstgesetzes 
und unter den Wirkungen des Hindenburg-Programms 
ein plotzlichos Emporschnellen von 97,9 auf 112,5 der 
MeBziffer aufwies, Besonders bemerkenswert ist die 
gewaltigo Zunahme d o r Frauenarbeit. Stieg dio MeB
ziffer dor erwaohsenon Arbeiter in den untersuchten 
Betrieben iiberhaupt auf nu r 124,1 und die der mann- 
jiohon Beschaftigten sogar nur auf 106,0, so schnellte 
io bei don erwachsenen weibliohen Arbeitcm sprunghaft

bis zum Miirz 1918 auf 244,3 hinauf, ging danach allor- 
dingB etw as zuriick. Es bedeutet dies den zahlemniiBigen- 
Naohweis dafiir, daB ohne dio Heranziehung der Frauen- 
arbeit dio Leistungen der H eim at auf industriellem, tech- 
nisohom und kaufmiinnisohcm Gebioto nicht hiitten voll- 
braoht werden konnen. Zerlegt man dio Zifforn dieser 
Zusammenstollung in ihro Einzelheiten, so is t genau die 
anteiligo Entwicklung der Beschaftigung auch in  den 
einzelnen Gewerbegruppen zu verfolgen. Fiir die uns 
besonders naheliegende Metali-, Maschinen- und elek
trischo Industrie orgeben sich dann dio aus Zahlentafel 2 
ersichtlichen Verhaltniszahlen, wenn der Stand der Be
schaftigung im Monat Marz 1914 wieder gleich 100 ge- 
setzt ist. Auch diese Zusammonstellung beweist wieder 
das gewaltige Eindringon weiblichcr Hilfskriiftc in  die 
wesentlichsten Kriegsindustrien. Die Zunahmo betriigt 
in dor Maschinonindustrie mehr ols das Vierzigfache, in 
der M etallindustrie mehr ais das Siebcnfache und in  der 
elektri8chen Industrie fast das Siebenfache.

U obor d ie  D u r c h s c h n i t t s lo h n e  d e r  e rw a c h -  
sonon A rb e i te r  is t in  Zahlentafel 3 eine Hauptiiber- 
sicht fiir samtlicho orfaBten Betriebe aller Gewerbegruppen 
und in Zahlentafel 4 eino Uebersicht iiber die Entw ick
lung der Lohne in den einzelnen fiir uns in Frage kommen- 
den Gewerbegruppen gegeben. Die HauptUbersicht ais 
Ganzes zeigt, daB dor Tagesverdienst bei beiden Geschlech- 
te rn  standig gestiegen ist, nachdom er zunachst im Sep-
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Z ahlentafel 3 . H a u p t i i b e r s i  o h t iib o r  d e n  D u r c h ś c h n i t t s t a g o s v o r d i e n s t .

Gcwerbc- und Arbeiter-
gruppen MHrz

1914
Sep

tember
1914

MUrz
1915

Sep
tember

1915
Miirz
1916

Sep
tember

1916
Miirz
1917

Sep
tember

1917
Marz
1918

Sep
tember

1918

Erwachsono A rbeiter: 
a) m annlioho................. 5,17 5,12 5,88 6,56 7,00 7,56 9,10 10,82 11,68 12,46
b) weibli c h e .................. 2,28 1,94 2,25 2,55 3,02 3,52 4,06 4,87 5,45 6,01

MoBziffern: 
a) boi don miinnliohon 

A rb e ite rn .................. 100 99,0

.

113,7 126,9 135,4 146,2 176,0 209,3 225,9 241,0
b) bei den woiblichon 

A rbo ito rn .................. 100 85,1 98,7 111,8 132,5 154,4 178,1 213,6 239,0 263,6
Lohnverandorunggogen- 

iiber dom vorangogan- 
genen Zoitraum  in % : 

a) m annlioho . . . . -  1,0 +  14,8 +  11,6 +  6,7 +  8,0 +  20,4 +  1S,9 +  7,9 +  6,7
b) weibli che . . . . — -  14,9 +  15,9 +  13,3 +  1S,4 +  16,6 +  15,3 +  19,9 +  11,9 +  10,3

Zahlentafel 4. D u ro h s o h n i  t t s l o  h n e  in  d o n  e in z e ln e n  G o w e rb o g ru p p e n .

T l  1 M , , , . . .  TTT , I
Seit Miirz 191-1

MUrz
1911

Sep
tember

191.1
Miirz
1915

Sep
tember

1915
Miirz
1916

Sep
tember

1916
Marz
1917

Sep
tember

1917
Miirz
1918

Sep
tember

1918

sind die Durch- 
sclinittslłJhne 
gestiegen um 

%
1. Mannlioho A rbeiter;

a) M otall-Industrio . . . 5,54 5,67 6,29 6,93 7,47 8,02 9,88 11,81 12,01 12,94 133,57
b) M aschinen-Industrio . . 5,32 5,22 6,41 7,01 7,39 7,91 9,19 10,79 12,93 13,04 145,11
c) Eloktrisoho In d u strie  . 4,52 4,02 4,99 5,31 5,76 7,44 9,25 10,93 12,06 13,46 197,78

2. Weibli oho A rbeiter:
a) M etall-Industrio  . . , 2,05 1,66 2,22 3,02 3,46 4,11 4,68 5,67 5,88 6,65 224,39
b) M aschinen-Industrio. . 2,28 1,96 2,87 3,20 3,63 3,88 4,31 4,88 6,01 6,26 174,56
o) E loktrische Industrie  . 2,75 2,09 3,01 3,40. 3,91 4,80 5,24 6,18 6,58 7,35 167,27

tom ber 1914 zuriickgogangen war. Es vordiont bem erkt 
zu worden, daB nach d e r Erreichung dos Hochststandes 
(bei don Miinnorn im Mitrz 1917 20,4 %, boi den Frauen 
Septom ber 1917 19,9% ) dio Lohne nicht m ehr in dem 
gleiohon MaBo zunohmen, das ZeitmaB sich vielmohr 
standig vorlangsamt, und zwar bei don Miinnern sowohl 
ais bei don Frauen. D as Verhaltnis des Jlannorlohnes 
zum Frauenlohn s te llt sich im Miirz 1914 wio 100 : 44, 
dagogen im Septem ber 1918 wie 100 :48, so daB die 
Spannung zwischen beidon abgonommen hat. Die Zahlen- 
tafol 4 kennzeichnet in  ihren Einzelheiten das mehr oder 
m inder schnęllo undstptigo Anwachsender Lohne wiihrend 
des ICrieges zum Teil bis auf mehr ais das Doppelte deB 
Friedensstandes. F u r Manner sind die Hochstlohno er- 
zielt in der elektrischen Industrie m ii 13,46 Jl, in  der 
Maschinonindustrie m it 13,04 Jl und in der Metallindustrie 
m it 12,94 M. Dieso drei Geworbogruppcn woisen also 
hoharo Durchschaittsverdiensto auf, ais der Gesamt- 
durchschnitt (12,46 J l)  betriigt. Die Lohne der F rauen 
sind TorhaltnismaBig noch s tarker gestiegon. Auch hier 
sind die hochsten Punkfco in der oloktrisehen Industrie 
m it 7,35 J l und in  der M etallindustrie m it 6,65 J l er- 
reioht worden. Dio M aschinonindustrie folgt m it 6,26 Jl 
an viorter Stelle, doch wird der Durchschnittslohn von 
6,01 Jl von allen noch bedeutend uberschritton. Be- 
traohtet man. das vorhiiltnismaBigo Anwachsen der Lohno 
in den einzelnen GowerbegruppengegenubordemFriedons- 
stand, śo is t die Steigerung bei den m iin n lic h e n  Ar- 
beitern am stiirkston in  der elektrischen Industrie m it 
197,78%  und in der Maschinonindustrie m it 145,11% ; 
die M etallindustrie folgt an fiinfter Stello m it 133,57 % ;

boi den w eib li che n A rbeitern komm t in dor Roihonfolge 
dor Lohnsteigorungen an erster Stelle dio M etallindustrie 
m it 224,39% , an d ritte r  Stelle dio Maschinenindustrio 
m it 174,56 % und an fiinfter Stelle die elektrische In 
dustrie  m it 167,27 % . Es sei ausdriicklich darauf hin- 

. gowieson, daB es sich boi allen dieson Lohnangaben nur 
um Nennlohne handclt, dereń Bedeutung olmo K enntnis 
der K aufkraft des Lohnes, also der Proiso der wichtigsten 
Lsbonsbodiirfmsse, nur eine bedingte ist. Hoffentlich 
gelingt es dem Statistischen Amte, diese Stichprobon- 
erhebung auoh noch auf das niiohste halbo Jah r, also 
bis zum Monat Marz 1919, auszudehnon, um das gewaltige 
Steigen der Lohne wiihrend des Umsturze3 veranschau- 
lichen zu konnen.

Die dem  Aufsatze angefugten E rh e b u n g e n  i ib e r  
d ie  A rb e i t s z o i t  erstrecken sich auf die rogelmiiBige, 
wochontagliche reino Arbeitszeit, d . h. die Arbeitszeit 
innerhalb oines Tagos un ter Anrechnung der Pausen, je
doch ohne Anrechnung der U eberstunden. Die E r
hebungen ergeben, daB bis zum Septem ber 1918 lediglich 
indreiG ew erbegruppen der A chtstundenarbeitstag durch- 
gefiihrt war, was in  dor Hauptsache auf Rohstoffmangel 
zuruckzufUhron ist. Die Ergebnisse konnen jodoch nicht 
ais Belcg fiir einen Zusammenhang zwischen Arbeitslohn 
und Arbeitsleistung angesehen werden, dazu reiehen 
die ziemlich willkiirlichen und roheń Unterlagen, dio 
nur eino Bswegungsstatistik sein sollen, nicht aus; auch 
sprechen bei der Bewegung der Lohne, wie bei dor Ver- 
andorung der Arbeitszeit zu viel besondere Grunde der 

. gesam ten Kriegsverhaltnisso mit, ais daB irgondwelche 
beweiskriiftigo Schliisse daraus gezogon worden konnen.
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Bticherschau.
Schriften Uber Sozialisierung.

S ch o lo r , H e rm a n n , Syndikus, Charlottenburg: Das 
S o z ia l is ie ru n g s -P ro g ra m m  dor Sozialdemokratie. 
An Hand dor „Richtlinion fiir ein sozialistischos Aktions- 
programm von K arl K autsky“ kritisoh bosproohen. 
Berlin (S. 42): Otto Elsner, Verlagsgcsollschi}ft m. b. H. 
[1919]. (159 S.) 8". i  .11.

R e v o lu t io n , Deutsche. Eine Sammlung zeitgemiiBer 
Schriften. HrSg. von Prof. D r. H. H. H o u b en  und 
Dr. E. M e n k o -G liic k e rt. Leipzig: D r. W erner Klink- 
hardt. 8

Bd. 3. N o u ra th , O tto , Dr,, und W o lfg an g  
S c h u m a n n : K o n n o n  wir heuto sozialisierent Eine 
Darstellung der sozialistischen Lobensordnung und ihres 
Werdens. 1919. (79 S.) 1,35 JC.

P a ry u s :  Der S ta a t ,  dio Industrie und der Sozialismus. 
Berlin (SW 6S): Yerlag fu r Sozialwissonsehaft, G. m. 
b. H., 1919. (112 S.) 8 °. 3 JC.

(Sozialwissonsehaftliehe Bibliothek. Bd. 10.)
W ilb ra n d t , R o b e r t :  Sind dio Sozialiaten sozialistiseh 

genug? Berlin: Fureho-Yerlag (1919). (28 S.) 8°.
0,80 JC.

(Sozialismus und K ultur. H. 3.) ;
B iichor, K a r l , Dr., ord. Professor dor Nationalokonomie 

an dor Unirersitiit Loipzig: Die S o z ia lis io ru n g . Vor- 
trag, gehalten in dor Vereinigung hoherer Beamten 
und Boamtinncn zu Chemnitz am G. Januar 1919. 
Tubingen: H. LauppSoho Buohhandlung 1919. (04 S.) 
8°. 2 JC.

P oh lo , L., Dr., ord. Professor an dor Umversitat Loipzig: 
K a p ita l is m u s  und Sozialismus. Betrachtungen iiber 
dio Grundlagen dor gegenwiirtigen Wirtsehaftsordnung 
sowio dio Voraussetzungen und Folgon des Sozialismus. 
Leipzig u. Berlin: B. G. Teubner 1919. (VI, 108 S.) 
8°. 4 JC.

P a im a n n ,  Oberbergrat D r.: Die G e fa h re n  der Sozia- 
lisierung. Essen: Deutsche Bergwerks-Zeitung, G. m. 
b . H., 1919. (23 S.) 8°. 1 JC.

L iittk o , G eorg , Dr., Stellyertr. Syndikus der Handels- 
kamm er zu Essen: Die V e rn ic h tu n g  unseres Wir- 
schaftslobons durch dio Sozialisiorung.. Berlin (Koch- 
straBe 68—71): Ernst Siegfriod M ittler & Sohn 1919. 
(36 S.) 8 °. 1 JC.

N euhauS , E b e rh a rd ,  Dr., Syndikus der Handels- 
kaminor zu Liegnitz: Dio V e rg e se l ls c h a f tu n g  der 
Betriobe und der iibrigen Produktionsmittel. Vortrag. 
Remschoid: Vorlag der Deutschen M etall-Industrie- 
Zeitung — Leipzig: Otto Maier, G. m. b. H., i. Komm. 
(1919). (34 S.) 8 °. 1 JC.

S ch iff , E m il: V e rg e S e llsc h a ftu n g , Regelung und 
BesSorung dor Wirtsohaft. S tu ttgart: Ferdinand Enke
1919. (89 S.) 8°. 4,40 .((.

D ru c k so h r if t [o n ]  [dos] A usschusS [es] fiir wirtschaft- 
licho Fortigung, gegriindot yom V ere in  d e u ts c h e r  
In g e n ie u re  in Vorbindung m it dem R e ic h s w ir t-  
s c h a f t s m in i s te r iu m .  Berlin: Verlag des Vereins 
deutscher Ingenieure i. Komm., 8 
*':>Nr. 1. S c h u lz -M e h rin , O tto , Ingenieur: S o 

z ia l is io ru n g  und Riiteorganisation ais M ittel zur Ver- 
besserung der Giitererzeugung und -yerteilung. 1919. 
(32 S.) 1,45 JC.

H e in rio y , H u g o , D r.: V o rg o se llsc h a f tu n g  der
Priyatbetriebe. Die Sehicksalsfrage des deutschon 
Volkes. Berlin W: K arl Curtius (1919). (48 S.)
8°. 1,80 JC.

G oohring , H e in r ic h : E r fa h ru n g e n  m it der Sozia- 
lisierung in Yergangenheit und Gegenwart. Gotha; 
Friedrich Androas Perthes, A.-G., 1919. (06 S.) 8°.
3 JC.

M anos, A lfre d , Professor D r.: V e rs ie h e ru n g s -
S ta a t s b e t r ie b  im Ausland. Ein Beitrag zur Frage

der Sozialisiorung: 3. Aufl. Berlin: Karl Siogismutid
1919. (IV, 128 S.) 8 ° . 4,80 

B ru n n , P a u l, Dr., Landosrat in Berlin: W elche Lehrcn 
ergobon Sich aus dor offentlichen Angestelltenversiche- 
rung fiir die Sozialisierung der priyaten Lebensyersiche- 
rung? Berlin (Kochstr. 68—71): Ernst Siegfried M ittler
& Sohn 1919. (29 S.) 8°. 1 JC.

D e u tso h , F e l i s ,  Geh. Kommerzionrat: W as habon 
die Angestollten von der Sozialisierung zu orwarten ? 
Vortrag yor den Angestollten dor AEG., gehalten am
7. Mai 1919. Berlin: Carl Heymanns Verlag 1919. 
(39 S.) 8 °. 1 JC.

R o y o lu t io n , Deutsche. Eino Sammlung zeitgemiiBer 
Sohriften. HrSg. von Prof. D r. H. H. H o u b en  und 
Dr. E. M e n k o -G liic k e rt. Leipzig: Dr. Werner Klink- 
hard t. 8 °.

Bd. 2. L u th e r ,  A r th u r :  E in Jah r B o lsc liew is- 
iąuS. [1919.] (80 S.) 1,35 JC.

Q uellon  und Studien. [Hrsg. vom] O ś te u ro p a - In S ti-  
t u t  in  Breslau. Leipzig und Berlin: B. G. Teubner. 8 °.

Abt. 1. Re c h t  und W irtschaft.
H. 1. IC a p lu n -K o g an , W lad . AV., D r., W irt- 

schaftlichor Beirat am Osteuropa-Institut in Breslau: 
Russisches W ir ts c h a f ts lo b o n  seit dor HerrScliaft der 
Bolsohewiki. Nach russischoń Zoitungen m it einer 
Einl. hrsg. 1919. (X n , 206 S.) 5 JC, geb. 6 JC.

Nur die einigermaBen beaohtenswerten Schriften 
iiber Sozialisierung und Sozialismus konnen hier be- 
sprochen worden, da  die L iteratu r dariiber seit der Revo- 
lution derart angeschwollon is t, daB man kaum imstande 
ist, sie zu iibersehen. Es unterliegt keinem Zweifel, daB 
auch unter don angefiihrten Schriften manche nur augen- 
blickliclie Beachtung erweeken konnen oder selbst dieso 
yielfach zu U nrecht beanspruchen. Sollte andorsoits an- 
gosiohts der uberreiohen Fiillo des Stoffos hier eine 
Schrift nioht aufgefiihrt worden sein, dio vielleioht dooh 
genannt zu wordon verdient hiitte, so soli duroh dieses 
Niohterwahnen kein W erturtoil gefiillt werden.

S c h o le r ha t in  ganz ausgezoichnetor Weise dio 
yon K autsky am 2. Februar 1919 aufgestcllten „R ich t
linion fiir ein sozialistischesAktionśprogramm“ besprochen 
und sich auf diese Woise m it dem gesam ten sozialistischen 
Arbeitsplan kritisch auseinandergesetzt. In  seinem U rteil 
gelangt er zu einer unbedingten Ablehnung der sozia- 
listischon Ziele, und zwar auf dem Wege groBter Vor- 
urteilslosigkeit und wissenschaftlich-saehlichcr Forschung. 
Das Buch verdient weitesto Verbreitung.

J Die Schrift von N o u ra th  und S c h u m a n n  y e rtritt, 
dem ganzen Vorstellungskreis der boiden Verfasser e n t
sprechend, reśtlose Sozialisierung. N eurath h a t bekannt- 
lieh soine Gedanken in Bayern auch in dio W irklichkoit 
umzusetzen yersucht und is t dam it klaglich gescheitert. 
Es soli nicht verkannt werden, daB sein Wollen yon 
Idealismus getragen wird, aber wenn Idealismus sich 
m it Fanatism us paart — und das ist hier leider der Fali —, 
dann laJ3t sich m it ihm nicht rechten.

P a ry u s  sucht in seiner Schrift dio bereits Torhan- 
dene Zusammenfassung der Erzeugung und des Kapitals 
naehzuwcisen, wobeier besonders die uberwiegende Macht- 
stellung der Bankon ins Auge faBt. Seine Ausfiihrungen 
sind anregend, aber zu sehr fiir die Erreichung seines 
Zieles ausgcwiihlt, ais daB sie yorurteilsloser Priifung 
sfcandhalten konnten. Rathenau d ien t Paryus ais Eides- 
helfor, d a  jener die Behauptung aufgestellt hat, daB die 
wirtschaftlichen GeschickedesFestlandesvon300M annem  
goleitet wurden, eine Erscheinung, „die in  das Dunkel 
der kunftigen Entwicklung einen Schimmer werfe“. 
Diese Rathenausche Behauptung, die m ehr geistreich 
ais richtig ist, g ib t Paryus den M ut zu folgezn, daB eine 
nur yon 300 „U surpatoren" beherrschte Wirtschafts-
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ordnung „ohno weiteres“  yon der Gesellschaft iiber- 
noramen werdon konne. Man orsioht daraus, wio bedenk- 
lich es ist, wonn um des sohriftstollorischcn Erfolgcs 
willen von der wissenschaftlichon, ja  sogar von der 
statistischen W ahrhcit abgewichen wird.

W ilb ra n d t .h i i l t  den Sozialisten ihre uncntwcgte 
TreuegogenM arx vor, die sie verhindcrc, Neucszudenken. 
E r sioht dio gobundene W irtschaft, dio Gemeinwirt- 
sohaft, den Genossonschafts- und Kommunalsozialismus 
fiir die Forderung dor Gegenwart an und wcist doshalb 
die Verstaatlichung ab. Diesen von ihm so vorstandenen 
Sozialismus hiilt er fUr den allein boreclitigtcn, und nach 
ihm kann deshalb Sozialist nur sein, wer nicht Marxist 
ist. ,,Man mu 13 sich“ , sag t er, „von der ganzen Theorie 
des Abwartons, des Reifenlassons und Prophczoions frei- 
maohon, um sich zu dem wahren Sozialismus zuńickzu- 
findon.“ W ilbrandt betrach tet sich ais P rak tiker und dic 
abwartondon Sozialiston ais „allzu trcu c“ Marxisten. 
Diese dagogon halten W ilbrandt fiir oinen wcltfremden 
Sohwiirmor. D asW arten  auf das„R eifw crden“ der Be - 
triebo onthiilt allerdings das dcutlicho Eingcstiindnis des 
marxistischon Sozialismus, daB dio sozialistische W irt
schaftsform don organisatorischon, kaufmannischcn und 
technischen A u fb a u  nicht ermoglicht. Was is t denn 
W irtschaftcn aber anders ais tiiglichcr Ncuaufbau ? Nichts 
en thalt in dor T at ausgepriigter das BewuBtsćin der Un- 
fiihigkeit zum W irtschaftcn ais die Sozialisierung der 
„roifon“ Betriebe. Der Wilbrandtscho Sozialismus onthiilt 
sicher manchen guten Gedanken. Aber er will eine Gleich- 
formigmachung der W irtschaft, dio diesoobonso erstarren 
lassen wiirde wic der marxistischo Sozialismus.

B u ch o rs  Vortrag iiber dio Sozialisierung ist bereits 
in 2. Auflagc ersehioncn; das is t natiirlich, denn cs ist 
immorhin bemorkenswert, wenn cin bekannter National- 
okonom zu diesor brennondsten Prago Stellung nimmt. 
Auch diesor bedoutondo Thcoretiker, dor den sozia- 
listischcn Vorstcllungcn ais „Staatssozialist“ in wissen- 
schaftlichom Sinne nahestcht, w arnt vor der Soziali- 
sierung, da ihre Durchfiihrung in der Gegenwart unmog- 
lichsei. „A bcr“, sag ter, „auehm itoinercinfachon Hinaus- 
sohiebung der Sozialisierung kann nicht geholfen werden“, 
donn „w er wird einen zerriitteton Betrieb wiedor ordnen 
und aufrichton wollen,,wenn er gewiirtig sein muB, ihn 
nach kiirzerer odor langeror Zeit zu verlieren.“ Boson- 
dero Abnoigung bringt Bucher dem Halbwlssen ent- 
gogen, das sich seit der Revolution in Rogiorung, R aten 
usw. breitmacht.

P oh lc  g ib t in soiner Schriftcinc Auseinandorsctzung 
zwischen Kapitalismus und Sozialismus, und zwar, soweit 
cs moglich is t, auf oiner yoraussetzungsloson Gnindlagc, 
die dic Tagespolitik yollkommen auBer acht liiBt. Sein 
Urteil iiber den Sozialismus is t besonnen und tiefgriindig 
und kom m t zu dem Schlusse, daB das tieforo Einclringon 
in die Theorie nicht zum Sozialismus hin, sondern im 
Gegenteil von ihm weg fiihre. Er nennt den Sozialismus 
m it R echt ein falschcb ldcal, dessen Yerwirkliehung die 
Entwicklung der Menschhcit. in verhąngnisvollc Bahnen 
leiten  werdo.

P a x m a n n  warnt m it Lebhaftigkeit und doch m it 
gróBtcr Sachlichkeit vor iiboreilter Sozialisierung, indem 
er dio Erzeugungsfiihigkeit der Yolkswirtsehaft in erster 
Linie in der Leistungsfiihigkeit der Einzeluntcrnehmung 
sieht.dio aber nur sichergestellt sei aufdem  Bodonprivater 
Schaffcnskraft und Schaffenslust.

L ii t tk c  weist m it wissenschaftlicher Tiefe und 
zugleichin formvollendetcn Ausfiihrungen die Utopio des 
Sozialismus ais Wirtschaftsform unserer Gegenwart 
zuriick. L uttkes Arbei t  ist zweifellos untor don zahlreichen 
Schriften iibor die Sozialisierung eine der besten.

N e u h a u s  betont, daB dio A rbeit dio alloin mog- 
lioho T at sei, dio uns helfen konne, denn „Sozialismus ist 
Arbeit".

S ch iff  is t grundsatzlichor Anlmnger gemoinwirt- 
schaftlicher Rogelungen. E r ha.lt den praktischcn Erfolg 
abor fiir wertyollcr ais das Grundsatzlioho, dio groBt-

mogliohstc wirtschaftlicho Ausbcutc fiir wichtiger ais 
die W irtschaftsform. Deshalb warnt er vor unwirt- 
schaftlichor Vorgosollschaftung.

S c h u lz -M e h rin  vo rtritt don Gedanken der ge- 
miseht-wirtschaftlichen Untcrncbmung, m it denu  wir 
nicht unbedingt iibereinstimmen konnen. G ru n d sa tz -  
lic h  ist jedenfalls die gomisoht-wirtschaftliche Unter- 
nchmung nioht ais die wirtschaftlichstoBetriebsform anzu- 
schcn, obwohl sie in gewissen Fallen niitzlich sein mag. 
Wonn jedoch Schulz-Mehrin oino groBere Planmiifiigkeit 
der W irtschaft, besonders auf dcm Gebiete der Speziali- 
sierung, Typisierung und Normung der Erzeugung ohne 
schablonisiercndo behbrdliche Einzwiingung in eine bc- 
stimmto Wirtschaftsform befiirwortet, so kann dem schon 
oher zugestim m t werdon.

H o in r ic y  ha t auf Grund sorgfiiltiger Studien die 
Vorteile und Nachteilo dor Verstaatlichung der Erzeu
gung gepriift und kom m t zu dem Schlusse, daB der W ett
bewerb in dor Privatwirtschaftsordnung das Einzolunter- 
nehmon immer dem staatlichen Unternchmen iiberlegen 
mache, und daB dio Vbrgosellschaftung fiir die Arbeiter 
keino Verbesscrung, sondern oine Verschlechterung ihrer 
Lago bringen worde, da der S taat zu schworfiillig arbeite, 
um im Wottbewcrbskampfo zu bestohen.

G o h rin g  g ib t einen ganz yorziiglichen Ueborblick 
iiber dio sozialistischen Schriftcn und Vcrsuchc der Ver- 
gangefthoit, von Plato, in dosson „Polito ia“ bereits sozia
listische Gedanken orortert wurden, uber Thomas Morus, 
der in soiner bekannten „Utopia*1 das nach ihr benannto 
sozialistische Traumbild aufbaut, bis zu Marx und don 
ncuzeitlichen Sozialisten. Er schopft ferner aus den prak- 
tisehon Sozialisiorungsvcrsuchen, dio friiher und in der 
Neuzeit unternommen worden sind, und kom m t auf Grund 
einer Fu Ile von BeweisgrUnden zu einer yolligon Ver- 
werfung dor Sozialisierung.

M anes erórtert die ycrschiedonen staatlichen Ver- 
sioherungsbetriebe des Auslandes, um daraus Stoff fiir 
die gogonwartig erorterte Frage der Sozialisierung des 
Versicherungswesens in  Deutschland zu gewinnen. Er 
kom m t auf Grund diesor sehr fleiBigen Untersuchung zu 
dem Ergcbnis, daB dio Vorstaatlichung zum Wohle des 
Staates und der Versichertcn gcgenwiirtig zweckmiiBig 
u n te rb le ib e .

In  diesem Zusammcnhange mogc auch dio Schrift 
yon B ru n n  erwiihnt werdon, der dic Frage dor Verstaat- 
lichung der Lcbcnsyersicherung yorwiegend vom Gc- 
sichtspunktder Verwaltungskostenbcuitcilt, m it denen die 
staatlichen Vcrsichtrungsan8talten im Verglcich zu Priyat- 
vcrsichcrungen rechnon mussen. Er kommt dabei zu dcm 
Schlusse, daB weder eine Verbilligung der Verwaltung 
noch cino Bessorung der Versicherungsleistungen bei 
oiner Sozialisierung der priyaten Lebensyersicherung zu 
erw arten scien. Im  Gegenteil bildo besonders dio An- 
gcstolltenversicherung ein w arn o n d es  Beispicl.

D e u ts c h  ha t in der Wirtschaftsforschung der 
jiingstcn Gegenwart uberaus soltene und darum um so 
eruiinschtere genaue statistische Nachwcise erbraeht, 
dio es ermoglichen, dio Gcdankentraumc des Sozialismus 
auf den Bodon der Tatsaehen und der W irklichkcit zuriick- 
zufiihren. Deutsch hat bei 66 Industriegescllsehaftcn 
des Bergbaues, der Hiitten-, Maschincnindustrie, der 
Elektrotechnik usw. Untersuchungen angestollt Uber 
Arboitcrzahl, gezahlte Gehiilter und Lohne, staatiiche 
und Gemeinde-Lastcn, zur Ausschuttung gcbrachte 
Gcwinnausteile und Uber das Verhiiltnis dieser Zahlen 
zu einander. Er kommt dabei zu SchlUssen, die wir in 
„S tah l und Eisen“ ł ) bereits erwiihnt haben uud dio das 
Geredo von der Ausbcutung der Yolkswirtsehaft durch 
die Privatunternchm uugcn auf seinen wahren W ert hin 
prUfcn. Er bringt auBerdem eine Anzahl schlagcnder Bci- 
spiolc fUr die Unfiihigkoit des Staates und der Gemeinden, 
sehwicrige industriello Aufgaben zu losen. Seine. Schrift

' j  1919, 22. Mai, S. 563, 572.
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istoine Fundgrube von Anrcgungen und verdient, groBto 
Verbrcitung zu finden.

L u th c r  gibt in seinor Schrift eino knappe, aber auf- 
scbluBreicho Darstellung dor bisherigen Entwicklung 
des verwirklichten Sozialismus in RuBland auf dor Grund- 
lago oiner kurzeń Schilderung des russischen Partei- 
sozialismus und seiner fiilirondon Porsonlichkeiten. Er 
zeigt don Bolschowismus in seinem zorstorendon Fana- 
tismus, der starr an den marxistischcn Lohren festhiilt, 
obwohl er in seinor bishorigon Rogierungszoit schon hat 
feststellen miissen, daB sio alle der W irklichkeit nicht 
standhaltón. Zahlreichc Zugestiindnissc hat der Bolschc-

wismus dem verschricenen Kapitalismus schon machen 
miissen, um wenigstens ein MindostmaB von Erzeugung 
zu erreichon. Luthers Schrift is t eine ernste Warnung 
vor dor sofortigen Sozialisiorung, die nicht Aufbau, 
sondern Zorstorung ist.

K a p lu n -K o g a n  h a t (jucllonstudien angestelit iiber 
die MaBnohmon des Bolschowismus soit Aufrichtung 
seinor Herrschaft. Soin Buch ist ais Qucllo wertvoll, aber

■ doch nicht so reichhaltig, wie man verm utet, und leidet 
untor einer etwas wahllosen Zusammenstelhmg von Zei- 
tungsborichton, die erkennen liiBt, daB die Studion nicht 
an O rt nnd Stello gomacht worden sind.

Vereins - Nachrichten.
V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e .

Richard Lemke f .
Am 1. Septomber 1919, soinoin 53. Geburtstage, 

vorsohied in Bad Nauhoim unser Freund und lang- 
jiihrigorMitarbeiter, derVcrbandSgeschiiftsfuhi'cr R  i oh a rd  
L em ke .

Der Hoimgegangone war 18GG in Ziilchow boi Stettin  
geboren; Soi non orsten Schulunterricht orhielt or in 
Hannover, wohin e r schon friih m it S e in e n  Eltern iiber- 
gesiedelt war. In  Dusseldorf, dom niichsten Wohnsitzo 
seiner E ltern, besuchto or dann dio 
hohero Biirgerschule und yerliefi 
d iesom itdom  Reifozeugnisim Alter 
von 16 Jahren, um sich in prakti- 
scher W erkstatt- und Buroauarbeit 
bei dor F irm a Eek & Solino in D us
seldorf ais tochnischer Kaufmann 
auszubilden. Nachdem or soino 
Lehre bcondigt und in der gonann- 
ten  F irm a noch einige Zeit tatig 
geweson war, tra t e r am 1. Sep
tomber 1887 in die Dionsto des 
Vereins deutschor Eisenhiittcnleute, 
um dem damaligon Goschaftsfuhrer 
Emil Schrodtor boi soinon yielseiti- 
gen Arbeiten ais einzigo Hilfskraft 
zur Seite zu stohen, wobci ihm soino 
Meisterschaft in der Kurzschrift 
ganz besonders zustatten kam. Die 
engon Verhiiltnisse, m it donon dio 
Gescbiiftsstollo dos Voroins dam ais 
noch zu rechnen hatte , brachten es 
ganz von selbst m it sich, daB 
Lemke nicht nur an don Aufgaben der eigontlichcn 
Geschii.ffcsfuh.rung boteiligt wurde, sondern auch in der 
Sohriftleitung von „Stahl und Eisen" mitzuarbeiten hatte.

Droi Jahre bliob Lomko boim Vbroin, dann kam er, 
dank oifriger Sprachstudion schon gu t im Englischen 
vorgobildet,alsAugostcllterdor MannesmannschenRohren- 
werko zuniichst fiir etw a ein Jah r nach Swansea in Eng
land und weiterhin nach Komotau in Bohmen, wo er 
bis Endo Juni 1893 tiitig war. Einige Wochen spater 
finden wir unseren Freund in der Vcrwaltung des 
Bochumer Voroins fiir Bergbau und GuBstahlfabrikation 
zu Bochum w eder. Hier boarbeiteto e r  u. a. schon 
Angclcgenheiten, die fiir seine spiitere Tiitigkeit yon Be- 
deutung werden sollten, namlich Fragen der Gomein- 
schaftsarbeit unserer industriellen Werko, wio sie 
damals nooh im Rahmon sehr losor Veroinigungen sich 
abspielten.

Dor wachsende Umfang der Geschiifto des Yereins 
deutscher Eisenhuttenleute in Vorbindung m it dem guten 
Andenkon, das Lemke bei soinem ekcmaligcn Chcf 
Schrodtor liinterlassen hatte, fiihrten ihn dann im 
August 1896 zum zwoiton Mało in den Dienst des Ver- 
eins, und dam it begann die Zeit in  seinem Leben, die 
man ais don Hohepunkt seiner Tiitigkeit bezoichnon muB.

Sein Hauptwirkungsbereich bildete die Bcarboitung wirt- 
scliaftlicher Fragen und dio S tatistik des Eisens, was 
namentlich auch don vorschiedenen Auflagen der vom 
Vorein deutscher Eiecnhuttenloute horausgcgebonen Oe- 
meinfaBlichen Darstcllung des Eisenhuttenwesens in 
hohem MaBo zugute kam ; daneben lag die Buchfiihrung 
des Vereins in seinen Hiinden.\ Auch der Bearbeitung 
der Vereinsgcschichto widmete er sich m it groBor Hingabe.

Die alljiihrlichen Hauptyersamm- 
lungen dos Vbrcins, namentlich 
aber das Ausstellungs-und IiongroB- 
jahr 1902, das in d o r Gosehichte des 
Vereins deutscher Eisenhuttenleute 
einen Markstein bildete, boten 
Richard Lomko reiche Gelcgenheit, 
seine ganz herrorragende Befiihigung 
ais Fostordner zu entfalton; mit 
glucklichem Griff wuBto er den 
mancherlei Wiinschen der Festteil- 
nehmer immer wieder gerecht zu 
werden, und gerade dies ha t ihm 
neben den geschiiftlichcn Beziehun- 
gon viclo Mitgliedor des Vereins zu 
Fieunden gemacht. Seit Begriin- 
dung des Verlags Stahleisen im Jalire 
1908, an dessen Entstehen e r erheb- 
lichen Anteil hatte und zu dessen Pro- 
kuristen or bestellt wurde, erwarb 
sich Lemke durch mancherlei Anre- 
gungen bcsondereVerdienste um den 
weiteren Ausbau des Anzeigenteiles 

der Vbreinszeitschrift. Ais es dann vor etw a zehn Jahren 
galt, dom Verein ein H aus zu schaffen, das dem wachsen- 
den Raumbediirfnis fiir die immer vielgestaltiger sich 
ontwickclndcn Voreinsgoschaftc gbrecht zu werden ver- 
mochte, fand D r. Schrodtor, der hier wio iiberall die 
Secie des Workes war, in Richard Lemke einen Helfer, 
der m it regem Vcrstiindms alle Absichten seines Meistcrs 
wirksam zu unterstiitzen wuBto. D r. Schrodter hat Selbst, 
wo immer dio Gelcgenheit sich bot, m it warmen Worten 
Lemkes treuor Mitarbeit gedacht, dam it zugleich ein 
berodtes Zeugnis ablegcnd von dem innigen Yerhaltnis 
des Vertrauens, das zwischen den boiden Miinnorn go- 
horrscht und ih r gemeinsames Wirken iiberdauert hat. 
Hoheren Ortes wurden Lemkes Verdionstc durch Ver- 
leihung des Krononordens IV. Klasse anerkannt.

Neben seinor H aupttiitigkeit boim Verein deutscher 
Eisonhiittonlcute fand unser Freund stets noch Zeit 
und Gelegcnheit, seine Geschiiftsgewandtheit und sein 
reiches Wissen in  den allgemeinen Dienst der Industrie 
zu stellen. W aren es in don neunziger Jahren eine 
ganzo Reilie wirtschaftlicher Organisationen — wir er- 
innern hier nur an den Roheiscnverband, den Halb- 
zeugvorband, dic Dusseldorfer Borse, den Verein d eu t
scher Jlaschinenbau-Anstalten u. a. m. —, an dereń
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Begrundung, Ausgostaltung oder Geschiiftsfuhrung er 
untor Dr. Schrodter betcilig t war, so hat er in den 
spiiteren Jahrzehnten unter steigender eigencr Verant- 
wortung m itgew irkt bei oinor Reiho wirtsehaftlicher 
Vereinigungen, dio obenso wio jone iiltoron allmahlich 
7-u groBorer Selbstandigkeit und Bedeutung gelangten
V erbande allo das eino Ziel hatten, unsere deutsche 
EiSen- und Maschinonindustrio zu hebon uud sie nament- 
lich auch gegenuber dem Auslande zu stiirken. Ais 
dann Lcmko am 1. April d . J . aus seiner Stellung beim 
Verein deutscher Eisenhuttonleuto austrat, dageschahes 
nur, um auf ebendemselben Gebietc, auf dom er Jahr- 
zehiltń hinduroh so roiche Erfahrungon łiatto sammeln 
koimen, ein Eeld durchaus selbstśindiger Tatigkęit zu 
beackern und zu bestellon.

LemkcS Lebonswcrk boschriinkte sich indessen nicht 
nur auf dio Vereins- oder Verbandstatigkeit. Auoh im 
offentlichen und politischen Leben stollto orsoinen Mann. 
Namentlich die Entwicklung dos linksrheinischen Stadt- 
toilos von Dusseldorf, wo er nebon seinom eigenen Heim 
eino Anzahl Einfamilienhauser gobaut hatte, lag ihm am 
Herzen. Goto horto man daher auoh im Gemoindorate 
von H eerdt soin alleze'it sicheres U rteil und folgte 
willig soinem klugen Rato. Ganz besonders aber wird 
ihn, don iiberzougten evango!ischen Christen, die Kirchen- 
gemeindo Heordt-Oberkassel schmerzhch vermissen, die 
m it ihm ihren langjahrigen vortrefflichon Kirchenmeister 
\erliort.

Was unsoron vcrstorbonen Freund vor allom aus- 
zeichnete, war neben seiner roiohen Monschonkonntnis, 
seiner unersohopflichon Arbcitskraft, seinem oisernen 
Pflichtgofiihlundscinom ausgepriigten Gerechtigkoitssinne 
soin kóstlicher, unverwustlicher Humor, der ihm iiber 
alle Miihen des Lebens hinwog half und ihn auch boi dor 
angestrengtosten Arboit nicht vorliofl. Diosen Froh-

sinn, ein Erbteil seines Vaters, h a t e r  sich auch trotz 
dos erst in  don Kriegsjahren auftrotonden Herzleidens 
bis in  seine lotzten Lobenstage bewahrt. Selbst wer 
nur fliichtig m it Lomke in Boruhrung kam, fuhlte sich 
durch soin ansprechendes Wosen sofort zuihm  hingezogen; 
wer abor dann m it ihm geschiiftlich niiher zu tun  oder 
in Sitzungon irgendwelcher A rt zu beraton hatte, gewann 
bald die Uoborzeugung, daB sein Frohsinn m it beson- 
nenor Urteilslcraft und strenger Sachlichkeit innig gepaart 
war. Ihm ging die Sacho selbst uber alles, und nach 
kuhlem Erwagen tr a t  er, verbindlich in der Form, aber 
doch zielbewufit fiir das einm al ais richtig E rkannte ein; 
immer zoichnete or sich durch rasehcs Erfassen des 
Kornes der Sache aus, oin geschworenor Foind jeder 
Sohwarzseherei, Idealist in den Zieleń, Rcalist in don 
Mittcln, sie zu erreichen.

Richard Lomke war nioht nu rein  ganzer Mann, er war 
auch oin gutor, schliehter Mensch! Wenngleich dic Viel- 
seitigkeit der Aufgaben ihm nicht immer orlaubte, sich so 
seiner Familio zu widmen, wie er es gorn gowiinscht hatte, 
so faud er dooh Zeit, im Kroise der Soinon gute Haus- 
m usik zu pflegen, seinen Goist durch ornSt,e Lekturo . 
dauernd woiterzubilden und auch die Entwicklung der 
K unst wenigstens in groBen Umrissen m it wanuem Anteil 
zu verfolgon, Wesonszugc, dio m an vor allen Dingen dem 
Doutsohen nachruhmt. Und in der T at war Lomko ein 
trou-deutscher Mann, dor auch ais tatiges Mitglied 
derNationalliboralen und neuerdings derDeutschonVolks- 
partoi soin vaterliiudisches Empfinden allezeit unzwci- 
doutig zum Ausdruck brachto.

Richard Lomke h a t uns, loidor viol zu ftiih ver- 
lasson, doch paBt auf ihn das W ort G ustav F reytags:

,,E in tiichtigos Monschonleben endot auf Erdon nicht 
m it dem Todo, es dauert in Gemiit und Tun der Freund 
wio in don Gedanken und dor Arbeit des Volkes.“

Fiir die YerelnsbOeherel sind elngegangen:
(Die Ełnsender von Geichenken sind mit einem * bczelchnet.)

D o rn b u rg , B ernhard: Dor W eg zum W irtschafts-
frieden. Eino notwondigo Enqueto. Berlin-Zehlendorf- 
Wost: Domokratischer Verlag 1919. (19 S.). 8°. 1 .ft. 

D o h n o r, O. H. (in F irm a H. D. Wilke Naehf.), Lotm atho: 
Aus dor G osch ich to  dor Industrie gezogenor Eisen- 
und Stahldriilito. (Hrsg. von Gustav Wi lb e rg  *.) 
(Mit 23 Bildertaf. u .e. x\nh.: Zur Gos chi elito  dor Firm a
H. D. W ilkc Naęhf., Letmatho.) Bochum: Gustav 
Wilberg 1919. (36, Anh. 4 S.) 8».

F rio d o n 3vc r t r a g ,  Der, zivischen Deutschland und den 
Alliierten und Assoziierten Machten nebst dem SchluB- 
protokoll und dor Voreinbarung betroffend die mili- 
tarischo Besetzung der Rhcinlando. Auithcher Text 
dor Entente und amtliche deutsche Uebertragung. 
Im  Auftrago des Auswartigen Amtes, Mit 4m ehrfarb. 
K t. Charlottonburg: Doutscho ycrlagsgesellschaft fiir 
Politik und Geschichto m. b. H. 1919. Getr. Pag. 4°. 
20 Jt.

W ogw oiser durch dio A rb o ito n  dos Vbrbandes* 
Doutscher E lektrotochniker (VDE). Ausg. Juni 1919. 
Berlin: Ju lius Springer 1919. (53 S.) 8°.

Am 4. O k to b e r  1919, yormittags 101/ ,  Uhr, findet im K u r h a u s e  zu B a d 'H a r z b u r g  dio

49. Hauptversammlung des Vereins deutsdicr Eiśengiefiereicn
sta tt.

T a g e s o r d n u n g :
1. Geschaftsboricht von S. W orno r, Dusseldorf. 4. Festsetzung dor Mitgliedorbeitrage.
2. Jahresboricht von Dr. O t t o  B r a n d t ,  Diissel- 5. Wahl des Beirates.

dorf. 6. Festsetzung von O rt und Zeit der naoliston Haupt-
3. Rechnungsboricht und Wahl dor Rechnungspriifer. veraammlung.

Am V o r a b e n d ,  d e n  3. O k to b e r  1919, wird um 5 Uhr eine

.Versammlung des Technischen Hauptausschusses fiir GieOereiwesen
m it folgondor T a g e s o r d n u n g  abgehalten.

1. Berieht iiber den beabsichtigten Arbeitsplan des technischen Hauptausschusses fiir GieBereiwesen. Von
S. W e rn e r ,  Dusseldorf.

2. Berieht iiber den Stand der Arbeiten zur Schaffang von Mindestproisen fiir MaschinonguB. Von Direktor 
A. S e i d o i ,  Chemnitz.

3. Das Abkommen dor Arbeitgebor und Arboitnohmer im GioBoreigewerbe. Beriohto von Direktor P . B re h m , 
Sohonheidcrhammer, und Fabrikbesitzer W ilh e lm  Z io g le r , Frankfurt-Main-Rodelheim.

4. Berieht iibor die Begriffo „Betriebsunkosten und Generalunkosten*-' in der Selbstkostenbereohnung. 
Von Dr. P . B o i tz ,  Dusseldorf.

Igere u  flon Krieg Boigoratenen Facl||ssei Iraiclei mmi I l i !
BeacMet dis 19. Listę der Stellung SucŁenflen auł Seite 130/32 fles Anzeigenteiles.


