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Gie&ereitag in Bad Harzburg.
J n  Ycrbindung mit der 49. Hauptversammlung des Vereins deutscher EisengieBereien1) und der 9, Haupt- 

versammlung des Vereins deutscheij GieBereifachleute2) land am 3. Oktober im Knrhans des idylliseh 
gelegenen Harzstadtchens Bad Harzburg die erste von dem T e c h n is c h e n  H a u p ta u s s c h u B  f u r  
GieB e r e iw e s e n ,  ais Nachfolger. des.Ausschusśes zur .Forderung des GieBereiwesens,. veran$taltete Yer- 
sammlung mit Yortragen tcchnisch-wirtschaftlicher A lt statt. Trotz der Reiseschwicrigkciten und der 
Ungunst der W ittcrung hatten sich erfreulichenveise gegen 200 Herren zur Entgegennahme der zeitgemaBen 
Vortriige und Bericlite eingefunden.

Der Versammlung ging am Vorabend eine Sitzung von Yertretern der am Technischen HauptausschuB 
beteiligten vier Korperschaften (Ycrcin deutscher EisengieBereien, Verein deutscher Eisenhuttenleute, Yerein 
deutscher GieBereifachleute und Zweckyerband deutscher StahlformgieBereien) yoraus. Da die Verschmelzung 
des'GieBereiverbandes mit dem Verein deutscher EisengieBereien bevorsteht und dadurch auch der erstere 
Verbańd in dem-Technischen HauptausschuB vertreten sein:wird, ferner die Beteiligimg des Yereins deut- 
scher TempejrgieBereien und der MetallgieBercien bevorśteht, ist nunmehr eine lose Vereinigung. samt- 
licher KCrpersehaften geschaffen, die sich mit der Pflege und Forderung der Technik und Wissenscliaft des 
gesamten Eisen- und StalilgieBereifaches befaBt, und somit ist die seit Jahren von den fuhrendenFachleuten 
erstrebte Sammlung der fortschrittlich gesinnten Kriifte im GieBereifach errfeicht3). . Nicht unerwahnt darf 
dabei bleiben, daB auch die Teilnahiue v,on Hochschullelurem und Yorstiinden der behordlicheh und 
wissenschaftlichen Anstalten an den Arbeiten des Technischen Hauptausschusses in Aussicht gestellt ist.

Auf der Tagesordnung der Yertretersitzung stand ais wichtigster Punkt die Festlegung der S a tz u n g e n  
des T ech n isch en  H a u p ta u s sc h u sse s ;  dazu kamen Bericlite uber die bisher in den einzelnen Yerbanden 
geleisteten, noch nicht ćibgeschlossenen technischen Arbeiten und die Aufstellung eines Arbeitsplanes. Nach 
den Satzungen wird in den HauptausschuB jede der beteiligten Korperschaften sechs Mitglieder entsenden 
und fiir diese zugleich sechs Stellvertreter beśtimmen. Der Vorstandsrat des Hauptausschusses wird aus 
je zwei Vertretern der beteiligten Vereme bestehen, er wiihlt einen. Yorsitzenden und einen stellvertretenden 
Vorsitzenden. Alle zwei Jahre wechselt der Yorsitz und die Geschaftsf.uhrungunter den Yereinen. Der Haupt
ausschuB wird jalirlifeh mindestens zwei Versammlungen mit Yoitragen technisch-wissenschaftlieher oder 
wirtschaftlicher Art abhalten und sie an dio Hauptversąmmlung eines der Yereine anschlieBen.

Ais zu seinen Aufgaben gehorig wird der Technische HauptausschuB nur solche Arbeiten.ansehen und 
beliandeln, welche ftir alle zugeherigen Korperschaften gleich wichtig sind. Ausscheiden sollen Sonderfragen 
des Eisen- oder StalilgieBereiwesens, die den einzelnen Yereinen auch weiterhin zur Bearbeitung bleiben 
werden. Alle Arbeiten gieBereiteclmisćher und -wissenschaftlicher Art, die von den Einzelvereinen geplant 
sind, sind vor der Inangriffnahme dem Technischen HauptausschuB yorzulegen. Dadurch wird Yermieden,- 
daB dieselben Aufgaben gleichlaufend bearbeitet werden, und angestrebt, daB die unternommenen Arbeiten 
kraftYoller durchgefuhrt werden konnen.

Die V ersam m lu n g  d er G ieB ere ifach leu te  selbst wurde ant 3. Oktober, 5 Uhr nachmittags, im 
groBen Saale des Kurhauses durch eine Ansprache des Yorsitzenden, ©r.^tTfl-Ś.Gi"W er n e r  (Dusseldorf), eroffri et, 
in der er Zweck und Ziele des Technischen Hauptausschusses <und dessen Organisation‘und Aufgaben er- 
orterte. An A u fg ab en , die zum Teil durch die Yorarbeiten der einzelnen’Vereine schon im Gange sind ,und 
an dereń Weiterfiihrung der Technische HauptausschuB sich beteiligen wird, fiilirte Redner u. a. an: Brenn- 
stoffersparnis in den Schmelzbetrieben, Priifungsvorscliriften fiir GuBeisen und StahlformguB, Richtlinien 
fiir den-form- und gieBgerechten Entwurf von GuBstucken, wissenschaftliche Betriebsfuhrung in. den 
GieBereien, Zlisammensetżung der Kupolófensteine und Folgerungen daraus fiir die Praxis, Yeremheitr 
lichung der Benennungen im GieBereifach, Pflege des GieBereiwesens an den Technischen Lehranstaltem 
Bei den Fragen brennstofftechnischer Art wird sich ein enges Z u sa m m e n a rb e ite ii  mit der U eb er-

J) Vgl. S. 1323 dieses H eftes.
2) Ygl. S. 1324 dieses H eftes.
3) Ygl. S t. ii. E . 1919, 29. M ai, S- 589. ‘
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w a c h u n g s ś te lle  fu r  B re n n s to f f -  u n d  E n e rg ie w ir ts c h a f t  a u f  E ise n w e rk e n  des Vereins deutscher 
Eisenhiittenleute (Warmestelle) und eine Yerwendung der Arbeiten der Brennkrafttechnischen Gesellsehaft 
in Berlin ergeben.

Nachdem die Zusammenfassung aller Kriifte zur Bearbeitung dieser Ąufgaben im Technischen 
HauptausschuB durchgefuhrt ist, sollen auch in den einzelnen Bezirksgruppen der Eisen- und Stahl- 
gieBereien diese Arbeiten aufgenommen und den Betrieben zuganglich gemacht werden. Zu diesem 
Zwecke ist vorgesehen, etwa in monatlichen Vcrsammlungen Aussprachen unter den GieBereien uber 
teclmische Fragen abzuhalten und durch Wandervortriige dio Werke iiber besonders beachtliche Fragea 
aufzuklareu.

Im ArischluB an die ausfiihrlichen Mitteilungen des Vorsitzenden sprach Sr.^uęi. O. P e te rs e n  den 
Wunsch aus, dafi nunmehr nach Griindung des Technischen Hauptausschusses in einer Zeit, die leicht geneigt 
sei, alles niederzureiBen, was friiher in miihsamer Arbeit aufgebaut worden.sei, daran erinnert werden miisso, 
daB wir auch in diesem Falle auf den Schultern anderer stunden. Der ZusammenschluB der vier Verbiinde 
zum Technischen HauptausschuB sei im Grunde nichts anderes ais die Fortsetzung der Arbeiten, die bereits

• im Jahre 1904 begonnen worden seien. Damals sei m it Erfolg der erste Yersuch gemacht worden,' die 
GicBereifachleute durch den A usschuB  zu r F ó rd e ru n g  des G ieS ere iw esens zusammenzubringen. 
Miinner wie J i in g s t ,  J o ly , K o h ls c h u tte r ,  L e is tik o w , L o ch n e r, R eu sch , R iem er, S c h ro d te r , 
S orge, U gć, W u s t, zu denen spater von G ie n a n th , G re in e r, H u m p e rd in c k , L ey d e , N eu fan g , 
W edem eyer u. a.m . kamen, seien es gewesen, die durch ihre Bemuhungen den Grundstein zu dem jetzigen 
Bau gelcgt haben. Beim Abschied von dem alten AusschuB zur Fórderung des GieBereiwesens, der jetzt durch 
den Technischen HauptausschuB ersetzt worden sei, gezieme diesen Mannern noch besonderer Dank. 
(Allgemeiner Beifall.)

Es folgte sodann der Vortrag von Direktor A. S e id e l, Chemnitz, iiber den 
S ta n d  d e r A rb e ite n  zu r S ch a ffu n g  von  M in d e s tp re ise n  fu r  M asch in en g u B . 

auf den wir noch kurz zuriiekkommen werden.
In dem ausgedehnten Meinungsaustausch wurde auf schwache Stellen der vorgetragenen Bercclinungs- 

grundsatze aufmerksam gemacht, doch wurde dem von anderer Seite entgegengehalten, daB' der Haupt- 
wert fiir einen Fortschritt im Kalkulationswesen darin bestehe, daB .nunmehr auf Grund der Seidelschen 
Vorschliige silmtliche GieBereien nach denselben Grundsatzen zu rechnen in der Lage sein werden. Ob 
diese Norm dio bestc sei, sei dabei mehr oder weniger gleichgiiltig, naturgenuiB miiBte aber zuvor jede 
GieBerei gesondert ihre Selbstkosten selbst genau feststellen.

Der von Direktor B reh m , Schonheiderhammer, vorgetragene 
B e r ic h t  u b e r  das A bkom m en d e r A rb e itg e b e r  und  A rb e itn e h m e r  im  G ieB ereigew erbe  

betraf die langwierigen Verhandlungen in Berlin zwischen dem Gesamtverband deutscher Metallindustrieller 
cinerseits und dem Deutschen Metallarbeiterverband, dem Christlichen Metallarbeiterverband und dem 
Gewerkverein deutscher Maschinenbau- und Metallarbeiter (Ilirsch-Duncker) anderseits zur Regelung der ■ 
Lohn- und Arbeitsbedingungen in den GieBereibetrieben. Der strittigste Punkt, iiber den Einigung erzielt 
werden muBte, bevor die Abmachungen zum AbschluB kamen, war dabei die Frage der Regelung der Be- 
zahlung von AusschuBguB gewesen.

Den letzten Yortrag hielt Dr. P. B e itz  von dsr Geschiiftsstelle des Yereins deutscher EisengieBereien 
in Dusseldorf iiber die Begriffe

„ B e tr ie b s u n k o s te n  u n d  G e n e ra lu n k o s te n  in  d e r S e lb s tk o s te n b e re c h n u n g 11.
D er Redner ging von den verschiedęnen A rten der Selbstkostenberechnung in einer GieBerei, 

wie sie in der P raxis iiblich und in der Fachliteratur dargestellt sind, aus. E r iegte dar, welche 
Unkostenarten bei den GieBereibereclmungen im allgemeinen zu beriicksiclitigen sind, und wie die 
Auffassungen dariiber, in welcher W eise diese Unkosten zum fliissigen Eisen und zu den produktiven 
Lohnen in Beziehung zu bringen sind, von einander abweichen. Nach der einen Ansicht besteht 
kein scharfer Unterschied zwischen Betriebs- und Handlungskosten, und die „Unkosten11 im all
gemeinen werden' in ein unmittelbares Verlialtnis zum fliissigen Eisen oder zu den Lohnen oder 
zu beiden gebracht; nach der anderen Ansicht is t eine scharfe Trennung zwischen den im cigent- 
lichen GieBereibetriebe, also den bei der Erzeugung des GuBstuckes entstehenden Unkosten, und 
den durch den Verkauf des fliissigen GuBstuckes verursachten Unkosten zu machen. E rstere  sind 
die Betriebs-, letztere die Handlungsunkosten. Wie der Redner an seinem Beispiel zeigt, konnen 
auch keinerlei Zwisclienfalle entstehen, ob die eine oder andere U nkostenart unter die Betriebs- 
oder Handlungsunkosten zu rechnen ist. W ahrend man von den Betriebsunkosten sagen konne, 
daB sie selbst in normalen Zeiten bestandig wechselten und haufigor nachgepriift werden muBten, 
seien die Handlungsunkosten meist stabiler und auch in einfacherer W eise festzustellen. Yerschieden 
seien die Betriebsunkosten, wie der Redner des Naheren ausfiihrt, je  nach der A rt des anzu- 
fertigenden Stiickes und je nach der Herstellungsweise, ob auf der Formmaschine oder in Hand-
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formerei gearbeitet. Bei den Handlungsunkosten konne man bei einem einfachen Arbeitsprogramm 
im allgemeinen mit einem festen Unkostenzuschlag rechnen. Der Redner geht dann auf die neuer- 
lichen Arbeiten des Vereins Deutseher EisengieBerereien zur F rage der Selbstkostenberechnung ein, 
in denen auch eine sebarfe Trennung nach Betriebsunkosten und Handlungsunkosten yorgenommen 
worden sei in d er W eise, daB die Betriebsunkosten in einem Zuschlag auf die produktiven Lohne, 
die Handlungsunkosten in einem solchen auf die Gestelyingskosten zur Berechnung kamen. Die 
Kalkulation in einer GieBerei zeige daher in grofiem Rahmen foigendes Bild:

M aterialkosten zuziiglich Mindestproduktionslohnen und Zuschlag fiir Betriebsunkosten auf letztere 
ergeben die Gestehungskosten. Gestehungskosten zuziiglich Handlungsunkosten ergeben die Selbstkosten.

Infolge der schon weit vorgeschrittenen Zeit konnte sich an den letzten Yortrag kein Meinungsaus- 
tausch mehr anschlieBen.

Umgekehrter HartguB.
Von K a th e  H a rn e c k e r  in Berlin-Tegel.

(H ie rz u  T a fe l 16.)

I | i e  in letzter Zeit in einzelnen Betrieben haufiger 
'  bcobachtete Erscheinung des „umgekehrten 

Hartgusses11 bei Herstellung von GrauguBteilen hat 
zu einem angcregten Meinungsaustausch und zur 
Aufstellung einiger Hypothesen iiber die Entstehungs- 
iu-sachen des umgekehrten Hartgusses gefiihrt. • 

Dureh Beobachtung der Sehmelzvorgange und 
m it Iiilfe von Schmelzversuchen stellte B. O san n 1) 
fest, daB bei den beobachteten Fallen meist viel 
Schrott eingeschmolzen worden war und aus dem 
Brucheisen eine Aufnahme von Eisenoxydul statt- 
gefunden hatte. Osann erklart den anormal weiB 
erstarrten Kern dureh Unterkiihlungserscheinungen, 
die dureh den EisenoXydulgehalt begiinstigt werden. 
Eine zweite Erklarungsmogliclikeit sieht Osann in 
einer plotzlichen Abkiihlung infolge Freiwerdens von 
Gaśen, die Warme verbrauchen. In  einer spiiteren 
Arbeit2) wird die Ansicht vertreten, daB ungeniigend 
durchgekokter Koks, ein hoher Schwefel- und Phos
phorgehalt und ein Ofen m it Silikafutter die Vor- 
bedingungen fiir Entstehung des „umgekehrten H art
gusses11 sind. P fa lz g ra f3) fiihrt die Erscheinung 
auf plotzlichen Temperaturfall infolge chemischer 
Reaktion zuriick, so daB ein Sturz von oberhalb 
bis unterhalb der Temperatur der Graphitausschei- 
dung erfolgt.

In den vorerwahnten Arbeiten hat die metallo- 
graphische Untersuchungsmethode noch keine Be
ru cksichtigung gefunden. Im folgenden sei daher das 
Ergebnis einiger Untersuchungen von verschiedenen 
HartguBstucken.dieubereinstimnienddiegleichenmi- 
kroskopischen B^sonderheiten aufweisen, mitgeteilt.

Die untersuchten Proben stammen samtlich aus 
verschiedenen GieBereien. Leider war nicht genugend 
Materiał vorhanden, um eingeliende chemische Unter
suchungen auszufiihren; es kann daher nur die Ge- 
samtanalyse einer Probe angegeben werden, welche 
3,25 %  C, 2,10 %  Si, 0,85 %  Mn, 0,75 %  P  und
0,18%  S enthiilt. Von dieser Probe stammen die 
Mikrographien.

>) O s a n n :  G ieB erei-Z tg . 1918, 1. F eb r., S. 33/6.
-) G ieB erei-Z tg . 1918, 15. D ez ., S. 382/3 .
’ ) P f a l z g r a f :  G ieB erei-Z tg . 1919, 15. F eb r., S. 56/9.

Die Probestiicke zeigen sowohl im Bruch ais 
auch im Schnitt einen schroffen Uebergang vom 
grauen Rande zum weiBen Kern. Abb. 1 stellt das 
Bruchgeftige eines „umgekehrten HarlguBsiuckes11 
in naturlicher GroBe, Abb. 2 den Querschnitt einer 
zweiten Probe nach dem Polieren und Aetzen bei 
senkrechter Beleuchtung dar; Abb. 3, ein Teilbild 
aus Abb. 2, zeigt den Uebergang vom grauen Rande 
zum weiBen Kern. Der grau erstarrte Rand (im 
Bilde oben) hat normales Gefiige m it lamellarem 
Perlit und Graphitadern; nichtmetallische Ein- 
schlusse sind nur in  geringer Menge und GroBe 
Yorhanden.

Ein ganz anderes Bild bietet die weiB erstarrte 
Mitte. Hier fallen zahlreiche, gut kristallisierte 
Sulfide-Einschliisse auf, die teils im Perlit, teils im 
Zementit liegen. Stellenweise kommen sie in groBen 
Komplexen vor, jedoch auch haufig einzeln, in meist 
scharf begrenzten quadratischen Formen. Die Struk
tur zeigt bei starker VergroBerung (Abb. 4) ein ganz 
eigenartiges Aussehen, dessen Ursache ein eingehen- 
des Studium erforderte.

Zunachst zeigt Abb. 5 die breiten weiBen Zc- 
mentitbander und dazwischenliegcnd Perlit in Den- 
driten ais Umwandlungsprodukt der primar aus- 
geschiedenen JEsclikristalle. ' Zwischen Perlit und 
Zementit liegt noch ein zweiter weiBer Gefiige- 
bestandteil, der sich weder dureh Tsatriumpikrat ais 
Karbid, noch dureh primares weinsteinsaures Kali 
ais Ferrit identifizieren liiBt. E r umsaumt gewisser- 
maBen den Perlit und bildet hier schmale, dort 
breitere, fein gezackte Grenzlinien zwischen Perlit 
und Eisenkarbid.

Bei Bestimmung des fraglichen Gefugebestand- 
teiles kommt in erster Linie das Phosphid in Betracht. 
Heyns Kupferammoniumchlorid-Reagens1) fiirbt Fer- 
ritkristalle, die Eisenphosphid in fester Losung 
halten, also Mischkristalle von Eisen und Eisen
phosphid sind, dunkelbraun infolge Bildung von 
Phosphorkupfer. Reines Eisenphosphid wird von

x) E , H e y n :  B o r ie h t u b e r  A e tz v e rfa h re n  z u r  m a- 
k ro sk o p ise h e n  G efiig eu n te rsu ch u n g  d e s  se h m ie d b a ren  
E is e n s  u n d  iib e r  d io d a m i t  z u  e rz ie len d en  E rg eb n isse .
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diesem Aetzmittel nicht mehr angegriffen, man be
stimmt es dnrch die AetzanlaBmethode, welche auf 
der verschiedeu schnellen Oxydierbarkeit der ein- 
zelnen Gefiigebestandteile beruht und z. B. Eisen- 
karbid rot angelaufen erscheinen liiBt, wahrend' Eisen- 
phosplnd einige Farbstufeii zuriick, also noch weiB 
oder gelblich, ist1).

Wie aus Abb. 6 ersichtlich ist, fand durcli die 
Kupferammoniumchloridiltzung eine teilweise dunkel- 
bronzene Farb ung der beschriebenen Silume sta tt, 
so daB hierdurch festgestellt ist, daB Phosphor- 
Eiseu-Mischkristalle in dem weiB erstarrten Teile 
ausgescliieden sind.

Beim Anlassen der Proben wurde, wie die 
Abb. 7 bis 9 deutlich zeigen, das Yorhandensein 
des reinen Phosphides und Pliosphideutektikums 
nachgewiesen. Bereits m it bloBem Auge ist bei der 
Oxydation der Schliffo ein ganz verschiedenartiges 
Verhalten zwischen dem grauen Bandę und der 
weiB erstarrten Mitte zu beobachten. Der graue 
Teil durchliiuft die Anlauffarben von gelb bis hellblau 
allmiihlich und gleicmpBig. Der weiB erstarrte 
Kern osydiert auBerordentlich schwer und bleibt 
immer mehr bei der Fiirbung hinter den grauen 
Zonon zuriick und ist endlich ziemlich ungleich 
gelbrot, wahrend der GrauguB hellblaue Anlauffarbe 
angenonmien liat. Bei mikroskopischer Betrachtung 
ist der graue Teil normal, d. h. Ferrit blau, Zementit 
rot, gefiirbt, der bandartige Strukturbestandteil um 
den Perlit feJilt. Die weiBe Mitte gibt ein farben- 
prachtiges Bild dunlcelrot gefiirbten Eisenkarbidcs, 
braunli.ehen Perlites • und hellgelben Phosphides 
wieder. Die leuchtend blauen Mangansulfide ver- 
%'ollstiindigen das farbenpriichtige Bild.

Eine Behandlung der Schliffe mit dem Phosphor- 
Reageus und darauf folgendem Anlassen auf . blau 
zeigt deutlich das-reihe Phospliid sowie auch das 
ternare Phosphideutektikmn neben den Eisenphos- 
phid-Misclikristallen (Abb. 10).

Ist nunmelir die Natur des fraglichen Struktur- 
bestandteiles auf mikroskopischem Wege festgestellt, 
so ergibt die thermische Untersuchung eine sichere 
Bestiitigung des Yorhandenseins von Phosphiden im 
weiBen Teile des Eisens. Eine Haltepunktsbestim- 
inung des weiBen Kernes zeigt sowohl bei der Er- 
hitzungs-als auch bei (tór Abkiihlungśkurvc einen 
deutlichen Haltepunkt bei 950 bzw. 925 °, welcher 
der Auflosungs-, gegebenenfalls der Abscheidungs- 
temperatur des Phosphides entspricht (Abb. 11).

Nach Festlegung der Abschcidungstemperątur des 
Phosphides ist sclbstverstiindlich auch das Mittel 
an die Hand gegeben, die Ausscheidung des so 
scliiidlichen Gcfugcbestandteiles zu vermindern. E r
folgt die Abkiihlung des Eisens wahrend des Kristalli- 
sationsintefralles in beschleunigtem JlaBe, ‘ so ist 
dem Phospliid geringere Móglichkeit gegeben, sich 

' abzuscheiden. Wird anderseits das lntervall langsam 
genug durclilkufen, damit eine Diffusion des Phos-

l ) r .  W i i s t :  B c itr a g  zu m  E in fluB  d e s  P h ó sp h o rś
a u f  d a s  S y stem  Ee-C -. M eta li. 1908, 8. F e b r ., S. 7 3 /8 7 .

pliors stattfiiiden kann, so ist ebenfalls eine Anreięhe- 
rung oder Ausseigerung von Phospliid weniger zu 
befiirchten, ais der Phosphorgehalt die Sattigungs- 
grenze nicht uberselireitet.

Es ist lange bekannt, daB bereits; ein geringer 
Gehalt an Phosphor in starkem MaBe die Kristalli- 
sationsgeschwindigkeit erhoht, daB die .Schmelz- 
temperatur des Eisens dureh Phosphor erniedrigt 
wird,und daB dieDiinpfliissigkeit derPhosphor-Eisen- 
Legierungen das Auftreten von Seigerungen im er- 
starrenden Eisen bewirken.. Die' aufgeziihlten Eigen
schaften begiinstigen in hohem MaBe Unterkiihlungenv 
denen die merkwiirdige Erscheinung des „uni- 
gekehrten Hartgusses“ zugeschrieben werden muB.

Da der „umgekehrte GuB11 stets uiivorhergcsehen 
und unerwartet sein unliebsamcs Erscheinen zeigt, 
js t wphl kamn eine Móglichkeit Yorhanden, die 
Unterkuhlungserscheinungen rechtzeitig zu unter-

------------ AóMfi/unjs/ri/rre
--Erhifzungski/rye

seo w 700 m w so  so  800‘ O ro  60 so  #00 u  to  so  so  fffg  

Temperatur
A b b ild u n g  11. T Jm g ek eh rte r H a rtg u C  (weiCer T eil).

0 ,C 7 %  P ,  0 ,1 7 7 %  S.

driicken. Ein einfaches Mittel ist indessen dem 
GicBerei-Ingenieur gegeben, die AusschuBteile noch 
brauchbar zu machen, d. h. den gewollten GrauguB 
noch nachtraglich 'herbeizufuhren: es ist lediglich 
ein Gluhen erforderlich, um eine Zerlegung des. 
Eisenkarbides in Ferrit und Temperkohle zu er- 
reichen; dabei findet gleiehzeitig eine Yerteilung 
des ortlich angereicherten Phosphors sta tt, so daB 
der ehemals sprode und harte, nicht bearbeitbare- 
weiB erstarrte Teil sich numnehr ohne Schwierig
keiten bearbeiten liiBt. Die Abb. 12 und 13 geben 
die vormals weiB erstarrte Alitte nach kurzem Aus- 
gliihen bei 10500 wieder. Die dunkle Temperkohle- 
mit den weiBen Ferrithofen und den dazwischen- 
liegendcn Perlitinseln sind bei SOOfaehcr Ver- 
groBerung erkennbar. DaB tatsitchlich kein frei es 
Phospliid mehr .yorhanden ist, wurde durcli voi- 
iiegenden Yersuch festgestellt: die Abb. 12 und 13 
zeigen kein freies Phospliid mehr.

Z u sa in m en fassu n g .
1. Das Yorhandensein von ortlich angereichertem 

Phosphor und Scliwefel im .-weiBen Teile des „um- 
gekehrten Hartgusses" wird festgestellt.

2. Es wird auf die Móglichkeit von Unterkiihlungs- 
erscheinungen dureh veriindertc Kristallisationsbedm- 
gungen hingewiesen.

3. Es wird ein Mittel zur Erhaltung und Brauch- 
bannachung der AusschuBteile angegeben.
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Ueber den Bruch von GieBpfannengehangen.
(SchluC yon Seite 1138.)
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I |i r e k to r  H. B ilg e r-D u is b u rg : M eine Herren,
“9  in den einleitendeu W orten d e s llę r rn  Vor- 

tragenden und soeben aucli von H errn  Kutschera 
ist mehrfach darauf hingewiesen worden, daB 
die Erscheinung der Rissebildungen auf Tempe- 
raturschwankung.en zuruckzufuhren sei. Es diirfte 
nun yon. W ert sein, diese Temperaturschwankungen 
und ilire Einwirkung auf die in den Quersclinitten 
entstehenden Spannungen otwas nalier zu be- 
stimmen. Sie gestatten mir yielleicht, dęnVersucli 
z u  unternehmen und mit einigen Strichen an der 
Tafel meinen Gedankengang darzulegen. Wenn 
Sie der Untersucliung zustimmen, so glaube ich, 
lassen sich einige Schlusse daraus ziehen, die in 
Uebereinstimmung mit manchem stehen, was heute 
abend schon erw ahnt worden ist.

Die beiden Senkrechten in Abb. 14 und iii 
Abb. 15 stellen einen Schnitt durcli den Haken 
dar, und zwar derart, daB das Hakenmaul senk- 
reclit zu r Bildebene steht. An dem Haken liilngt 
die GieBpfanne. Angenommen, auf der der GieB- 
pfanne zugewendeten Seite lierrsche zu einer gewis- 
sen Zeit eine Tem peratur T ,,  wiihrend auf der ent.- 
gegengesetzen Seite die Tem peratur T 0 herrscht. 
Ich lege nun eine Abszissenaclise iiber den Quer- 
schnittund  suche festzustellen, wie im Verlaufeder 
Zeit die Tem peraturkurye sich darstellt, die dann 
eineentsprechendeSpannungskmwezur Folgę haben 
wiirdei Nach den bekannten Grundsatzen — die 
Sie in den einschlagigen inathematischen W erken 
finden — ist der Tem peraturverlauf zu Beginn 
der Einwirkung der Wftrme an dieser Seite etwa, 
d er in Abb. 14 dargestellte. Ich zeichne nur 
Uebertemperaturen. Die ganze Reclmungsoll aucli 
nur eine iiberschlagige sein, um einmal ein Bild 
zu bekomraen, um welche Spannungen es sieli 
eigentlich handelt. Wenn der stationare Warrne- 
zustand erreicht ist, das lieifit, wenn es moglicli 
ist, diese Seite auf der Tem peratur T 0 zu er- 
lialten und jene Seite auf der Tem peratur T t , so 
•wird diese Tem peraturyerteilung eintreten (Abb. 
15). W ir wollen sie heute aber nicht mehr in 
Beehnung ziehen, sondern nur den ersten Fali 
der nichtstationaren W armeleitung betrachten. 
Die Kurye yerttndcrt sich mit der Zeit. Nun sei 
es mir g esta tte t, eine Oberflachenschicht heraus-' 
zuschneiden; wir wollen annehnien, sic sei 2 
oder 3 inm dick. Diese Flilche soli von heifien 
Gasen best.rahlt werden, wie sie beim Einfiillen 
des St,ah’s in die Pfanne oder beim Yerfaliren 
der Pf. e gegen die innere Seite geworfen 
werden konnen. Die Oberflachenschicht befindet 
sich nun gewissermafien in der Zange des sie 
umgebenden noch sehr wenig erwarm tenM aterials. 
Sie kann sich nicht dehnen; infolge der Erw ar- 

X LIV .„

mung muB sie sich aber dehnen, und wir konnen 
ihre Spannung nąch bekannten Grundsatzen an- 
rechnen. Es is t: kg/cm2 =  25 t. Die Zahl 25
entsteht ais Quotient aus dem Elastizitatsm odul 
E  =  2 000 000 und dem Dehnungskoeffizient des

Eisens bei 1 Grad W armezunalime =  - g ^ ^ .

Nehmen wir an, es handelt sich um eine m ittlere 
U ebertem peratur von 2 0 0 °  in dieser Oberflachen
schicht, so kommen wir bereits auf eine Span
nung von 5 000 kg je  cm-. Diese Spannung ist 
so grofi, daC sie jedenfalls die Elastizitatsgrenzo 
des in der Regel fur den Haken gewahlten Bau- 
stoffes iiberschreitet.

Die weiteren Vorgange wollen wir nicht be
trachten. Ich mochte noch hinzufiigen, damit es 
in der Diskussion nicht weiter yerfolgt w ird : 
ich weiB, daB diese Rechnung nicht ganz genau

Ty,

\1
1»\

r,_
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\ \\\
V
\ \\ rQ

Abb. 14. Abb. 15.

ist, cs findet eine Entlastung der gedruckten 
Fasern sta tt. Aber wir konnen das fiir diese 
oberflachlicheBetrachtunu: zunachst beiseite lassen. 
Es kann einer weiteren Untersucliung yorbehalten 
bleiben, auf die Verhaltnisse genauer einzugehen. 
Was ich hier darlegen wollte, w ar nur, daB ver- 
haltnismaBig kleine Temperaturerhohungen schon 
sehr hohe Spannungen liervorrufen konnen. Die 
W arm eąuelle soli je tz t entfernt werden, die 
Tem peratur der Oberflachenschicht erniedrigt sich. 
Nach einiger Zeit ste llt sich wieder der fruhere 
Zustand ein. Diese ro rh er gedriickte Oberflachen
schicht, die iiber die E lastizitatsgrenze hinaus 
beanspruclit w ar, mufi wieder in den alten Zu
stand zuriickkehren. Sic kann das aber nicht, 
ohne daB von neuem Spannungen auf sie aus- 
geiibt. werden, und zwar je tz t  Zugspannungen. 
Diese Zugspannungen miissen entstehen, weil vor- 
her eine bleibende Formanderung stattfand. Nun 
wiederholt. sich das Spici,; und nach einiger Zeit 
muB ein RiB entstehen, wie sich solclie, was 
schon H err Kutschera ausfiihrte, auch in den 
Chargierschwengeln in groBer Haufigkeit finden. 
Wenn diese jAischauung anerkannt wird, kann 
man schon eine Reilie yon Schliissen daraus

162
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ziehen. Ich muB H errn  Kutschera zustimmen, 
wenn er sag t: D er Haken muB nacli einiger Zeit 
brechen. Gewifi: wenn eś kein Materiał gibt, 
dessen E lastizitatsgrenze so hocli liegt, daB bei 
der groBten auf dieser Seite vorkommendenTempe- 
raturerhohung die E lastizitatsgrenze nicht iiber- 
schritten wird. W enn das M ateriał rein elastische 
Formanderungen ausiiben konnte, so wiirde, wenn 
der Urzustand in der Tem peraturyerteilung wieder 
erreicht ist, der ganze Haken spannungslos sein.

Die andere Mogliehkeit ware, wir nehmen 
ein sehr weiches Materiał, das eine grofie Bruch- 
dehnung besitzt, dann kann sieli das Spiel ver- 
mutlicłi selir viel ofter wiederholen, bis der RiB 
eintritt. Ob zur Verhinderung der Rifibildung 
das Ausgliihen allein scłion eine M aterialverbes- 
serung ergibt, mociite ich den H erren vomHiitten- 
fach zur Beurteilung iiberlassen. Es sollte eine 
Bearbeitung stattfinden, um die urspriingliche 
K orngestaltung wieder herbeizufiihren.

Diese Untersuchung wiirde eine weitere ScliluB- 
folgerungzulassen. A usF urch tvo r diesen Briiciien 
ist der K onstrukteur geneigt, die Querschnitte 
stilrker zu maclien. E r  geht mit der Belastung 
herunter und sagt sich, er verbessert damit die 
Sacłilage, mindestens vermindert sich seine per- 
sonliclie V erantwortung. W enn ein solcher Tem- 
peraturverlauf beim Eindringen der W arme vor- 
handen ist, ware das der falsche W eg. Je  dicker 
icli den Querschnitt mache, desto geringer wurde 
der entlastende EinfluB der h in ter der heiBejj 
Oberflachenschicht łiegenden und wenig erwarmten 
Massen sein, desto sicherer muB in den vorderen 
Flach en die berecłmete Spannung entstehen.

Einen Beweis hierfiir aus der Praxis liaben 
Sie in dem Gehange iiber den Pfannen. In der 
Regel sind in M artinwerken die Giefipfannen an 
gleicharmigeu Hebeln aufgehangt, die in der Mitte 
einen Bolzen besitzen, in den der Haken vom 
Giefikran eingehaugt wird. Es w are interessant, 
zu erfaliren, ob in diesen Gehangen schon Briiche 
vorgekommen sind. Uns ist es nicht bekannt 
geworden. W arum t.reten hier keine ein? Viel- 
leicht deswegen, weil die Gehange aus Eisen- 
konstruktion hergestelit werden, die aus Bleclien 
von 15 bis 20 mm zusammengesetzt ist. W enn 
Sie sich den Quersclmitt in der Dicke verringert 
denken, so sehen Sie oline w eite res: je  diinner 
der Querschnitt ist. desto leichter is t er irn- 
stande, den Temperatureindriicken nachzugeben, 
ohne durcliE inspannungbehindertzu sein. Ebenso 
ist es auffalłig, dafi die Haken, die hier einge- 
hangt werden, fast nie zu Briiciien Veranlassung 
geben. Meistens ist allerdings die Vorsicht ge- 
braucht, unten ein Schutzblech vorzuhangen, um 
die unmittelbare Bestralilung des Hakens zu  be- 
seitigen. Das wiirde darauf hinweisen, dafi H err 
Kutschera recht ha t; die gute W irkung eines 
Schutzblecłies am Pfannenhaken wiirde* auch aus 
.dieser Et-fahrung hervorgeben.

Nun noch ein P unk t: die Giefipfannen- 
briiche bei Ieerer Pfanne. Alle die Erscheinungen, 
die w ir hier ,betrachtet haben, konnen bei be- 
laste ter Pfanne vor sich gehen. Es ste llt sieli ein 
Gleichgewiclitszustand ein un ter der gleichzeitigen 
W irkung der Last P . W enn diese L ast ganz 
oder teilweise verschwindet, so iindert sich die 
Spannungsverteilung iiber den Quersclmitt, und 
es konnen moglicherweise innere Spannungen an 
gewissen Stellen sich ansammeln, die nur eines 
kraftigen auBeren Anschlages bediirfen, um zu r 
Auslosung zu kommen.

®r.»3itg. W. N o v e iy B re m e n : Meine H erren, 
die grofite Zahl der Giefipfannengehangebruche 
hat groBe Aehnlichkeit mit den im Maschinenbau 
sehr liaufig vorkommenden Dauerbriichen.

Dauerbriiche sind Briiche, die bei Konstruk- 
tionsteilen, die dauernd ihre Richtung wechselnde, 
stofiweise Beanspruchungen auszuhalten haben, 
sehr hiiufig vorkommen. Ich will Ihnen Beispiele 
geben: Achsen, W ellen, Kolbenstangen, Kurbei- 
stangen usw. W enn auf diese Konstruktionsteile 
ein Schlag oder ein Stofi ausgeiibt wird, so kann 
wahrend der kurzeń Zeit des StoBes die K raft 
sich nicht gleichmafiig iiber den ganzen Quer- 
schnitt verteilen. Es konnen deswegen einzelne 
Fasern. am Umfange des Konstruktionsteils iiber 
die Streckgrenze iiinaus beansprucht werden. Da
durch werden diese Fasern sprode, und es treten  
bei fortw ahrender stofiweiser Beanspruchung in 
diesen sprode' gewordenen Fasern Anrisse auf. 
Diese Anrisse wirken als.K erbe, und der Bruch 
se tz t sich in unsichtbaren Trennungsflachen fort, 
bis nur noch ein kleiner Teil des Querschnitts 
homogen zusammenhangt. Durch diese Quer- 
schnittsscliwachung t r i t t  dann 'der endgiiltige 
Bruch ein.

Nun werden Sie einwenden, bei unseren GieC- 
pfannengeliangen konnten solche stofiweise Dauer- 
beanspruchungen uberhaupt nicht vorkommen. 
Aber das ist doch der Fali. Meiner Ansieht nach 
ist namlich die grofite Zahl dieser Briiche liaupt- 
sachlich auf W armespannungen zuriickzufjihren. 
W armespanuungen sind Spannungen, die durch 
ungleichmaBige Erw arm ung und ■ Abkuhlung her- 
vorgerufen werden. Zu den Ausfuhrungen meines- 
H errn  Y orredners mociite ich bemerken, dafi von 
H errn Professor Heyn in einer hervorragenden 
A rb e it1) diese Verhaltnisse volIkoinmen geklart 
worden sind. Ich mufi auf diese Arbeit verweisen. 
Ich will daraus nur anfiihren, dafi in den kalteren 
Stellen starkę Zugspannungen auftreten, die un ter 
Umstanden die Streckgrenze des Materials iiber- 
schreiten konnen. Sprodigkeit ist die Folgę. E s 
tre ten  kleine Anrisse auf, die Anrisse yergrofiern 
sieli, und durch diese Querschnittschwachung t r i t t  
dann der Bruch ein. Solche ungieichmafiigen E r- 
warmungen und Abkiihlungen haben die W irkung

J) St. u. E. 1907, S. 1309 u. 1347.
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eines Schlags oder Stofies. Es kommen dann 
naturlich auch noch andere Fehler in B etracht, 
z. B. Mąterialfehler. Die M aterialfehier, die in 
den Lichtbildern dargestellt wurden, waren starkę 
Phosphor-Seigerungen. Ein solches M ateriał darf 
ais Konstruktionsm aterial iiberhaupt niemals ver- 
wendet werden. Aber auch Sclilackeneinscliliisse 
konnen vorkoinmen. Vor allen Dingen sind Obei-- 
flachenyerletzungen zu vermeiden. Sie ffthren 
durch Kerbwirkung zum Bruch. Ebenso sind die 
scharfen Querschnittsiibergange bei den Zapfen 
streng zu yermeiden.

Das war ja  wohl an und fiir sich niclits 
Neues. Nun wurde man aber vielleicht die Frage 
ste llen : Kann man denn die Briiche bei den
Giefipfannengehilngen vollkommen verhindern ? 
Darauf ist die A ntwort zu geben, dafi das natur
lich restlos nicht moglich ist, dafi sich aber doch 
die Zahl von solchen Briiclien sehr herabsetzen 
laBt. Wenn man einmal an einen besonderen Fali 
denkt: Im Automobilbau hatte  man anfangs mit 
solchen Briićhen selir viel zu tun. Da entsehloB 
man sich, bei hoch beanspruchten Konstruktions- 
teilen aji Stelle des verwendeten Schmiedeeisens 
oder Stahls die Sonderstahle einzufuhren, die 
sich hier auBerordentlich gut bewtthrt haben. 
Ich bin nun der Ansicht, dafi man fiir diese 
GieCpfannengehilnge auch Sonderstahle, und zw ar 
niedrigprozentige Nickelstahle verwenden mufi. 
Diese Stilhle mufiten Tiegel- oder Elektrostilhle 
sein, damit w ir die Sicherheit haben, dafi mog- 
lichst wenig Phosphor, Schwefel und Schlacke 
vorhanden sind und weiterhin ein M ateriał sein, 
das gasfrei und gut desoxydiert ist. W eiter 
muB auf diese W armespannungen besonders Riick- 
sicht genommen werden. Sie lassen sich aller
dings durch Schutzvorrichtungen abschwachen. 
Man mufite yielleiclit noch an Stelle dieser Bleche, 
die man je tz t  verwendet, stilrker isolierende 
Materialien nehmen, vielleicht eine Zwischenlage 
von Asbest. Dann glaube ich, dafi die Briiche auf 
ein kleines Minimum zuriickgefiihrt werden konnen.

Professor SipI^Sug. 0 . B a u e r  - Berlin-Dahlem : 
Meine Herren, ich habe im Materialpriifungsamt 
wiederholt Gelegenlieit gehabt., gebrochene Ge- 
hangestangen zu untersuchen, und ich muG sagen, 
im allgemeinen bin ich zu der Uberzeugung ge- 
kommcn, dafi M aterialfehler, gewissermaBen Ge- 
burtsfehler, die von der H erstellung des Mate
rials herriihren, in den allerseltensten Fallen 
die Ursache gewesen sind. Ich recline dazu grohe 
Seigerungen, grobe Schlackeneinschliisse u. dgl.

Nun haben ja  schon viele der Herren — ich 
bin leider erst vor kurzem gckommen — sich 
dazu geauBert. Ich weifi nicht, was zuerst ge- 
sagt worden ist; ich habe nur die letzten 
AuBerungen iiber Spannungen gehort. Nach 
meinen Erfahrungen mufi ich auch annehmen, 
dafi die Hauptursachen dieser Briiche auf W arme- 
spannungen zuriickzufiihren sind.

Ich moclite zu den Ausfuhrungen einer der 
Herren Vorredner nur noch kurz folgendes er- 
wahnen. Im Prinzip stimme ich ihm vollig bei. 
Wenn ein solclies Gehange im Betrieb ist, t r i t t  
zunachst auf der einen Seite eine starkę E r- 
warmung iijfolge der straldenden Ilitze  des 
fliissigen Stahls ein. Die Seite, die nun plotz- 
lich stark  erwżlrmt wird, hat das Bestreben, 
sich auszudehnen, wird aber daran gehindert 
durch die riickwartige kalle Seite. Die warme 
Seite stelit unter Druck und die kalte Seite 
unter Zug. Sołange die Zug- oder Druckbean- 
spruchung unterlialb der Streekgrenze des Mate
rials bleibt, sind die Spannungen ungefahrlich. 
Wenn die Abkuhlung wieder ein tritt, verschwinden 
die Spannungen. Das Gehange konnte jahrzehnte- 
lang benutzt werden, ohne dafi es reiBt. Sie 
kennen wohl alle Gehange, die jahrzehntelang 
dauernd im Betrieb sind, ohne zu reifieh. In 
einzelnen Fallen, wo die Verhaltnisse im Betriebe 
ungiinstig liegen, kann tatsachlich der Fali ein- 
treten, daB etwa durch Kuhlung von der auBeren 
Seite und besonders starkę Erwarmung von der 
inneren Seite die Spannung so groB wird, daB die 
Streekgrenze uberschritten wird. Ein bezeichnen- 
des Beispiel ist der Fali yon ®r.=3iig. Canaris. H err 
Canaris erwalmt, dafi bei einem Gehange Risse 
eintraten, die an der W etterseite lagen. Dann 
kann der Fali eintreten, daB die Streekgrenze 
uberschritten wird, und es entsteht eine kleine, 
auf der einen Seite bleibende Zusammendriickung 
und auf der anderen Seite eine bleibende Dehnung. 
Das braucht im Betrieb noch keinen Bruch zur 
Folgę zu haben. Wenn aber das M ateriał abkiihlt, 
t r i t t  etwas anderes ein, dann t r i t t  eine Umkehrung 
der Spannung ein — und das ist doch wesent
lich — ; dann hat das zusammengedriickte Mate
riał, das bei hoherer Tem peratur stand, das Be
streben, dieselbe Lange anzunehmen wie das 
vorhin gestreckte. Das ist nicht moglich. Die 
Spannungen sind je tz t  im abgekiihlten Zustandjj 
erheblich sta rker ais in dem yorhin angewarmten 
Zustand. Damit hangt die Erfahrungstatsache 
zusammen, daB die Briiche haufig im kalten Zu
stande durch einen geringen Sclilag oder sonstige 
Verhaltnisse eintreten. Das ist zuriiekzufuhren 
auf die plotzliclie Umkehrung und die Vergrofie- 
ruńg der Spannungen, die bei tieferen Temperaturen 
ein yiel groBeres Mafi anzunehmen bestrebt sind.

Das W esentliche fiir die Praxis ist, daB sie 
yersucht, diese Spannungen zu verlundern, denn 
sie sind das Gefahrlichste. Andere Umstande, 
wie Konstruktionsfehler, sind gefahrlich und 
natiirłicli alle zu yermeiden, brauchen aber den 
Bruch nicht zur Folgę zu haben. Nach meiner 
Uberzeugung wurden die gewolmlichen Gehange, 
wenn sie nur bei normaler Tem peratur gebraucht 
wurden, unendlich lange halten. Sie wurden 
iiberhaupt nicht zu Bruch gełien. Das weist alles 
darauf hin, daB es in der Hauptsache W arme-



1312 Stahl und Eisen. Ueber den Brucli von Otcpmannengehangcn. 39. Jahrg . Nr. 44.

spannungen sind, die vom Betrieb herruhreń, dui ch 
die die Briiche zustande kommen: Unser ganzes
Bestreben muB darauf hingehen, die schadlichen 
W irkungen der Temperaturspannungen zu ver- 
hindern und zu vermeiden. Da sind schon eine Reihe 
von Yorsclilagen gemacht worden, Schutzbleche 
u. dgl. Ferner wird man von Zeit zu Zeit doch 
ein Ausgliihen der Gehange vornehmen miissen, 
denn wenn einmal bleibende Veranderuhgen s ta tt-  
gefunden haben, konnen sie durch gelindes Aus- 
gliihen von 850 — 900 Grad vollig wieder lieraus- 
gebracht werden. Sie konnen also eine Stange, 
wenn nicht schon ein Anrifi erfolgt ist. durch 
das Ausgliihen wieder guiistig beeinflussen. Is t 
aber schon einmal ein kleiner AnriB entstanden, 
so nutzt das Ausgliihen niclits mehr. Der An
riB wird schliefilieli zum Bruch des Gehanges 
(Dauerbruch) fiihren. Man inuB das Gehange von 
Zeit, zu Zeit sorgfaltig auf etwa yorliandene An- 
risse absuchen. Die Anrisse sind bei den roh 
geschmiedeten Stticken nicht immer gleich zu 
erkennen. Wenn Sie aber die Stange in Ol ein- 
tauchen, sie trocken wischen und sie dann wieder 
schwach anwiirmen, so schw itzt das Ol, wo die 
Anrisse sind, aus, und Sie erkennen dann die Risse 
deutlich. D ieH auptursachederB riicheseheich. wie 
gesagt., nicht in M ateriał- oder Konstruktionsfehlern, 
sondern liauptsaclilich in den Betriebsverhaltnissen, 
die wir allerdings nicht vermeiden konnen.

'SipU^ug. K. S i v e r i n g ,  Duisburg: Sehr
haufig kommt es vor, daB beim Abstechen des 
Kuppelofens fliissiges Eisen oder beim Kippen des 
Ivonverters flussiger Stahl zwischen Tragzapfen 
und Biigel der Pfannen lauft, so dafi ein Ausleeren 
der Pfanne ganz ausgeschlossen ist. Um dieses 
Eisen zu entfernen, mufi der Biigel von der 
Pfanne abgenoinineu werden, was aber meistens 
mit groBen Schwierigkeiten yerbunden ist, da 
der Biigel durch das auf dem Zapfen sitzende 
Eisen fest yerkellt ist. In den meisten Betrieben 
erfolgt die Loslosung des Biigels dadurch, daB 
der Schlosser Keile zwischen Biigel und T rag- 
ring mittels Yorhammer eintreibt, wie.aus Abb. 16 
ersichtlich ist. Durcli dieses gewaltsame Ein- 
treiben der Keile sind sowohl der Biigel ais auch 
der Zapfen groBen Spannungen unterworfen. Abb. 
17 und 18 zeigen uns, dafi infolge einseitigen 
Eintreibens der Keile eine Biegebeanspruchung 
sowie ein Abscheren des Zapfens hervorgerufen 
wird, wahrend. der R ing des Biigels auseiuander- 
geprefit. wird. Ferner kann durch das andauerndo 
Hiimmern eine derartige Gefiigdanderung ent- 
stehen, daB sich das yorher zalie Materiał in 
sprodes yerwandelt, wodurch ein Abspringen des 
Zapfens bei dem kleinsten Schlag stattfinden kann. 
Das abwechselnde Eintreiben der Keile, einmal 
von oben, das andere Mai yon unten, ist be
sonders gefahrlich. Die Schlosser legen meisteiis 
nicht die notige Sorgfalt darauf, die Keile 
gleichmuBig einzutreiben.

Ein w eiterer Fali iiber die unsaehgemaBe 
Behandlung der Pfannen zeigt folgendes Beispiel:

Infolge Yersagens einer Bremse stiirzte eine 
mit fliissigem Stahl gefiillte Pfanne herunter, 
wobei der eine Biigel sich verbog. Der Schlosser 
nalim den Biigel von der Pfanne ab, erhitzte die 
verbogene Stelle bis zur Rotglut und richtete 
den Biigel, worauf er denselben ohne weiteres 
wieder an der Pfanne anbrachte. Diese stellen- 
weise E rh itzung  des Biigels ruft selbstverstand- 
licli im M ateriał Spannungen liervor, welche bei 
Vollbelastung der Pfanne zum Bruch des Biigels 
fiihren konnen.

Es ist daher unbedingt erforderlich. daB iiber 
P fannenreparaturen eine genaue Kontrolle ge- 
fiihrt wird.

E. E i n i c k e ,  Crefeld: Die V ortrage waren 
bisher sehr lehrreich. Jedoch muB ich bekennen, 
daB sie zum Teil ziemlieh einseitig waren. H err 
K utschera zum Beispiel bob selir anerkennens-

Abbilaung 16 bis 1S.
' Gehange einer 5000-kg-GicCpfanne.

w erte Beispiele heiwor. Jedoch muB ich Herrn 
Kutschera fragen, ob er diese Beispiele person- 
licli in der Praxis auf einem oder mehreren 
W erken gesammelt liat. Das ist namlich die 
Hauptsache.

H err Senssenbrenner w ar so liebenswiirdig 
und hat in seinem Vortrage bzw. in seinen An- 
sichten ein Problem gestellt, an dessen Losung 
w ir alle arbeiten sollten. Das ist ineinem Dafiir- 
lialten nach unser a ller Bestreben. Bis je tz t  
w ar es leider so gewesen, daB der eine hier 
und der andere da seine praktischen Erfahrungen 
meist geheimgehalten hat, und dadurch ist es 
gekommen, dafi die Stahlerzeugung, wir wollen 
sagen, das Giefiereiwesen auf Gelieimverfahren 
der einzelnen H erren, die sie auf Grund der 
einzelnen Betriebseifahrungen gemacht hatten, 
beruhte. Es ware yiel richtiger, wenn ein der- 
artiges '1'liema angeschnitten wird, daB sich alle 
H erren daran beteiligten, um diese Uebel auf- 
zuklaren. Ich selbst bin natiirlich auch gerne 
bereit, meine Erfahrungen preiszugeben.
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Ich sage mir betreffs der Risse usw., die 
alle hier heute abend gesehildert wurden, daB 
die in jed e r GieBerei und jeder Behandiung jedes- 
mal anders sind, je  nachdem, wie der einzelne 
Giefiereifachinann es anlegt., wie er es behandelt, 
wie es seine Leute behandeln. Ferner ist zu 
beobachten, ob die Pfanne ein festes oder loses 
Gehange besitzt, ilnd wie wird das letztere ge- 
handliabt? Wie werden dio losen Gehange jeweils 
gepriift und behandelt? In jedem Falle spielen 
die Konstruktion der Pfanne, die Anlage des Pfan- 
nenfeuers uud dic Lage desselben eine wesentliche 
Rolle bei Vermeidung von Unfallen. Der Mann hiingt 
seine Pfanne an, fah rt damit unter den Ofen; 
je tz t  wird angefangen zu gieBen, und plotzlich 
reiBt das Gehange. J e tz t  sucht. man nach Griinden: 
Wolier kommt das? Das Gehange hat bereits 
10 •falire gehalten, worauf ist das je tz t  zuriick- 
zufuhren? Dann wird gesucht, dann werden dic 
ganzen Untersuchungen angestellt., die physika- 
lischen wie auch die metallographischen. Es werden 
wunderbare Bilder entwickelt, und wenn man 
richtig dahinterschaut, ist es lediglich die Be
handiung der Pfanne selbst, und zwar durch 
den Pfannenmann oder den Arbeiter, der sie be- 
dient. Ich meine hier die W armebehandlung. Der 
Meister hat nicht immer die Zeit, daB er dahinter- 
steht, und so geht das h a lt seinen Gang. Dieses 

. Beispiel habe ich selbst beobachtet. Der Bruch 
tra t oberhalb im Schenkel auf, und zwar von 
der Mitte des Pfannenzapfens aus gemessen in 
Hohe von etwa 500 mm. Die Stelle zeigte keinerlei 
Beschadigung von aufien lier, die Bruchstelle 
selbst zeigte ein gesundes Materiał. Infolge der 
ungleichm&Bigen W armebehandlung des fraglichen 
Schenkels und der hinzutretenden Belastung wurde 
die entstandene Spannung naturgemafi durch den 
RiB ausgelost.

•ledenfalls ware es zu empfehlen, wenn jeder 
mit daran arbeitete, das Problem, das hier an- 
geschnitten ist, zu losen.

Gewerbeassessor W .M ic l ie ls ,  E ssen : Meine 
H er ren, die letzten Ausfiihrungen waren nicht 
so ganz unrichtig. Es ist in der T a t zweck- 
mafiig, wenn Erfahrungen verschiedener W erke 
zusammengetragen werden. In der Zeitschrift 
„Stahl und E isen“ sowohl ais auch in den Ausfiih- 
rungen am heutigen Abend wurde yerschiedent- 
lich yon der Berufsgenossenscliaft geredet. In 
den Ausfiihrungen in „Stahl und E isenŁ ist falsch- 
licherweise gesagt worden: „Eisen- und Stahl-
Berufsgenossenscliaft“. Es kam die Hiitten- und 
W alzwerks-Bcrufsgenossenscbaft in Frage.

Meine Herren, ich mochto Hire Aufmerksamkeit 
darauf lenken, daB die Berufsgenossenscliaft ta t- 
sachlich schon eine solche Stelle ist, bei der die 
Erfahrungen aus den verschiedensten W erken 
zusammenlaufen. Die Berufsgenossenscliaft er-, 
fahrt von jedem Gehangebruch, soweit Unfalle 
dabei eintreten, und laBt es sich nicht, entgehen,

derartige interessante Falle durch ihre Aufsichts- 
beamten uingehend untersuchen zu lassen. Die 
Ausfiihrungen iiber Giefipfannengehange, die von 
der Hiitten- und Walzwerksberufsgenossenschaft. 
in dem Jahresbericht. iiber die technische Auf- 
sicht oder auch in besonderen Rimdschreiben ge- 
macht worden sind, sind Erfahrungen, die auf 
yersehiedenen zur Genossenschaft, gehorendeu 
W erken gemacht woi’den sind. Sie sind von 
der Genossenschaft in objektiver Weise m itgeteilt, 
lediglich in dem Bestreben, der Gesamtheit zu 
nutzen .und Unfalle zu verhiiten. Die Berufs- 
genossenschaft ist natiirlich gerne bereit, die E r- 
fahrungen, die bei ihr einlaufen, auch dem Yerein 
deutscher Giefiereifachleute oder dem Yerein deut
scher Eisenhuttenleute zur Yerfiiguńg zu stelien.

Oberingenieur C. K u t s c l i  e r a :  Es ist eben die . 
F rage gestellt, worden, ob ich dieyorhin dargelegten r  

Erfahrungen selbst gesammelt hatte. Ich kann 
darauf erwidern, daB ich die eine vorgetragene 
E rfahrung mit dem im Hakenmaul gebrochcnen 
Giefikranhaken niclit personlich gemacht babę. 
Die anderen zwei erwalinten Geliangebruchc haben 
sich in dem von mir gełeiteten Betriebe ereignet. 
Natiirlich habe ich yorsucht, der Saclie auf den 
Grund zu gehen, und zunachst gerechnet; bei 

.einer Beanspruchung von 200 kg/cm 2 kommt 
eine Ueberlastung nicht in F rage. Selbstverstand- 
licli habe ich auch einen regeu Gedankenaustausch 
mit vei'6chiedenen Stelien gepflogen und E rfah 
rungen von anderen Hiittenwerken sarnmeln 
konnen. Nur das M ateriał, das ich personlich im 
Betriebe beobachten konnte, habe ich in unserer 
modernen Untersuehungsanstalt. eingehend un te r
suchen lassen konnen. Das andere M ateriał stand 
mir nicht zur Verfiigting. Ich kann mich da nur 
den Angaben der betreffenden Ilerren  anschliefien 
und bin bereit, iiber die Sache in der Kommis- 
sion nahere Angaben zu machen. Es liegt hier 
keine T&uschung oder eine Beschonigung vor, 
wenn auch zugegeben wird, daB einzelne Herren 
iiber die Angelegenheit niclit gern etwas mitteilen. 
Das M ateriał ist ziemlich umfangreich, und es sind 
iiber einige Briiche eingehende metallographische, 
chemische und physikalische Untersuchungen ge
macht worden. Besonders die Untersuchung, aus 
der die yorhin gezeigtcn Liclitbilder stainmen, 
ist so eingehend durchgefiihrt, wie sie nur ein 
grofies Laboratorium, das mit allen modernen Hilfs- 
m itteln ausgeriistet ist, durchfiihren kann. Dieses 
M ateriał ist in Handeu eines H errn im besetzten 
Gebiet, der leider die Akten vorlaufig nicht heruber- 
bringen kann; es kann sicherlieh liickenlos vor- 
gelegt Werden.

Um nochmals auf die Briiche zuriiekzukoinmen, 
so ist doch die Tatsache kennzeiclmend, daB die 
meisten Briiche durch eine E rschutterung aus
gelost werden. Es frag t sich, ob diese E r- 
kenntnis nicht zu einem Priifungsverfahren aus- 
genutzt werden konnte. Man konnte bei leichten
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Gehangen jeden Haken mit einem Hammer stark  
abklopfen. Bei grofieren Haken konnte man viel- 
leiclit yorsichtig gegen eine Kokille oder einen 
Błock gegenfahren. Es ist weiter zu iiberlegen, 
ob nicht ganz sehwere Haken (die man aber 
durcli Klopfen und Anfahren nicht in geniigend 
sehwere Erschlitterung versetzen kaun) dadurch 
gepriift werden konnen, daB man sie einer sinn- 
gemaB durcligefiilirten Fallprobe in regelmaBigen 
Zeiten un terw irft1).

Das alles sind Anregungen, die sich auf Grund 
fruherer Besprechungen mit Fachgenossen ergeben 
haben.

W as meine ersten Ausfiihrungen anlangt, so 
stiitzen sich diese auf die fruheren Feststellungen 
in dem Y órtrag  von Dr. Canaris, gehen aber 
in der Hauptsache auf den der Aussprache zu- 
grunde liegenden „Bericht der Geschaftsstelle" 
ein, der sich lau t schriftlicher Bestatigung aber 
mit den Ausfiihrungen yon Sensenbrenner2) voll- 
standig deckt. Ich habe nun Punkt fiir Punkt nach 
diesem Bericht mir meine Notizen gemacht und 
hier yersuclit, festzustellen, was nach meinen E r
fahrungen mit dem Beweismaterial dafiir und was 
dagegen spriclit. Ohne Zeichnungen sind ineine 
Ausfiihrungen nicht immer sofort zu yerfolgen; 
auch die nicht liickenlos yorgefiihrten Liclitbilder 
widerlegen nur einen Punkt in dem Bericht (S. 216, 
Abs. 2). Ich w are gern bereit, m it anderen 
H erren, die yielleiclit nicht ihre Erfahrungen hier 
preisgeben wollen, iiber die Hakenbruche zu ver- 
liandeln. Bis je tz t habe ich immer noch be- 
s ta tig t gefunden, daB der grofite Teil der Briiche 
hauptśachlich in der Zone, die den Teinperatur- 
schwankungen am meisten aijsgesetzt ist, e in tritt3;.

C. S en ss  e n b re n  n e r  - Diisseldorf-Oberkassel: 
M. H  ! Sie dilrfcn nicht erw arten, dafi ich Ihnen 
je tz t  noch einen groBen Y o rtrag  halte, w ir haben 
genug gehort. Ich feiere demnachst mein silbernes 
Jubilaum ais „GieBpfannenmacher" und habe jeden
falls eine ganze Menge Erfahrungen hinter mir. Die 
Erfahrungen, die die H erren gemacht haben, habe 
ich nicht einmal oder dreimal, sondern yielleiclit 
ein Dutzendmal gemacht, und ich konnte eine 
Reihe von dem Gesagten widerlegen. Aber die 
meisten H erren kamen zu dem R esultat, dafi 
wir eigentlich noch selir wenig wissen. Es er- 
tibrigt sieli deshalb, hier noch weitere Einzel- 
heiten anzufiihren; die Einzelfalle zu priifen, wird 
spater Sache der hoffentlicli zustande kornmen- 
denPriifungsstelle sein. Meine ganzenBestrebungen

*) Eine weitere Auslosung eines Biuchea durch 
solche Erschiitterungen is t in St. u. E. 1919, S. 441 
naher beschrieben.

-) St. u. E . 1919, 27. Febr., S. 213/7.
’) Auch der vorhin beseliriebene Brucli im Ilaken- 

maul bestatigt dieso Auffassung; hier ist durch die Auf- 
hangung der Pfanne mittels Zwischenhebel der Haken 
etwaigen einseitigen und wechselnden Erwiirmungen duroh 
Strahlung, uberflieBende Schlacke usw. mehr ausgesetzt 
ais boi der normalen Anordnung.

gingen dahin, nun endlich einmal die K arre ins 
Rollen zu bringen. Deshalb ist mein Aufsatz er- 
scliienen. E r  hat weiter keine Tendenzen ge
habt, ais die Sache einmal wissenschaftlich fest- 
zulegen, um klarzulegen, waś ist eigentlich daran, 
was ist nicht daran?

H errn T reuheit mociite ich erwidern, daB auch 
er seheinbar annimmt, die Gehange brechen nur 
an ganz bestimmten Stellen. Da dies, wie ich 
in meinem Aufsatz nachgewiesen, nicht der Fali 
ist, so frage ich, ob denn nun die ganzen Ge
hange bearbeitet und abgeschlichtet werden sollen ?

Die Pfannengehange sind Dinge, die noch 
lange nicht so brechen, wie die H erren in der 
Theorie es meinen, sie brechen an der unglaub- 
lichsten Stelle. Nach der Theorie miiBte das 
Gehange (Redner demonstriert an der Tafel) da 
durch die Loclier brechen. W as tu t es aber? 
Gegen alle „Regeln der Kunst" briclit es nicht 
da, sondern ausgerechnet da zwischen diesen' vier 
Lochem. Im zweiten Falle bricht der Zapfen 
nicht etwa an dieser oder an jener Stelle, welche 
doch nur allein fiir einen etwaigen Bruch in 
F rage kommen konnen, soiulern hier. Von M aterial- 
spannungen durch ungleiche Erwarmung kann in 
beiden Fallen keine Rede sein. D erartige Falle 
treten  viel auf. Ich habe leider Gottes erst in 
den letzten  Jahren mit der Sammlung des M aterials 
angefangen. Vorher haben wir derartige E r
fahrungen schon jahrelang gemacht. Ich konnte 
Ilmen iiber drei Stunden lang dariiber V ortrag  
halten. Ich wollte Ihnen nur an den beiden 
Fallen zeigen, was vorkommen kann, und davor 
warnen, aus wenigen Fallen schon Schlusse zu 
ziehen.

Auf die Ausfiihrungen des H errn  Treuheit 
konnte, ohne die ganzen Fragen aiifrollen zu wollen, 
noch folgeódes gesagt werden. H err Treuheit 
spricht davon, dafi im GieBereibetriebe, z. B. durch 
Losen eines Iieiles der Getriebezahnrader (ein 
g ar nicht seltener Fali), das Gehange nach dem 
Absetzen der Pfanne keinen H alt findet und auf 
den Boden schlagen kann.

Es braucht dazu nur erwiihnt zu werden, 
daB durch dieses Umschlagen des Gehanges auch 
ein Mann totgesclilagen werden kann (wie das 
tatsachlich schon passiert ist), oder daB die ge- 
fiillte Pfanne umschlagen kann, wenn das Fehlen 
oder die Lockerung des Keils nicht bem erkt wird, 
und dasselbe Unheil anrichtet, wie wenn ein 
Gehange briclit; da muB man doch fragen, ob 
denn eine Giefipfanne nie nachgesehen wird, bis 
etwas passiert ist. Die Schullfrage braucht nur 
aufgeworfen zu werden, um die riclitige A ntwort 
zu finden.

Ob beim Umschlagen eine K erbwirkung ent- 
stelit, oder man es Anfang eines Bruches nennen 
mufite, der nicht ebenfalls bei einer Reyision 
gefunden werden konnte, ist eine F rage fiir sich.
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Es wird' dann viel vonJ Einkerbungen ge- 
sprochen, namentlich, daB sie bei kleinen Quer- 
schnitten schneller zum B ru ch e , fiihren ais bei 
grofien. Man kann auch eine andere Meinung 
sehr wohl begriinden. Bei den von mir beob- 
achteten Briiclien handelt es sich aber n ie  um 
Einkerbungen, auch nicht um solche, die angeb- 
lich „iiberschmiedet“ sein sollen. Nach einem 
Bruch miifiten sich solche Stellen an der Bruch- 
stelle doch unbedingt feststellen lassen.

Da, wie wiederholt gesagt, die Gehange nicht 
an den am meisten der Bruchgefahr ausgesetzten 
Teilen brechen, sondern an allen Stellen (weil 
es eben keińe am meisten der Bruchgefahr aus
gesetzten Teile gibt), miiCte folgerichtig jedes 
Gehange ganz bearbeitet und geschlichtet werden.

Man frage, wer bezahlt das, und werden Un- 
falle dann ausgeschlossen? Ueber die „Baustoff- 
miBhandlung bei der Bearbeitung" kann hinweg- 
gesehen werden. Auch die von H errn Treuheit 
empfohlene Konstruktion ha t Uebergangsstellen 
vom groBen zum kleineren Querschnitt, und es 
fragt sich, ob der diese Form andenm g ohne „Mifi- 
handlung11 durchfiihren kann.

Ueber die von H errn Treuheit vorgeschlagene 
Konstruktion der Tragzapfen will ich mich 
nicht w eiter einlassen. Ich habe schon meine 
Grunde, weslialb ich es nicht so maclie. Ich 
liabe auch nach seiner Konstruktion ausgefiilirte 
Pfannen schon nach meiner umzuandern be
kom men.

Nachfolgende Ausfuhrungen sind der Ge- 
schaftsstelle nach der Versa,mmlung schriftlich 
zugegangen:

Ingenieur F r .  R o ttm a n n -D u s s e ld o r f : Den 
bereits geauficrten Meinungen mochte ich noch 
hinzufugen, daB das M ateriał auch durch die 
ausstromenden Gase verandert werden kann, ahn- 
lich wie die Eisenbahnschienen in den Tunuels 
zu friihzeitigem Bruch gebracht werden, aber 
hierfiir fehlen mir die rechnungsmaBigen Unter- 
lagen, es bleibt dieses daher fiir mich vorerst 
eine Vermutung, die ich gelegentlich w eiter ver- 
folge. W eil ich ein Freund der Rechnung bin 
und mich der Fali interessierte, so bat ich, mir 
die genauen Unterlagen zu geben, um die Sache 
von meinem Gesichtspunkte aus rechnerisch zu 
p ruf en. Hauptsachlićli angeregt wurde ich dazu 
durch die Bemerkung des H errn Treuheit, daB 
die Bruchstelle eingekerbt gewesen soi.

Die Pfanne liing an einem Laufkran von 90 m 
Falirgeschwindigkeit je  Minutę, hatte ein A lter 
von 4 bis 5 Jahren, w ar gegen Zugluft geschiitzt 
und ist dann im Gehange gebrochen. W arum?

Mit folgender Berechnung glaube ich, die 
Ursache nun einwandfrei klarzustellen. Das Ge
hange. wird auf Zug mit etwa 1,0 kg/mm2 bean- 
spruclit, ist in dieser Beziehung also sehr stark.

Zu dieser Beanspruchung kommt aber noch eine 
Biegungsbeanspruchung von 10 bis 15 kg/mm2, 
die beim jedesmaligen Anfahren und Stillsetzen 
des Kranes im Gehange der GieBpfanne ein tritt. 
Es ist dabei g ar nicht notwendig, daB die Pfanne 
auch gelegentlich an Kokillen, Saulen angefahren 
oder sehr unsanft aufgesetzt w ird ; das Gehange 
wird schon aus der ersten Ursache allein brechen-. 
Die Masse einer gefullten Giefipfamie ist eine 
erhebliche, und um diese zu beschleunigen, gehort 
eine grofie K raft, die sich im Gehange m it ab- 
biegender W irkung auBert. Geht nun die Be
anspruchung wie im vorliegenden Fali iiber eine 
bestimmte Grofie, dann t r i t t  unweigerlich nach 
einer Reihe von A rbeitstagen der Bruch ein, 
welcher haufig leider anderen Ursachen und wo- 
moglich anderen'Mensclien zur L ast gelegt wird.

Der EinfluB der Massenwirkung wird mehr, 
ais man glauben sollte, nicht geniigend gewiirdigt. 
W er ha t jemals eine Bestellung auf eine Giefi- 
pfanne hinausgegeben und dabei gesagt, daB der 
zugehorende Laufkran mit einer Geschwindigkeit 
yon 90 m und mehr je  Minutę arbeite. Ich be- 
fiirchte niemand, und doch ist diese Unterlage 
von liervorragender Bedeutung. Haufig werden 
wichtige Unterlagen verschwiegen, um sogenannte 
Betriebsgelieimnisse nicht bekanntzugeben, ohne 
zu berttcksichtigen, dafi der Konstrukteur nicht 
richtig arbeiten kann, wenn er nicht die gesamten 
Unterlagen hat. Sofern die Besteller in solchen 
Angaben weniger zuruokhaltend sind, werden sie 
bald die wohltiltige Wirkung. in ihrem eigenen 
Tnteresse spiiren.

Ingenieur L. T r e u h e i t :  Zu den Ausfuhrungen 
des H errn Rottmann teile ich mit, dafi ich nach sorg- 
faltiger Berechnung des Gehangeąuersclmitts an 
der Bruchstelle zu der Ueberzeugung gekommen 
bin, daB letzterer den Anspriichen im Betriebe 
auf die Dauer nicht gewachsen sein kann, da 
die Spannungs- und Abbiegungsgrofien weit iiber 
die zulassigen Grenzen hinaus sich den Bruch- 
bzw. E lastizitatsgrenzen nahern.

Ich bin H errn Rottmann dafiir dankbar, daB 
er meine im Y ortrag  geaufierte Meinung, daB 
beim Bau von Giefipfannengehangen Konstruk- 
tionsfeliler vorliegen, durch Berechnung zuerst 
nachgcwiesen und bestatigt hat. Dieses ist be
sonders wichtig, da H err Senssenbrenner Kon- 
struktionsfehler bei allen von ihm angezogenen 
Gehaiigebruchen yerneint1).

Die Befurchtung des I le rm  Rottmann, daB 
haufig nicht alle fiir eine GieBpfanne notwendigen 
Angaben, wie z. B. Falirgeschwindigkeit des GieB- 
lcranes usw., aus sogenannten Griinden des Be- 
triebsgeheimnisses gemacht werden. trifft hier 
nicht zu. Bei der Bestellung der zu Bruch ge- 
kommenen 5-t-Pfanne ist an Ort und Stelle in 
der Giefihalle mit dcm K onstrukteur veihandelt

*) St. u. E. 1919, 27. Fobr., S. 213/17.
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worden. Im ubrigen sollte es ganz selbstver- 
standlicli sein, daB . H ersteller yon Kran-Giefi- 
pfannsn wissen miissen, daB in Giefiereien samt- 
liche GuBkrane mit hoher Fahrgeschwindigkeit 
fahren.

Oberingenieur 0 . 'K u ts c h e ra :  W ie m eineyóri- 
gen Ausfulirungen beweisen, beriicksichtige auch ich 
die Biegungsbeanspruchungen, indem ich eine pen- 
delnde Aufhangung der Haken gruudsatzlicli be- 
vorzuge. Ich habe im Betriebe die Erfahrung 
gemacht, daB starre Gehange in der Nahe der 
Einspannzone der Haken haufig aus den ver- 
schiedensten Griinden stark  beanspruclit. werden. 
G e s u n d e s  e i n w a r i d f r e i e s  M a t e r i a ł  m ufi 
d a n n  b i e g e n ,  d a r f  a b e r n i c h t o h n e  j e d e
D e f o r m a t i o n  w ie  G la s  b r e c h e n .  Selbsti?
die von H m . Rottniann berechnete Gesamtbean- 
spruchurig kann eben fur den eingetretenen Bruch 
erst dann iu B etrach t gezogen werden, nach
dem das Materiał die normalen Eigenschaften 
yerloren hat. Es kommt ja  hauptsachlich darauf 
an, nun die Ursaclien zu ergriinden, warum das 
M ateriał allmahlich so sprode wird, dafi es nacli 
einiger Zeit briclit. Wie ich bereits bemerkte, 
sollte man solch eineM aterialeinscłinurung (Abb. 3) 
immer yenneiden. Die Kerbe ist sehr bedenklich.

W enn icli auch Hrn. Kottmann beipflichte, dafi 
man die Massen wirkungen nicht unterschatzen 
darf, so ist andei^eits doch zu bemerken, dafi 
in vorliegendem Falle die rechnerische Festlegung 
der Biegungskrafte infolge Annahme der ungiin- 
stigsten Yerhaltnisse ein unrichtigęs Bild ergibt. 
Der Kran „kann" 90 m/min faliren; aber nur 
bei langeren Fahrwegen kommt man dazu, diese 
Geschwindigkeit zu erreichen. Beim Transport 
einer gefiillten Pfanne denkt kein Menscli daran, 
init 90 m/min durch den Bau zu rasen. An- 
fahren und Abbremsen erfolgen mit groBter Vor- 
sicht, um bei Einliakenkranen oder Giefikranen 
oline Ftthrung ein minutcnlanges Pendeln der 
Pfanne zu yermeiden. Schon dieses Pendeln der 
Pfanne dampft dio Einleitung zu grofier Be- 
schleunigungskrafto sehr stark  ab, vor allem bei 
lang hangenden Seilen.

Ferner bemerke ich, dafi mir Briiche an Giefi- 
gehangen bekannt sind, die gegen die Annahme 
von Ile rrn  Rottniann sprechen. Ich yerweise 
hier auf die von mir gezeigten Lichtbilder und 
die hierzu gelmrige pendelnde Ilakenkonstruktion.

C. S e n s s e n b r  e n n e r :  Die von H erm  Iio tt- 
mann gemachten Mitteilungen sind an sich ja 
sehr interessant, und es freut mieli insbesohders, 
dafi er ais ^alter erfahrener K onstruk teuru nun 
nicht auch seinerseits neue eigene Konst.ruktionen 
empfielilt oder die bestehenden in den Schrott 
w irft. Das Moment der hoheren Krangeschwindig- 
keit, das er zum ersteninal in die E rorterung  
wirft, ist jedenfalls neu und beaclitenswert. Zur 
Beruhignng der vielen Pfannenbesitzer mit so 
hoher Fahrgeschwindigkeit ihrer Krane darf aber

doch eine wesentliche Einschrankung gem acht 
werden.

Ztinaclist wird natiirlich nie ein K ran von
0 auf 90 m/min Geschwindigkeit anfahren oder 
von einer Geschwindigkeit yon beispielsweise 
45 auf 00 m/min gewissennafien niit einem só 
seharfen Ruck ubergehen, dafi die immerhin be- 
weglicli am Kran hangende,Pfanne sich nicht in 
die Zugriclitung der K rankette einstellen kann. 
Die von H erm  Rottmann gefundene Biegungs- 
beanspruchung scheint aber auf dieser Annahme 
zu berulien. Auch beim schnelłeren Anheben 
einer auf der E rde stehenden Pfanne konnten 
derartige Beanspruchungen eintreten, wenn die 
Gehange scliief stehen und die Anhubgeschwindig- 
k e i t , eine sehr grofie ist.

Wenn also die Bemerkungen des H erm  Rott- 
hiann niclit dazu dienen diirfen, allzu angstliche 
Gemuter zu yeranlassen, sofort ihre samtlichen 
Giefipfannen nach diesen Gesichtspunkten lim- 
bauen zu lassen, so ist anderseits doch dadurch 
ein brauchbarer Fingerzeig gegeben, nacli welcher 
Richtung die B etriebsleiter ihren Pfannenbetrieb 
mit zu beobachten haben, um gegebenenfalls 
auch eine Aenderung der Gehange oder der 
Anfahr- und A bstellyorrichtuugen der K rane an- 
zustreben. Sodami wird bei Neubestellungen zu 
erwahnen sein, daB auf hohe Krangeschwindig- 
keiten liiicksicht zu nehmen ist.

// * *
I *

Vor kurzem ist der Geschaftsstelle folgende 
AeuBerung von Direktor H. W ieg leb , Dussel
dorf, der von der vorstehenden, durch Fr. R o tt
mann cingeleiteton Missprache keine Kenntnis 
hatte, zugegangen:

Es fallt auf, daB bei allen YerOffentlichungen iu 
dieser Sache nur von Beanspruchungen durch ruhende 
Lasten gesprochen wurde. Die dynamischen Ein- 
fliisse, die unter Umstanden viel griiBer sein konnen 
ais die statisehen, zum mindesten viel ungiinstigere 
Einfliisse haben, weil sie zusatzliche Biegungs- 
beanspruchungen hervorrufen, wurden ganz uit- 
beachtet gelassen.

■\Venn die ruhenden Beiastungen allein jin Frage 
kamen und natiirlich die von Trouheit aufgedec-kten 
groben KonstruktionsverstoBe vermieden werden. 
wenn weiter die Hangestangen aus zweckmaBigent 
Materiał ausgeschmiedet und nachher gu); gegliiht 
werden, und wenn man die Stangen von Zeit zu Zeit, 
wie jede Krankette, nachgliiht, um die Materia 1- 
ernuidung moglichst nnschadlich zu machen, dann 
durften Briiche der Zugstangen von jetzt iiblichen 
Abmessungen zu den Seltenheiten gehoren, vielleiclit 
gar nicht vorkommen. Anders gestaltet sieli die 
Sache, wenn man die dynamischen Einfliisse be- 
riicksichtigt. Nehmen wir z. B. an, die gefiillte 
Pfanne hilngt, qm Kran, in geringer Entfernung 
vom Kra n wagon, und sie wird i u der Pfeilrichtung.

• I' •
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wie in Abb. 19 angegeben, yerfahren, was geschieht 
dann? Die dem Kranwagen durcli den Antriebs- 
motor erteilte Besehleunigung wird auf die Pfanne 
init Inhalt iibertragen, die trage Masse derselben 
wirkt jedoch der Besehleunigung entgegen. Die 
Folgę ist die in Abb. 19 punktiert angedeutete
Verbiegung der beiden Hangestangen. 

.und im gleichen Mafie auch bei den
Bei a und b 
Schildzapfen

treten also Biegungsbeanspruchungen auf. Die- 
selben ungiinstigen Beanspruchungen ergeben, sieli

ist starkę Biegungsbcanspruchung bei a oder tiefer 
in der Riclitung des Pfeiles. Zur Yerhutung dieser 
Beanspruchung muB es mogiieh sein, daB die Pfanne 
beim Verfahreii sich frei in den Schildzapfen drehen 
kann. Der Stiitzpunkt fiir die Schnecke der Dreh- 
yorrichtung ist zweckniiiBig yon der Zugstange an 
die Traverse zu verlegen, und die erforderliche B.e- 
wegung zum Kippen ist von dort aus auf den Schild
zapfen zu iibertragen.

An einem Beispiel soli kurz durcli Annaherungs-
naturlich bei zu schnellem Abstoppen des fahrenden rechnung gezeigt werden, wie hoch dureh Einflusse 
Kranwagens, wobei die Verzogerungskraf|e, die 
hiiufig grćiBer sind ais die Beschleunigungskrafte, 
die Biegungsbeansprnchung der Hangestangen her- 
vorrufen.

Wird die Pfanne zu schnell angehoben oder wird 
sie ruckweise nachgesetzt, so resultieren auch hieraus 
unter Umstanden ganz erhebliche Beschleunigungs- 
bzw. Verzogerungskrafte, welche die Tliingestangen 
auf Zug beanspruclien.

Abbildung 19 bis 21.

Besonders ungunstig gestalten sich die Yeihiilt- 
liisse, wenn der Kranfiihrer schnell anfahrt oder 
stoppt und gleiehzeitig schnell aiihebt oder senkl.

Aus Vorstehendem ergibt sich, daB das Gestange 
keinesfalls starr sein darf, sondern eine gewisse Isacli- 
giebigkeit an der Trayetsen- und Schildzapfcn- 
Befeśtigung haben muB. Das Mittoehmen der Pfanne 
beim Fortbewegen derselben dureh den Kran muB 
dureh besondere, an der Traver.se angebrachte Mit- 
nehmer erfolgen, um die Hangestangen von dieser 
Aufgabe zu entlasten und sie nur auf Zug zu bean- 
spruchen. Die Anfhiingung am Kranhaken muB 
federnd sein, genau wie bei Forderkorben. Die Federn 
diirfen natiirlich nicht in der Wąrniezone des fliissigen 
Materials liegen.

Biegungsbeanspruchungen treten weiter auf, wenn 
die Pfanne so im Krane hiingt, wie Abb. 20 zeigt, und 
in der Richtung des Pfeiles Yerfahren werden soli. 
Auch hier w irkt die trage Masse der Pfanne der 
Besehleunigung entgegen, das Gehange will sich 
in eine schriige Lage stellen, etwa wie punktiert ge- 
zeichnet, wird aber durcli die mit der Zugstange 
starr verbundene Kippvorriehtung an der Drehung 
um den Schildzapfen gehindert. Die Folgę dayon 

xiiy.as

yorgenannter Art die Gestange beansprucht werden 
konnen:

Angenommen, es handele sieli um eine 25 000-kg- 
Pfanne. Die Hangestangen haben nach neuerer 
Ausfiihrung einer bekannten Firma im oberen Teile 
einen Querschnit,t voi> (iO x  200 mm (Abb. 19).
Das Gewicht der ausgemauerten Pfanne ist rd. 12 000 kg 
der fliisBige Inhalt wiege . . . . . . . . .  „ 25000 „

Gesamtgewioht =  37 000 kg.
Mehmen wir eine Besehleunigung 

oder Verzogerung des Kranwagens yon
0,75 m/sek an, ein.W ert, der bei Ver- 
wendung von starkon Fahrmotoren 
und unachtsamen Kranfiilirern vor- 
kommen kann, so ergibt sich eine 
Beschleunigungs- bzw. Verzogerungs-

lcraft yon • 0,75 =  rd.2830 kg.y,o
Diese Kraft, im Schwerpunkt dergeftill- 
ten Pfanne angreifend, verbiegt die Hiin- 
gestangen. Der Abstand vom Schwer
punkt bis zum Befestigungspunkt der 
Hiingestangen an der Traverse ist nach 
Ausfu h run l etwa 2 m. Es ergibt sich 
somit folgende Momentengleichung:

k l

oder kb =

2 8 3 0 -2 0 0 =  2 

2830•200

bh2
” 6”

rd. 2300 kg/eni2

von k, = rd . 150 kg/cm2

2 • 20 • 30 
Hierzu Zugbeanspruciiung 

37 000 
2 - 2 0 -O

Gesamtboanspruchung 2510 kg/cm2 
Legt man ein Materiał mit einer Festigkeit von 
45 kg je mm- zugrunde, so hiitte man eine noch 
nicht zweifache Sicherheit. Wenn man nun beritek- 
sichtigt, daB die Verzogerungs- bzw. Beschleunigungs- 
kriifte unter Umstanden sogar noch groBer sein 
konnen, ais in derRechnung angenommen, daB der- 
artige Biegungsbeanspruchungen sich fortgesetzt 
wiederholen, und daB das Materia! allmahlich er- 
niiidet, besonders wenn es nicht ausgegliiht wird, so 
wird man die Haufigkeit der vorkonimenden Bruche 
rerstehen.

Es besteht aber noch eine weitere Miiglichkeit. 
zur ungiinstigen Beanspruchung des Gehiinges, und 
zwar kann dieselbe beim GieBen, d. h. beim Kippen 
der Pfanne, auftreten. Bei senkrechter Stellung der 
Pfannenaehse, wie sie Abb. 20 zeigt, und richtige
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Aufhangung der Pfanne vorausgesetzt, liegt der 
Schwerpunkt derselben senkrecht unter dem Auf- 
hiingepunkt in der Langsaehse der Hangestangen. 
Wird die Pfanne gekippt (Abb. 21), so vcrblcibt der 
Systemscbwerpuhkt zwar in der Senkrechten, die 
dureh den Aufhangepunkt lauft, jedoch kann er 
seitlich des Schildzapfens liegen, etwa bei s. Das 
Gehange wird sich also in  eine geneigte Lage stellen, 
weil die Hangestangen nicht um den Zapfen schwingen 
konnen, denn die an der Hiingeschiene ąngebrachte 
und m it dem Schneckenradin festem Eingriff śtehende 
Schnecke yerhindert dies. Es treten also in d er 
Hangeschiene, an der die Drehvorrichtung ange- 
bracht ist, Biegungsbeanspruchungen auf; die 
ganze Pfanne wird sich gleichzeitig, sofern nur e ine  
Kippyorriclitung vorhanden ist, um die Vertikal- 
achse verdrehen und zieht naturlich dadurch die 
andere Hangestange mit den Schildzapfen ebenfalls 
in Mitleidenschaft.

Diese Beanspruchungen lassen sich rermeiden, 
wenn man die Pfanne so aufhangt und ihr gegebenen- 
falls eine solche Form gibt, daB der Schwerpunkt 
derselben m it dem Inhalt auch beim Kippen mog- 
lichst senkrecht unter dem Schildzapfen liegen bleibt.

Auch fiir diesen Fali ist es vorteilhaft, die Dreh- 
vorrichtung von den Hangestangen fort nach der 
Traverse hin zu yerlegen und von hier aus am besten 
mit zwei Zugstangen, unter Einschaltung eines 
doppelarinigen łlebels, zum Drehzapfen herunter- 
zugehen; bei groBeren Pfannen vielleicht beider- 
seitig.

Die Herstellungskosten ditrfen gegeniiber der 
moglichen Gefalir, die ein Gehangebruch mit sich 
bringen kann, keine Rolie spielen.

Interessant ist es, festzustellen, wie die von 
Senssenbrenner in Abb. 1 und 2ł) angegebenon

>) St. u. E . 1919, 27. Eobr., S. 213,7.

Briiehcausnahmslos mit den von mir zuvor erwahnten 
Beanspruchungen begriindet werden konnen.

Ich fasse zusammen:
1. Das ganze Gehange muB im Kranliaken federnd 

aufgehangt sein.
2. Die Aufhangestangen miissen aus geeignetem, 

nicht zu hartem Materiał geschmiedet werden 
und sind gut zu gliihen. Das Gliihen soli in 
bestimmten Zeitabstiinden wiederholt werden, 
deshalb miissen, die Hangestangen leicht abnehm- 
bar sein.

3. An den Hangestangen sind alle scharfen Ein- 
schnitte zu vermeiden. Der zweckmiiBigste Quer- 
schnitt ist der rundę. Schwaehungen des Stangen- 
querschnittes etwa durcli Locher zum Befestigen 
des Kippmeclianismus sollten vermieden werden.

4. Die Hangestangen miissen an der Traverso'und 
an den Schildzapfen beweglich angeschlossen 
sein und diirfen nach keiner Richtung hin Bie
gungsbeanspruchungen ausgesetzt werden. Dies 
kann man erreichen:
a) durcli an dbr Traverse anzuordnende starre 

Mitnehmer fiir die Pfanne,
b) dureh zwcckmaBige Formgebung der Pfanne 

und richtige Wahl der Lage der Drehzapfen,
c) durcli Ausschalten der Kippvorrichtung wah

rend des Verfahrens der Pfanne, oder
d) durcli Verlegen des Mechanismus der Kipp- 

vorrichtung an die Traverse und Anordnung 
von beiderseits liegenden Kippeinrichtungen.

Im iibrigen sind die von Treuheit gegebenen 
konstruktiven Anregungen zu beachten.

Wenn meine Zuschrift den Erfolg haben sollte, 
zu weiterem Meinungsaustausch anzuregen, so hatte 
sie ihren Zweck erfiillt.

Umschau.
Ueber den Verbrennungsvorgang im GieBerei-Sehachtoten 
und die Vorausliestimmung der- Zusammensetzung der 

Giehtgase
is t von Profcssor B. O san n  in  Clausthal ein Aufsatz1) 
ersehienen, dessen In lialt hier kurz wiedorgegebon wer
den soli:

Seine Betraohtung und sein Bcrechnungsverfahren 
grunden sieh. auf die Hypothese, daB die zu Kohlen- 
saure vorbrcnnende Kohlenstoffmenge, auf 100 kg Einsatz 
bezogen, einen konstanten W ert darstellt. Die zu 
Ko hieno xyd yerbrennende Kohlenstoffmenge ergibt sich 
ausdem  Untersehied, die Stickstoffmenge aus der zur Ver- 
brennung erforderliehen Sauerstoffmenge. Die Wasser- 
stoffmenge h a t in  der Eeuchtigkeit des Geblasewindes 
und dem W assorstoffgehalt des Kokses ihren Ursprung.

D er giinstigste Sehmelzkoks ist 8 kc fiir 100 kg 
Einsatz oder bei 8 1 %  nutzbarem  Kohlenstoff 0,7 kg C 
Wer oine kleinere Zahl angibt, tauscht sich; denn sie kann 
nur auf Kosten oinor uborreiehlichen Fullkoksmonge oder 
des groBen Wtirmeinhaltes der Schmelzsiiule und des 
Ofenfutters, also nicht auf die D auer bestohen. Eine 
Wiirmebilanz2) bestiitigt dies.

J) GieBoreizęitung, 1919, 1. Aug., S. 225.
2) Vgl. das GieBereilehrbueh von Osann, Verlag Wil

helm Engelmann, Leipzig.

Diesem Kokssatz entspricht eine Gichtgaszusammen- 
setzung (Baum teile) von:

10,3 % C 02 m it 8,7 kg C =  71 %
0,5 %  CO „  3,5 „  C =  2 9 %

Zusammen 12,2 kg C =  100 %
Es verbrennen also von den genannten 6,7 kg C 

in runder Zahl 70 % =  4,7 kp. zu C 02.
D ie se  Z a h l s o l i  f i ir  a lle  K o k ss iitz e  a is  k o n - 

s t a n t e r  W e r t  f e s tg e h a l te n  w e rd en . Sie bildet 
die Grundlage der aufzustellenden Eormeln. Die zu CO 
verbrennende Kohlenstoffmenge folgt unm ittelbar aus 
dem Untersehied, in obigem E a lle =  6,7 — 4,7 =  2,0 kg.
Ehe die Eormeln entwickelt werden, soli gesagt werden,
wio die Konstanz der zu C 02 vorbrennenden Kohlenstoff
menge zu erklaren is t:

Nehmen wir z. B. zwei Kokssiitzo von 8 kg und 
14 kg fiir 100 kg Einsatz an, so Yerbrenren nach unserer 
Tbeorie in beiden Eiillen 4,7 kg C zu C02 und der Best, 
also 2,0 und 7,1 kg C, zu CO.

Im  zweiten Eallo entsteht also ein kohlenosyd- 
reicheres Gasgemisch, und m an glaubt auf den ersten 
Blick hin, daB dies auf Kosten der zu C02 verbrennenden 
Kohlenstoffmenge geschieht. Aber diese Annahmo is t 
falsch. Es yerbrennt in  beiden Eiillen die gleiche Mengb 
zu CO,.
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Man muB davon ausgchen, daB das ontstohonde C02 
duroh die BerUhrung m it dem gliihenden Koks und dem 
gliihenden Ee zerlegt wird.

C 02 +  C =  2 CO und C 02 +  E o =  CO +  EeO.
Dies wird un ter sonst gleichen Umstanden durch 

hohe Tem peratur begiinstigt, also muBto unsor kon- 
stanter W ert im zweiten Falle gefiihrdót worden, weil 
der hohe Kokssatz oine hohe Tem peratur bedinpt, oirifaeh 
im Zusammenhange dam it, daB die WiŁrmeausgabe fiir 
Sehmelzen yon Eisen und Sehlacke fiir 1 kg Koks einen 
geringeren Betrag ausmacht.

Anderseits wird im zweiten Falle das entstehonde 
C02 durch dio Verdiinnung m it . CO vor dom Zerfallen 
geschiitzt. Beide Einfliissc sohoinon sich auszugleiehen, 
und so kom m t der konstantę W ert zustande. DaB eine 
groflero Gewichtsmengo C zu C02 yerbronnt ais dio oben- 
genaunten 4,7 kg, is t doshalb unwahrscheinlich, woil ein 
wesentlich hoheror C 02-Gehalt in don GieBoreischacht- 
ofengasen untor normalen VerliiUtnissen nicht angetroffen 
wird. E r kennzeichnet also ein Ma'ximum; wiirde es iiber- 
schritten, so wiirde das CO, so konzontriert auftreton, 
daB der UeberschuB sogleich in CO umg<?wandelt wiirde.

T ritt Gebliiseluft in einen m it gliihendem Koks 
gefiillteń Schacht, so /entsteht ein Gomisoh von O, C 02 
Und CO, d as beim Aufstoigen uuter baldigem Verschwinden 
des O (bis auf einon goringen Rest) oinen Glcichgewichts- 
zufctand zwischen C 02 und CO erkennon liiBt, der lodig- 
lieh durch die T em peratur und die Geschwindigkeit des 
G asstromes-bedingt wird.

D a nun die Gasgeschwindigkeit in allen Kuppel- 
ofen ziemlich dieselbe ist, weil jedor Betriebsleiter eine 
moglichst groBo Erzeugungsleistung . anstrebt und der 
Windzufuhr infolgedessen erst Sehratikeo gesetzt werden, 
wenn boi iibermaBiger Gasgesehwiudigkcit Wirbelstrome 
entstohen und Stauungon im gleichen Sinne yeranlasseu 
wio bei zu weit gotriobenor AnsaugegeBchwindigkeit in 
Geblasezylindorn, so bloibt praktiscli genommen nur die 
Tem peratur ais Regler iibrig, und diese steigt und fallt 
m it dem Koksverbraueh.

Wiirdo ein GieBoreileiter iiber dieso Grenze hinaus 
blasen, so wiirde er bald durch MiBerfolgo eines Besseren 
belehrt werden. Es wurden dann dieselben Erseheinungcn 
wie beim Niederblasen am Schlusse der Schmelze auf
treton. Es wurde sich oin starker SauerstoffiibersohuB 
einstellcn, der Abbrand wiirde stark  yergroBert, und die 
heiBe Flammo wiirdo sehr viel Wiirmo ontfiihren und 
sohlieBlich ein Einfrieren bowirken, wenn nicht ein iiber- 
miiBiger Kokssatz besteht. D er Gewinn an C, dor zu 
C02 verbrennt, wiire ganz gering, wio dic Gichtgaszu- 
aammensetzungen beim Niederblasen und die Gonerator- 
gaszusammonsotzung boim HoiBblasen (Wassergaserzcu- 
gung) beweisen. Dieser Gewinn wiirde nicht die ver- 
m ehrten W armeyerlusto aufwiegen.

So wird man cs yorstehen, daB dio zu C02 verbrennende 
Kohlenstoffmongo bei allen Kuppelófen im Sinne der 
obigen Ausfiihrungen die gleichc ist, sofom m an nicht den 
Verhaltnissen Gewalt an tu t, sei es, daB man zu schwach 
oder zu stark  bliist, im lotzteren Falle unter sprung- 
woiser Steigerung des W inddruckes und der Gebliisearbcit.

Bliist man zu schwach, so wird der Kuppelófen zu 
oinom Hochofen oder Gaserzeuger, bliist m an zu stark , 
wird er oin Wassergaserzeuger im HeiBblasezustande. In 
beiden Fallen wiirde der Zweck yerfehlt werden.

Dio E n tw ic k lu n g  d e r  F o rm e l fiir die Gichtgas- 
zusammensetzung nim m t also ais Ausgangspunkt an, daB 
von der auf 100 kg Roheisen gesetzten Kohlenstoffmenge 
4,7 kg zu C 02 und  der R est zu CO yerbronnt.

1 kg C yerbronnt m it 1,87 cbm O zu 1,87 cbm C 02
1 „  C „  „  0,93 „  O zu 1,87 „  CO
1 cbm O entspricht 3,7G „  N
1 » O „  4,76 „  Luft
1 kg C 02=  0,51 cbm; 1 cbm COs =  1,97 kg
1 „  CO =  0,80 „  1 „  CO =  1,25
1 N =  0,80 „  1 „  N  =  1,20 „
1 », O =  0,70 „  1 „  O =  1,43 „
1 „  H  = 1 1 ,2 5  „  1 „  II  = 0 ,0 9  „

. Allo Gasyolumina werden bei 0 0 und natiirliehom 
L uftdruck betrachtct.

Man borechjięte'dj^,,ę0a-Mengo, indom m an bcruck- 
sichtigt, daB auoh C 02 aus dem Kalkstoin stam m t, dann 
dio CO-Menge, dann dió Mongo des zur Yerbrennung 
notigen O, aus der unm ittolbar die N-Mongó folgt.

Ein Teil des O goht unverandert durch don Ofen* 
schacht hindurch und gesollt sich zu den anderen Be- 
standtoilen, in denon er etw a 1.0 %  der Gichtgase aus- 
mncht. D a auf 100 cbm Gichtgase otwa 20 cbm O kommen, 
so besagt diese Beziehung, daB m an 5 %  iiborschussigcn 
Sauerstoff ha t und dio thcorctisch zur Verbrennung not-

105
wendige Sauerstoffmonge m it multipliziorcn muB.

Die Gichtgase enthalten auoh Wasserstoff, der aus dor 
Feuchtigkeit des Gebliisewindcs herriihrt. Dio lotztore 
wird restlos, ebenso wio im Hochofen und Gaserzeuger, 
zersotzt; der dabei freiwerdondo Wasserstoff geht un- 
yeriindert durch den Kuppelófen hindurch.

Nimmt man in Riicksickt auf den m eist geschlossenen 
Geblilseraum und die Kompressionswiirmo dic dureh- 
schnittlicho T em peratur des Windes zu 2 0 0 und eino 
Siittigung von 66 %  an, so enthalt 1 cbm angcsaugto 
L uft rd. 12 g W asserdampf, entsprechend 1,33 g 
=  0,015 cbm H. Auf 1 kg C kommen ungefahr 7,0 cbm 
W ind, demnach 0,105 obm II  aus dom Gcbliiscwind. 
Zu diesem gesellt sich noch der im Koks entbaltene H 
im Bctrago yon otwa 1 % , also etw a 1,2 %  yom 
C =  0,012 kg =  0,13 obm, zusammen sind dies 0,23 cbm H  
fiir 1 kg C.

Mit Hilfe dieser MaBgabe liiBt sich die in die Gase 
einflicBendo Wasserstoffmenge leicht berechnen.

Beim Hochofen is t dieses Verfahren der Berechnung 
der Wasserstoffmenge erprobt, und es liegt kein Grund 
vor, {iier andoro Verhaltnisse anzunehmen. Es sei aber 
gorado auch in  diesem Punkte um die M itarbeit der 
in dor GioBereipraxis stehenden Chomiker geboten.

Es mussen noch oinigo Umstiinde beachtet werden, 
deren Wirkung sich abor zum groBton Teil und soweit 
aufhobt, daB sie yernachlassigt werden konnen. Es ist 
dies die Sauerstoffmenge, die zur O sydation des Si,' 
Mn, Fe, S gebraucht wird, ferner die durch Rost und 
Eisonoxydo eingefulirte O-Menge, ferner die an den 
W asserdampf der Gcblascluft gebundene O -M enge1).

Wenn
a =  Schmolzkoksmcnge fiir 100 kg Einsatz in kg
b =  Kohlenstoffmenge ,, 100 „  ,, ,, „
c =  Kalkstcinm enge ,, 100 ,, ,, ,, „
d =  Kohlensiiursmenge

des K alksteins ,, 100 ,, ,, ,, ,,
ferner

y=
V =
w =
q=

die in 
bei 0 0 

x =
y =
z

ge8uchte C 02-Mengo in cbm fiir 100 kg Einsate 
„  CO- „ in ,, „  100 „
,» N- ,, in ,, ,, 100 ,, ,,
„  O- „  in ,, „  100 „
,, H- „  in ,, „  100 ,, , ,,
,, Windmenge in ,, ,, 100 ,, „

don Kuppelófen einflieBt — alle GasYolummengen 
und bei normalem. Luftdruck gemessen — so ist 
4,7 . 1,87 +  d . 0,51 =  8,8 +  d . 0,51 cbm C 0 2 
(b — 4,7). 1,87 cbm CO

=  [4,7 . 1,87 +  (b — 4,7). 0,93] • ~ Q ■ 3,76

=  [8,8 +  (b — 4,7). 0,93], 3,95 cbm N

=  [4,7 . 1,87 +  (b — 4,7). 0,93] - °

=  [8,8 +  (b — 4,7). 0,93]
100

' 100

cbm O

l) Vgl. O san n : „Die rechnerische Nachpriifung und 
Erganzung der Kuppelofongasanalyse“, St. u. E. 1917,
27. Dez., Ś. 1180/1, und don Meinungsaustausch dariiber 
ebenda 1918, 27. Juni, S. 584/8. Auch den Vortrag dos 
Verfossers iiber den wirtschaftlich giinstigsten Kuppel- 
ofonbetrieb. GieBorei 1919, 7. Jan ., S. 1/8. St. u .E . 1918.
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w =  b . 0,23 obm H

q =  [4 ,7 . l,S7 +  (b — 4,7). 0,93]

=  [8,8 +  (b — 4,7). 0,93]. 5,0 cbm Wind.
Nachdcm die Anteilziffern berechnet sind, kann man 

leicht den-H eizw ert fiir 1 cbm Gichtgas finden, wenn 
man beriicksiehtigt, 

daB 1 cbm CO m it 3000 WE zu C 0 3 und 
dali 1 ,, H  ,, 2600 „  zu W asserdampf

Ycrbrennt.
Die. Zahlentafel 1 lii lit dic Gichtgaszusammensctzung, 

die Giehtgasmengc und Windmenge sowio den Heizwert 
des Gases bei verschiedenem Schmelzkoksverbrauch er- 
kenneh. Dor letetere is t bei niedrigem K okssatz sehr 
gering, wiichst aber stark  bei erhohtom K okssatz und 
niihert sich dann den W erten, die beim Hochofon be- 
stehen. Die Zahlentafel liifit auch erkennen, daB bei 
niedrigem K okssatz eine groBere Windmenge fiir 1 kg C 
oder K oks erforderlieh ist. Ebenso besteht auch hier 

■eino groBere Giehtgasmengc fiir 1 kg C oder Koks.
Die Wasserdampfmenge kann leicht gefunden werden, 

wonn man aio Koksfeuchtigkeit und Kalksteinfeuchtig- 
keit in Betraclit zieht. Sio is t im Vergłeich m it don Giclit- 
gasen cies Hochofens und auch m it Generatoraasen gering,

Formen eines schwierigen Kondensatorstuckes1).
D as in Ąbb. 1 in Ansicht und in Abb. 2 in mehreren 

Risse n dargestellte KondensatorguBstiiek bot sowo li 1 
wegen seiner Form wie wegen seiner GroBe — es hat 
bei oinor Hoho von 1200 bzw. 1700 mm einon grofiten 
Durchmessor vón rd. 5 m und w^iegt etwa 17 500 kg — der 
Herstellung riiclit unerhebliclio Schwierigkeiten. Die 
Formerei konnte naturgcmiiB nur iuit liogendom Modelle,

d. h., da nur oinzelno Modelltcilo zur Yerwcndung kamen, 
m it liegender Anordnung dos Abgusses erfolgen, ebenso 
war es naholiegond, dic inneren Teilo der Form aus 
Keroen zu bilden. Eine nieht zu unterschiitzende Scliwie- 
rigkeit boten die 27 auszukernenden Roliren fiir dic Anker- 
bolzon, da dieso Hóhlungen nicht auf beiden Seiten des 
Abgusses g la tt durehgehcn, sondern auf der einen Seite 
durcli eine Eisenstarko von etwa 50 mm abgeschlossen 
werden. Infolgedessen konnen die 63,5 mm starken und 
bis z u 1690 mm langen Korne nur an der unteren Seite 
eino Fiihrung erhalten, in ihrer iibrigen Liingo miissen 
sio dureh K em stutzen in der Form gesichort werden. 
Eine dritte  we sen tli che Gofahrenquello lieg t in der Ver- 
sohiedenheit der Wandstiirken, insbesondero dic Materia 1-

l ) The Foundry 1918, Dez., S. 552/7.
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einer anderen Ansicht. Die 
(Jebergangskanten voin ringfoi - 
migen H auptkorperdól Abgusses 
zu den Kanten. des groBen Iiin-i 
laufkanales werden durch einen 
Kern B (Abb. 5) gebildet, der, 
wie die Abbildung zoigt, von 
Stiitzen getragen wird. Die 
Oeffnung.in der Ruckwąnd der 
Form bei C (Abb. 5) dient zur 
Unterbringung des K ernes D 
(links obenim H intcrgrunde der 
Abb. 5), dor auch dic beiden 
Stiitzleisten D in  Abb. 2 zu 
bilden bostimmt ist. Sobald die 
Form soweit fertig war, dccktc 
man sio m it Blechon ab und 
troeknete sio m it Holzkohlcn- 
feuor,' wozu 24 st. vollkonuuen 
ausroichtcn.

Die inneren Korne muB
ten ebenso wio dor "roBoi

i; ! ■ - n = = -  - = -  7 : - - i

4 ' ' C T r  a> ■ ..:!■  i
. '!r--y-7r/---r- f  -  -

r— ~ ......- ■- ~ -r - r- - r

Abbildung 2. Schnitte und Ansichten des Abgusses.

anhiiufuug in dor Gegend des gekrum m ten groBen Ein- 
laufrołires b irg t sehr betraohtiiehe Spannungsgefahren, 
denen duroh geeigneto MaBnahmen zu begegnen war.

Zur Ausfiihrung der Form wurde ein 3,6 m tiefes 
Loch ausgegraben und m it sehriiger Sohle vorsehen, von 
deron tiofsitcm Punk te aus das zusammenlaufende Wasser 
von Zeit zu Zeit auszupumpen war. Ueber einem Roste 
aus vier je 250 X 200 mm starken und 5,4 m langen 
Balken, die zum Widerlagor fiir mehroro Spannsehrauben 
dienten, errichtete man eine Sandbettung mit aus- 
reiohonder Kokseinlage zur Entliiftung und drohto sie 
m it Hilfe oinor Spin- 
del genau wagereoht 
ab. Damit war oino 
guteU ntcrlagefiir dio 
untersto Kornsehicht 
goschaffen. Abb. 3 
zeigt die Form wah
rend des Einlegens der 
Bodenkerne und liiBt 
zugleich im Hinter- 
grunde den groBen 
Exhaustorkern gut 
erkennen. Nach ge- 
nauer Unterbringung 
der Bodenkorne und 
ihrer Sicherung durch 
Kornstiitzen galt, os, 
die iiuBere Wand der 
Form herzustellen.
Man bsdiente sich 
dazu oines Yiertel- 
Modellgerippes, das 
m it Ętilfe der Dreh- 
spindol festgestellt 
und nach jeweiligem 
Einstapipfen weitor 
vorsehoben wurde 
(Abb. 4). Abb. 4 zeigt 
zugleich bei A den 
Eidiaustorkern in

Abbildung 3. Kiclegen der Keri

Abbildung 4. Alifstarnplen der auBereo*Forin mit TeilmodelL



Abbildung 5. KiolUgatig verschiedener AnscliluUkerne.

EinlaBkern groBtontcils auf Stutzen abgesotzt werdeń. 
Man legto der Reihe naoh je ein P a a r  Innenkorno gemcin- 
sam oin, um so die groBtmogliche Gowahr fiir genaueste 
Einhaltung allor Wandstiirkcn zu gewinncn (Abb. C). Der 
groBe ovalo Einlaufkern von 2,4 m Liingo wurde in zwei 
Halften auf Eisenplatten aufgezogen, orst in der Form 
vereinigte man dio bei- 
dbn jo rd. 2y2 t  wiogon- 
den Teilo. Um dio erste 
Hiilfte dieses Kem es wen- 
den zu konnen, lioB man 
sio auf oinen vorbercito- 
ten  Sandhaufen abglei- 
ten , worauf es oin leieh- 
tes war, sio m it dem 
K ran boi den vorstehcn- 
den Kernoisenenden zu 
erfassen und riehtig auf 
dio 450 mm lango Korn- 
marko und eine groBoro 
Zahl von Kornstutzen ab- 
zusetzen. Das Einlegon 
der zweiten Hiilfte, die 
g la tt  von der P latte  ab- 
gehoben werdon konnte, 
bot keins Schwierigkei- 
ten. ' Nach sauberein 
Ausgleichen der Fugen 
zwischen den beiden hal- 
ben Kernen war noch 
der den Uebergang zur 
auBeren Kondensator- 
kamm er Tormittelnde 
Uebergangskern, der sich 
bei E  in den H auptkern 
schiebt, unterzubringen.
Mehrere Ankerbolzen- 
kerne sind bei A in

Abb. G zu ersehen. Nach Einlegung und Sicherung aller 
Jlittelkerne galt es nur noch, die Deekkerne aufzulegen, 
worauf die Liięken im Ringo vollgestampft und schlieBlich 
dio ganze Oberfliiche dor Form m it einer ausgiebigen 
Stampfschicht bedeekt wurde. Zur Beschwcrung wurden 
etwa 80 t  Gewichte aufgebraclit, die zugloieh zur Sicherung

Abbildung G. Einlegen der Mlttelhernc.

1322 Stahl und Eisen. Umschau. 39., Jahrg. Nr. 44.
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deryom Holzrosto unter der Eorm bis nach oben roiohenden 
.Verspannungsankcrdienten. Die EormarbeiteinschlieBlich 
dor Kernmacherei und des Beschwerens beanspruchto 
insgesamt 294 Eormer- und 223 Taglohnerstunden.

Der GuB erfolgte von unten, ais Trichter und ais 
Stciger ha tte  man Bohren aus feuerfestem Ton m ifau f- 
gostampft. Solche sind in Abb. 5 boi E  zu erkonncn. Dor 
EinguB wurde doppolliiufig gefiihrt, wahrend fiir den 
AbfluB 5 Steiger zu sorgon hatten. Man goB m it zwei 
Pfannon und konnte die Eorm in G min voll bckommen. 
Nach 12 s t wurde abbeschwert, dio Oberscito des Abgusses 
freigolcgt, dor groBe K ern des Einlaufrohres gelockcrt 
und dio Uebergangsstelle yon diesem Bohro zum zylin- 
drischen H auptkorper froigemacht, um so das Schwinden 
zu erleichtcrn und um gefahrbringendon Spannungen yor- 
zubeugon. Nach weiteren 2 X 24 st, wahrend derer der 
AbguB im Sande unbeeińfluBt abkuhlon und schwinden 
konnte, yermochtc man ihn in jeder H insicht wohlgelungen 
der Butzorei zu iibergeben. C. Irrcsbcrgcr.

Kursus uber Brennstoffwirtschaft.

Dio Vortrage, die in dom Kursus uber Bronnstoff- 
wirtechaft vom 29. Oktober bis 1. Noyember im Hause, 
des Vereins deutseher Ingenieure, Berlin, atattfindon1), 
sollen zeigen, wie m it einfaehon, zurzoit zu Gcbotc stehen- 
den Mitteln der Brennstoffnot yorzubeugen is t und dem 
Volksvcrrnógen erhcbliche Werte erhalten werden konnen. 
Die Vortriige behanc|eln folgende Eragen: Mittel und Wege 
zur besseren Ausnutzung unserer Brennstoffe, Grundlage 
der Brennstoffkunde, Kohlcnkrisis und Transportfrage, 
Verbesserung der Warmowirtschaft dureh Abwarmeyer-

*) Vgl. St. u. E. 1919, 9. Okt., S. 1216.

wertung bei Dampfkraftanlagen, bei Verbrennungskraft- 
anlagen und GroB-Oelmascliinenanlagen, Warmomessung 
bei Dampfkraftanlagen und bei Verbrennungskraftanlagen, 
Venvertung und Nutzbarmac.hung minderwertiger Brenn
stoffe, Wiirmefortleitung, Brennstoffwirtschaft im Haus- 
halfc und in den Stiidten, warmewirtschaftliche Kupplung 
stadtiseher Werko m it priyaten Eabrikbetrieben.

Gauverband Rheinland-Westfalen des Vereins deutseher 
Ingenieure.

Schon yor cinigen Jahren war in Ingenieurkreisen 
der Gedanke aufgetaucht, die im rheinisch-westfalischen 
Industriebezirk lebenden Mitglieder des Vereins deutselier 
Ingenieure in e in em  Verbande zusammenzufassen. Auf 
Anregung des Ruhr-Bezirksvereins deutseher Ingenieure 
w urdeam l8.0ktobcr 1919 imSaalbau inEssen inAnwesen- 
heit zahlreiohor Fachleute sowie des Direktors des Gesamt- 
ycreins deutseher Ingenieure, Professor M a tsc h  oB-Berlin, 
in engster Fuhluńg m it dem Hauptycrein oin „Gauyerband 
Rheinland-Westfalen des Vereins deutseher Ingenieure" 
gegriindet, dem folgendo zehn Bezirksveroine mit uber 
3500 Mitgliedcrn angehoren: Aachener, Bergisclicr,
Bochumer, Emschcr, Lenne, Niederrheinischer, Ruhr, 
Siegener, Teutoburger, und Westfalischer Bezirksverein.

Zum Vorsitzenden wurde S te llę ] . O. W o d o m ey e r, 
Direktor der Gutchoffnungshiittc, gewahlt. Es ist u. a. 
geplant, halbjUhrlich groBere Versammlungen' mit wissen- 
sehaftlichen Vortragon. abzuhalten, erstmals F ruhjahr 
1920, und es darf erwartet werden, daB aus diesem Zu- 
sammenschluB der schaffenden Ingenieurwelt auf wisson- 
sehaftlicher Grundlage segensreiche Anregungen und 
wertvollc Ergebnisse fiir Industrie und Allgemeinheit 
unseres Industriebczirks erwachsen.

Aus Fachvereinen.
Verein deutseher EisengieBereien.

Der Verein deutseher EisengioBcreien hatte  zu seiner 
49. Hauptyersammlung seine Mitglieder, zahlreicho Ehren- 
gaste, Behorden und befreundete wirtschaftliche Verbande 
fiir dio Tago vom 2. bis 4. Oktober nach Bad Harzburg 
eingeladen. Die Wahl des Vcrsammlungsortes hatte  sich 
ais durchaus glucklich erwiesen, donn Unterkunft und 
Verpflegung, dereń Beschaffung in den gegenwiirtigon 
Zeiten eine nicht leichte Arbeit darstcllt, konnten bei den 
mehr ais 200 Teilnehmern keine weiteren Wunsche auf- 
kommen lassen, und dam it wurde auch dio ernste 
Arbeit der violseitigen Verhandlungen wesentlich er- 
leiohtert.

Nachdem am 2. und 3. Oktober yerschiedene Vor- 
besprechungen, AusschuBsitzungen und Gruppenyersamm- 
lungen, zum Teil in Verbindung m it dem Technischen 
HauptausschuB fur GieBereiwesen1) und dem gleichzeitig 
in Harzburg tagenden Vcrcin deutselier GieBereifachleute2), 
abgehalten worden waren, fand am 4. Oktober die eigent- 
liche H a u p ty e r s a m m lu n g  unter dem Vorsitz von 
2)r.»3ng.S.G.W erner statt. In se in e m T a tig k e itsb e r ic h t 
konnte der Vorsitzende unter dem Beifall der Versamm- 
lung mitteilen, daB vor wenigen Tagen die V ersc lim e l- 
zung  des G ie B e re iv e rb a n d o s  m it dem  V ere in  
d e u ts e h e r  E ise n g ie B e re ie n  zwischen den Vertretern 
der beiden Verbande verabredet worden sei; die Ab- 
machungen werden sicher die Zustimmung der beider- 
seitigen Vereinsversammlungen finden. Nach Abzug der 
doppelt gezahlten Mitglieder werde der neue Verein, 
der den Namen „Verein deutseher EisengieBereien — 
GieBereiverband, E. V.“ zunachst fiihren werde, mit zu
sammen etwa 1200 Eirmenmitgliedom eine Fachver- 
einigung untor den rd. 1600 GieBereien darstellen, wie

>) VgL S. 1305/7 dieses Heftcs.
2) Vgl. S. 1324 dieses Heftes.

sie von einem anderen deutsehen Industriezweige noch 
nicht erreicht wordon sei. Es sei also je tz t fiir dio GieBe
reien, dereń wirtschaftliche Bedeutung in der Gesamt- 
eisenindustrie dureh dio Wiedergabe statistischer Zahlcn 
scharf heryorgehoben wurde, eino einhcitliclie wirtschaft
liche Vertretung gesehaffen, zu der fur dio Erorterung 
technischer Fragen der vom Verein deutseher Eisen
gieBereien in Verbindung m it dem Verein deutseher Eisen- 
hiittenleute, Verein deutseher GieBereifachleute und 
Zweckyerband deutseher StahlformgieBereien gebildete 
T e c h n is c h e  H a u p ta u s s c h u B  trete.

Weiter erwahnt der Bericht des Vorsitzenden die 
Veriinderungen im inneren Leben des Vcreins, dio Neu- 
bildung mchrerer ortlicher und faohlicher Gruppen, ein 
Boweis, wio sehr der Verein bestrebt ist, den GieBereien, 
die im Kriege so stark zu leiden hatten  und nun von 
neuen Sehwierigkeiten bedrangt werden, zu helfen. 
Mit Ausnahme der WalzengicBereien und der Tetnper- 
gieBereien umfaBt der Verein zurzcit samtliehe Zweige 
des EisengieBercifachs; dazu ist beabsichtigt, ąuch die 
MetallgioBercien domnachst in einer besonderen Gruppe 
anzuschlieBen.

Ueber die Arbeiten des Vereins auf technisch-wissen- 
schaftlichem Gebiete, die der Vorsitzende eingehend be- 
handelte, is t, soweit sie fiir groBere Kreise von W ert sind, 
v on uns an anderer Stelle bereits berichtet1).

Nach einer Schildcrung der augenblicklichen Markt- 
und Preislage im EisengieBereifach, die zur Fassung der 
von uns bereits an anderer Stelle wiedergegebenen Bo- 
sehlusse fiihrte2), spraeh sich der Vorsitzende iiber dio 
zukiinftigo Lago der EisengieBereien dahm  aus, daB 
abgesehen von der dureh die Friedensbedingungen und 
andere Yerhaltnisse erzwungenen Erschwerung der Er-

*) Vgl. S. 1305/7 dieses Heftes.
2) Vgl. St. u. E. 1919, 1(3. Okt., S. 1264.



1324 Stahl und Eisen. Aus Faclwe.reinen. 39. Jahrg . Nr. 44.

y.eugung, welche die GieBereien wie dic gesamte iibrige 
Industrie in  den kommenden Monaten schweren Ent- 
behrungen aussetzen werde, die nachsten Jahre eine 
glanzende K onjunktur fur die GieBereierzeugnisse bringen 
wurden, vorąusgesetzt, daB ein groBer Teil des Bedarfs 
nicht durch Einschrankung der Arbeit in der GroBeisen- 
industrie hinfallig wurde.

Sodann crstattete der Geschaftsfuhrer des Vcreins, 
Dr. O. B ra n d t ,  Dusseldorf, einen ausfuhrlichęń und 
iiuBerst bemerkenswerten Bericht iiber die Z u k u n f t  d e r  
d e u ts c h e n  V o lk s w ir ts e h a f t .  Der Redner gab mit 
wenigen W orten ein scharf umrissenes Bild von dex ge- 
waltigen EinbuBe, dio wir durch den Friedensvertrag 
von Versaillcs auf allen Gebieten erlitten haben, und von 
den Eolgen, welche dic Umwalzung fur das Kultur- und 
W irtschaftsleben Deutsehlands und nicht zulctzt fur 
die Ergiebigkeit der Volkswirtschaft und Wirtschaft- 
lichkeit der Privatwirtscliaft gehabt hat. Die Deutschen 
haben sieli ais ein politisch unreifes Volk erwiesen, das 
durch sein Verlialten nach dem Zusammenbruch nun 
noch weitere moralische EinbuBe erlitten habe und diese 
Eolgen nun tragen miisse. Redner beleuehtete sodann 
die wirtschaftspoUtische Ratlosigkcit der Regierung an 
der Hand der schnę)] weehselnden Wirtschaftsprogramiue, 
die von der Sozialisierung zur Planwirtschaft und von da 
zum alten Staatssozialismus und zur Monopolwirtsclmft 
m it mancherlei Nebenvorschliigen hin und hersehwankte 
und  nocli schwankt; er sprach sich fiir ein maByolles 
wirtscbąftliches Riitesyśtem aus, wozu der jetzige Be- 
triebsratsvorsclilag nicht zu rechnen ist, und tr a t  auch 
fur eine organisiertc Volkswirtschaft ein, die er sich frei
lich anders aufgebaut denkt ais die Wisselsche P lanw irt
schaft. Sodann zerlegte Dr. B randt'die finanzpolitischen 
Pliine der Rcichsregierung und ging auf die Hugenberg- 
sclien Pliine einer Notopferanleilie ein. Aueh die Ilugen- 
bergsehe Anregung einer Geschaftsbeteiligung der Arbeiter 
und Angestellten an der Industrio wurde eingehend be- 
spróchen. SchlięBlich unt.3rsuchto Dr. Brandt die Lage 
unseres AuBenhandels, die Moglichkciten einer kontinen- 
talen europaischen Wirtsehaftspolitik, auf die uns die 
Gruppierung unseres EricdcnsauBenhandels hinweist, 
und wog zum SchluB die ungiinstigen und gunstigen Teile 
unserer Zukunft so gegeneinander ab, daB fiir einen ge- 
wissen vorsiehtigen Optimismus kcin Raum blieb. Ais 
Yoraussetzung dafiir bezeichnete Dr. Brandt, daB der 
Friedensyertrag gemildert und langsam und schonciul 
abgcwickelt werde, dio staatliche und wirtschaftliche 
Ordnung erhalten und ,die Wirtschaft von allen Eesseln 
frei blei be,'soweit nioht sozialpolitische Rucksichtcn ver- 
langten, daB wir wie Yerzweifclt arbeiten und die E r
zeugung steigern.

An den Yortrag schloB sich die Erledigung geschaft- 
liche;- Angelegenheiten und pin gfemeinsames Mittągessen. 
Im  Yerlauf desselben bdgiaiBte Geh. Bergrat Professor
B. O sa n n  ais Yertreter dei1 Bergakademie in Clausthal 
die Anwescnden m it einer Ansprache, in der er auf die 
langjiihrigen Bandę hinwies, die die Bcrgakademio in 
Clausthal ais altchrwiirdigc S ta tte  der Berg- und Hiitten- 
wissensehaft mit dem Yerein rerbinde. Die kleine Claus- 
tha ler Hochschule m it ihren 200 Studenten konne ja 
nicht die 1’racht und den Glanz groBer Hochsehulen 
entfalten, sie konne aber doch ebenso wertvoll fiir Stu- 
dierende uud die Wissenschaft sein wie eine groBe Hoch- 
Echulc, denn die innige E iih lu n g  zwischen Professor und 
Studenten, aus der sich geradezu Freundschaften bilden 
konnen, sei bei der kleinen Hoclischule um vieles leichter 
zu erreiehen. Aueh die Gi>fftlir der zu weit getriebenen 
Spezialisiorung liege dort fern. Redner erinneite weiter 
an  dio alten lla rzer Holzkohlen-lloehofenwcrke und 
GieBereien von Weltruf, die so viele nachmals bekannte 
Miinner ausgebildet haben, Aueh heute noch sei das Ziel 
der Bergakademie in Clausthal das gleiche, und sie setze 
a Ileś dafiir ein, um das GicBereiwesen durch W ort und 
Schrift 7.u fordem und der heianwaehsenden Jugend zu 
dienen.

Verein deutscher GieBereifachleute.
Die 9. H aupt\rersammiung fand im ICurhause zu 

Bad Harzburg am 3. Oktober sta tt. Der Uinstand, daB 
dic Tagesordnung nur geschaftlichc Punkte aufwies und 
die vom Technischen HauptausschuB fiir GieBereiwesen 
veranstaltcten technisch-wirtsehaftlichen Yortriige1) in 
spiitore Stunden gelegt waren, sowie eine gleichzeitig ab- 
gehaltene Sitzung des Yereins deutscher EisengieBereien 
machten es erklarlich, daB die Beteiligung verhiiltnis- 
maBig schwach war und nur gegen 50 Herren sich ein- 
gefunden hatten.

Der Vorsitzende. Direktor D alii, Berlin, wies nach 
Eroffnung der Sitzung auf den erfolgtcn ZusammenschluB 
der tcchniseh-wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 
Kriifte im GieBereifach hin, der sich rascher vollzogen habe, 
ais man noch vor Jahresfrist. gehofft habe. und gab als- 
dann einen ausfiihrlichen Ueberblick uber die wirtschafts- 
politische Lage. N ur eon einer groBen Sanierungsaktion 
durch ein W clt-Einanzsyndikat sei die Rettung der Welt- 
w irtschaft zu erwarten. Weiter bespranh der Redner 
don Kohlenmangel und dio Beforderungsschwierigkeiten, 
dip ZuStiinde in  den Eison bali nwerkstiitten und die 
Organisationsversuche der Ministerien und Behorden. 
Die Hauptsaclic sei, so schloB der Yortragende, daB man 
die Hoffnung nicht aufgebe, den m it reiBender Geschwin
digkeit in das Yerdcrben rollenden Wagen doch noch vor 
dem Abgrund zum Stehen bringen zu konnen. Den G e- 
s c h a f t s b e r ic h t  crstattete der Geschaftsfuhrer, Ingen eur 
E r .  B o c k ,  Berlin. E r machte darauf aufmerksam, daB, 
wahrend sich der Yerein in den letzten Jahren wesentlich 
Kriegsarbeiten und der Beschaffung und Herstellung von 
Kriegsgerat gewidmet habe, je tz t vornehmlich Aufgaben 
betriebswissenschaftlicher Art zu lpisten sein werden. Im 
AnsohluB berichtete er iiber dio

Arbeiten des Formsandausschusses, 
der nunmohr etwa 100 Sandsorten ehemiscli und mecha- 
niscli untersucht habe. Alle wesentlichen Gruben Schlc- 
siens, 15 an der Zahl, sowie die dort in Betracht kommenden 
GieBereien seien besichtigt worden.

Zu beklagen sei, daB die angefragten Eirmen dio 
Eormsandfrage sehr nebensaehlich zu behandeln scheinen, 
was wohl darauf zuriikzufuhren sei, daB sie yielleicht 
liefurohten, Geschaftsgehcimnisso zu verraten, wahrend 
es doch gerade fiir die GieBereien von auBerordentlichem 
W ert sei, die Eragcbogen moglichst ausfuhrlicli zAi bc- 
antworten.

Um in der Eormsandfrage brauchbare Ergebnisse 
zu erhalten, sei beabsichtigt, daB die Gruben und Handler 
von don vom AusschuB beauftragten Herren besueht 
werden, dam it auch allo Untcrlagcn erlangt werden. Auch 
sollen in Zukunft die von dem AusschuB beauftragten 
Herren der Geologischen Landesanstalt in Bel'lin von 
einem unabhangigen GieBereifachmann begleitet worden, 
wei! sonst — wie in S::hleslon die E rfahranggelehrt h a t — 
Angaben seitens dor GieBereien gemacht worden, dic ent- 
weder wissontlieh falsch sind oder auf mangelnder Sach- 
kenntnis der Auskunftgeber beruhen. Die bisherigen 
Erfahrungen aus den vorliegenden Arbeiten beweisen; 
daB die meisten Gie.Bereileiter sich mit dor Fomisandfrage 
lcider noch wenig oder gar nicht befaBt liaben und infolge- 
dessen selten eino, Auskunft iiber die ZweekmiiBigkeit 
bestiinm ter Formsandsorten geben konnen. Der Aus
schuB betrachte cs daher ais eine seiner Hauptaufgaben, 
iii dieser Beziehung Wandel zu scllaffen. Die weiteren 
Arbeiten mussen ergeben, ob es fiir die GieBerei von Fali 
zu Fali notwendig sei, Formsaude aus fernen Gegenden 
zu beziehen, oder ob man die fremden Sando durch Sande 
aus der Nachbarschaft ersetzen konne. Dabei sei genau 
zu prufen| wie \veit mit dem Ersatz vorgegangen werden 
durfe, ohne Nachteile fiir den betreffenden GieBcreibetrieb. 
Wesentlich hierbei sei die Frage der Yerkehrsmittcl, damit 
eine unnotige Belastung tler Bahn yermieden werde. 
Nacligewiesen sei durch die bisherigen Arbeiten des Form-
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sandausschusscs, daB viele GioBereien aus alter Gewohnhcit 
Formsande aus weit entfernt liegenden Gruben erhalten, 
und daB dieser Sand durch die Eisenbahn sehr verteuert 
werde. Es sei bcabsiehtigt, daB die Sandgruben und 
GieBereien der einzelnen deutschen Bezirke von den Be- 
auftragten des Ausschusses zugleich m it einem Beamten 
der Geologisohcn Landesanstalt besiclitigt werdon, damit 
alle Unterlagen fiir die Bewertung und Ausnutzung der 
Gruben gesehaffen werden.

Aus dem Kassenbericht ergab sieli eine starkę E r
hohung der Ausgaben in der letzten  Zeit, so daB der Verein 
sich an die Mitglieder wegen Entriehtung einmaliger frei- 
williger Beitriigo hatte  wenden mu33en. Die Verhaltnisse 
erforderten weiterhin die Erhohung des Mitgliedsbeitrages , 
von 20 auf 30 M , welchem Antrage von der Versammlung 
zugestimmt wurde.

Von einer Neuwahl des Yorstandes wurde in  Anbe- 
tracht der Zeitumstande abgesehen und nur eine Er- 
ganzungswahl fiir einige Mitglieder des Vorstandsrates 
vorgenómmen, dereń Ausscheiden durch Aenderung ihrer 
Tiitigkeit notig geworden war.

Unter dem Beifall der Versammlung wurden endlicli 
anliiBIich des zehnjahrigen Bcstehens des Vereins dio 
langjiihrigon Vorstandsmitglieder, Geheimer Rcgierungsrat 
Professor E. I lo y n  in  Berlin und Geheimer Bergrat 
Professor B. O san n  in  Clausthal, zu E h re n m i tg l ie d e r n  
ernannt.

Institute of Metals.
(SchluB toq  Sclte 1145.)

Dr. G u lliv o r  logto in Abwosonheit dos Vorfassers 
oinon Bericht von Z ay  J e f f r i e s  (Clevoland, Ohio) vor 

Ueber das Kornwachstum in Metallen.
Dió Arbeit bildet don ersten Teil dar Doktordisser- 

tation des Vorfassers und gib t auf Grund von Yersuchen 
friiherer Forscher sowio wonigor eigener Yersueho oinen 
Ueberblick Ubor don hautigon S tand unserer Kenntnisse 
auf dem genannton Gebioto.

Das Kornwachstum in Metallen kann im ■ feston 
Aggrogatzustando in folgonden Fdllon eintroten:

1. Beim Erhitzon oines Metalles nach Toraufge- 
gangener, im kalten Zustando’ orfolgter plastisoher' De
formation. „K a lt“ badautet hier unterhalb der Riiek- 
kristallisationstomporatur dos betroffondon Metalles.

2. Baim Erhitzon eines warmbaarbeitoten oder aus- 
gegluhten Metalles auf oino Tamparatur, dio liohor liegt 
ais diejenige, auf dio das Motali vorher erh itz t worden wai% 
oilar baim Erhitzen wahrend einer Iiingoren Zeit auf eino 
niedrigero Temperatur.

3. Bjim. Erhitzen komprimiorten Motallpulvers auf 
yarhiltnismaBig hohe, jedoch unterhalb des Schmelz- 
punktos golegeno Tomperaturen.

4. Baim Passioron (soi os boim Erhitzen odor Ab- 
kiihlen) d:;r T anpara tu r odar das Tamparaturgobiotos 
einer U .nw andlunj, dio m it oinor Aenderung dor Kristall- 
form yerkniipft ist.

E rh itz t ,man oin kaltbearboitotes Metali, so setzfc in 
oinam gawissan Tamparaturgobiot dio Riiokkristallisation 
ein. Yorfasser bazaichnat ais Riickkristallisationstom- 
psratur die niedrigsto Tem peratur, bei walcher die .Bildung 
der neuen, nor.nal gastalteten K ristallite einsatzt. Bei 
waitorer Ta.nparaturstaigeruńg tr it t  oino Veroinigung der 
kleinen Korner zu groBaren Kornern oin. Das Gebiet, 
in dem das Kornwachstum in oinem Metalle im feston 
Zustande stattfindet, lieg t zwischen der Riickkristalli- 
sitionstem paratur und dem Sohmolzpunkt. Bei den 
meisten gowohnlichan Matallon betragt dio Riickkristalli- 
sitionstam peratur rd. 35 bis 45 %  dor abśoluten Schmelz- 
tem poratur. Z. B. Eisen bositzt einen Schmclzpunkt von 
1800° abs.; seine RUckkristallisitionstomporatur liegt 
boi otwa 800 0 abs., d. i. rd. 44 %  der abśoluten Schmolz- 
tamparatur. Bei Zink liogt dio Riickkristallisations- 
tem peratur bei 273 0 abs., d. i. otwa 40 %  dśr abśoluten 
Sch nolztomporatur (092° abs.). E s muB orwahńt werden,

daB dio Riickkristallisationstemporatur nicht ais oino 
festiiogendo Tem peratur anzusehon is t; sio śindert sich 
yielmohr m it dor voraufgogangenen Behandlung des Mo- 
talles und m it dor Zeit. Im  allgemeinen sinkt die Riick- 
kristallisationstomperatur: 1. m it wachsendem Defor- 
mationsgrad; 2. m it sinkonder Tomperatur, boi dor die 
Deformation stattgofunden ha t: 3. m it liingerer Dauer 
der Erhitzung; 4. m it abnehmender KorngroBe, dio das 
Metali vor der Deformation besaB.

W ird ein Metali in wannom Zustande, d. h. oberhalb 
seinor Ausgluhtomperatur, bearboitot und langsam auf 
Zimmcrtomporatur abkiihlen gelassen, so zeigt die mikro- 
skopische Priifung nur normal gestaltoto Korner, dio 
um so groBar sind, je hoher die Tomperatur ist, boi der 
dio Boarbeitung beondot wurdo. E rh itzt m an oin solches 
Metali wieder iiber dio Tem peratur hinaus, bei dor . die 
W armbearbcitung beendet war, so kann und wird auch 
in der Ragel oin Wachsen dor Kristallo ointreten; ebenso 
kann letzteros der Fali sein, wenn das Metali hinreichend 
lango auf eino Tomperatur erhitzt wird, dio dicht unterhalb 
dorjonigen liogt, boi dor die W armbearbcitung boendot war.

Jeffries unterscheidot ferner zwischen normalem und 
anormalom Kornwachstum. U nter anormalem ' K orn
wachstum yerstoht Vorfasser das auffallend rascho Wachsen 
dor Kristallo, dio un ter gewisson, yon Sauveur, Chappell 
sowio dom Vorfassar niihor gokonnzoichneten Bedingungen 
der K altbearbeitung ointreten. M it Iłowo benutzt Ver- 
fassar fiir diese Tomperatur bzw. diesos Tomporaturgebiet, 
in dom dio Bildung groBor KristaUe stattfindet,' dio Be- 
zeichnung‘„K eim tem peratur" (germinativo temperature).

Verfassor g ib t fiir'dio Erschoinungon des Kornwaehs- 
tum s folgende Merksiitzo:

1. Das Bastrobon oines Kornos, sich m it anderen 
(kleineren) Kornern zu oinem Ganzen zu yereinigen, 
nim m t m it der KorngroBe zu.

2. Die Wachstumsgeschwindigkcit nim mt m it steigen- 
dor Tom peratur zu; sio is t m ithin dicht unterhalb des 
Schmelzpuuktcs am groBton. Unterhalb der Riickkristalli- '• 
sationstem poratur eines Metalles findet kein Kornwachs
tum sta tt.

3. Ein unterhalb dor Ruckkristallisationstom peratur 
doformiortes K orn zerfallt in „K ristalltrum m er", die um- 
so kleiner sind, jo groBor der Doformationsgrad, jo niedrigor 
dio bai dar Deformation horrsohendo Tom peratur und je , 
kleiner dio vor dar Deformation bestcherido KorngroBe ist.

4. Zwei klcinc anoinanderstoBondo Korner oder 
K ristalltrum m er brauchon sich in einer bestim mten Zeit 
und boi einer bestimmten Tom peratur nicht miteinander ' 
zu einom cinzigen, groBeren Korn zu yereinigen, obwolil 
sio baido in dar gloichcn Zeit und boi der gleichen Tem
peratur durch ein anstoBendes groBeres K orn absorbiort 
werdon konnen.

5. Bai jeder A rt dor K.altbcarbeitung werden in den 
yersehiedenen Teilen dos Metalles yerschiodene Bcan- 
spruchungsgrade liervorgorufon. Selbst bei einer iiber dio 
yersehiedenen Teilo des Materials gloiohmiiBig yerteilten 
Baanspruchung tr i t t  im lnnern  ein Unterschied infolge 
dar unrogelmiiBigen Oriontierung der K ristallite auf. 
Diosor Untersohied wird naturgemaB m it steigendem Do
formationsgrad geringor.

' 6. Versehiodanar Baanspruchungsgrad im Metali be- 
w irkt einon vorsehiedenen Grad der RiickknstaUisation, 
der bai geoigńeten Tomperaturbedingungen die Bildung 
groBar KristaUe zur Folgę haben kann.

7. F indet bai oinem Motallo boi -einer bestimmten 
Tomperatur oder in einem bestimmten Tomperaturgcbiet 
oine. betraehtlieha Aondorung der KorngroBe sta tt, so 
kann oin Tomparaturgefalle, das oinen Teil des Metalles 
oberhalb und andero Teile unterhalb dieser gewiśsen Tem
peratur odor dieses gowissen Temperaturgebietes hśilt, 
die Bildung groBar KristaUe bewirkon. Ein Tempcratur- 
gefiille allein geniigt hierzu im allgemeinen nicht, vielmehr 
muB dio Tam peratur des Metalles innerhalb gewissor 
Grenzon liegen, wie Verfasser an einem Beispiele (Erhitzung 
oines komprimiorten Gemisches yon Wolfram und
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Th Ot -Pulver) zeigt. Eiillt in den Bereich des Temperatur- 
gefiilles ein allotroper Umwandlungspunkt, so kann oben- 
falls anormales Kornwachstum stattfinden.

8. Orsprunglich kleino Korner oder K ristalltriimmer 
begiinstigen das auBergewohnlich starko Wachstum bei 
der Tem peratur der Bildung groCer Kristalle.

9. Dio endgiiltigo KorngroBe hiingt in hohem MaBe 
von der Erhitzungsgeschwindigkeit des Metalles durch 
das Temperaturgebiot ab, in -welonem die Bildung groBer 
Kristalle stattfindet.

10. Das Temperaturgebiot, in dem eino plotzliche 
Zuńahmo der Wachstumsgoschwindigkcit der Korner 
beim Erhitzen stattfindot, kann durch fremde Beimengun- 
gen, dio eino Vbreinigung der Kom or hemmen, erhoht 
werden. In  Logiorungen, die aus mehr ais oinem Gefuge- 
bestandteil aufgcbaut sind, wirken dio Teilchen des einen 
Gefugebestandteils storend auf dio Vercinigung der Toil- 
chon des andoren.

Auf dieso Arboit folgto oino Notiz yon D. H a n so n  
(National Physical Laboratory, Teddington) iibor 
Rasche Riiokkristallisation in delormlerten Metallen auBer 

Eisen.
Es werden Versucho mi tgetoilt, die der Verfasscrin An- 

lehnung an dio Chappollsche Arbeit iiber das Eisen unter 
Benutzung von nach der Mitto koniseh zulaufenden 
Probestiickon ausfiihrto, dio nach dcm Ausgliihen der 
ZerreiBprobe untorworfen wurden. Auf dioso Weise iasson 
sich durch passendo W ahl der Verjtingung alle von einem 
Mindestbotrag bis zu einem Hochstwert stetig sich andern- 
don Doformationsgrado encichen. Das MaB "der Yer- 
jiingung, das sich hierfiir ais żweckmiiBig erwiesen hat, 
iindort sioh von Metali zu Metali und wurde durch den 
Versuch bestimmt.

Die Vorsucho orstreckten sich auf Aluminium, Magne- 
sium, Zink, Bloi, Kupfer und eino Kupfor-Zink-Legierung. 
Ihro Ergobnisso scheinon auf folgendo GesetzmaBigkoiten 
hinzuwoisen: Eiir jeden Deformationsgrad besteht eine 
kritischo Ruekkristallisationstem peratur, boi welcher 
das Kristallwachstum iiuBerst schnell vor sich geht; dio 
sich durch dieses schnelle Wachstum bildenden Kristallito 
sind um so groBer, jo geringer der Betrag der vorauf- 
gegangenen Deformation war. Die Zunahme der GroBe 
der neugobildeten K ristallite boi langerer Dauer und 
hóhcrer Tem peratur des Ausgliihens is t gering im Vcr- 
gloicli zu ihrer Wachstumsgeschwindigkeit bei der kriti- 
schen Temperatur.

Dio beiden Yorhorgehendon Beriehte wurden gomein- 
sam besprochen. D. H a n s o n  und Dr. G. H. G u lliv e r  
vermiBtcn boi dor Jeffriesschon Arboit Schijrfe der ge- 
gebenen Bogriffsbestimmungen. Dr. W. R o s e n h a in  
stimmto zum groBten Teil den SchluBfolgerungen zu. 
Einige dioser Eolgerungen soion beroits in oiner im Jahre 
1900 erschicnenon Arbeit uber das Kornwachstum bei Bici 
von Ewing und Rodner onthalten. Sie hiitto gezeigt, daB 
os im gogossenen, reinen und nichtdeformierten Metali 
durch einfaches Ausgliihen nicht moglich ist, ein Wachsen 
der Korner horvorzurufon. Der Grund fiir dieses yer- 
sebiedene Yerhalten nichtdeformierter sowie deformierter 
Kristallito sei wahrscheinlich in  dem Unterschiod der 
Kristallbegronzungcn zu suchen. Cosmo J o h n s  fiihrte 
aus, daB dio Theorio der Bildung einer amorphen Phaso 
zwischen den Kristallbegrenzungen dio beobachteten Er- 
schoinungen gu t orkliire. Dieses Yorhandensein der 
amorphen Phaso soi nach Johnson und Adams mehr ais 
eino bloBo Thoorie; sio sei yielmehr eino notwendige Eolge 
allgemein anerkannter thormodynamischer Grundsatze. 
Nach einigen Ausfiihrungen von Hanson und dem Prasi- 
denten, dor auf dio jiingsten amerikanischcn Yeroffent- 
lichungen iiber das Kornwachstum hinwies, fand dio 
Bcsprochung ihr. Ende.

F. J o h n s o n  (Birmingham) sprach uber den 
EinfluB von Verunreinigungen auf die meehanischen Eigen

schaften von Admiralitats-Geschiitzbronze.
Dio Admiralitats-Geschutzbronze yon der dureh- 

schnittlichen Zusammensotzung: 8 8 %  Cu, 10%  Sn

und 2 %  Zn findet fiir dio vorschiedensten Zwecke eine 
ausgedehnto Anwendung, sowohl im ausgegliihten ais 
im' unausgogluhtcn Zustande. Ueber den EinfluB fremder 
Elemento auf ihro mechanischen -Eigenschaften liegen 
bisher nur vereinzelte Angaben vor, weshalb der Ycrfasser 
eino systomatischo Untersuchung iiber diesen EinfluB 
fur angebracht hielt. Die Versuche erstreckten sich auf 
die Elemento Al, Sb, As, Pb, Fe, Mn, Ni und Si. Leider 
sind dio angesteliten Versuclie sehr unvollstandig und 
wenig zahlrcich, was der Ycrfasser durch den Mangel an 
Materiał und an Zeit begiiiildet. Die gewonnenen Ergeb
nisse erschopfen m ithin defi zum Ziel gesetzten Gegcn- 
stand nicht, obwohl sio dazu dienen konnen, manche 
verbreitetó Ansicht iiber den EinfluB gewisser Elemente 
einer Berichtigung zu unterziehen.

Dio erhaltenen Ergebnisse sind, kurz zusair.men- 
gefaBt, folgende:

1. Arsen und Antimon iiben keinen schadlichcn E in
fluB auf die mechanischen Eigenschaften dieser Bronze aus.

2. Nickel • bew irkt entschieden eine Vcrbcsserung 
der mechanischen Eigenschaften.

3. Bici scheint keinen mcrklichen EinfluB auf die 
mechanischen Eigenschaften zu haben, doch ist es mog
lich, daB die Schlagfestigkeit yerringort wird.

4. Eisenzusatz erhoht dio FlioBgrenze, ZerreiBfestig- 
ke it und Dehnung. D er EinfluB des Eisens auf die fiir 
das GieBen wichtigen Eigenschaften is t schlecht-, doch 
liiBt sich in dieser H insieht oine groBe Verbesserung durch 
Zusatz einer Spur yon Aluminium erreichen.

5. Mangan iibt sowohl auf die Festigkeits- ais auch 
auf dio fiir das GieBen wichtigen Eigenschaften oinen un- 
giinstigen EinfluB aus.

Auf den Vortrag folgto eino Aussprache, an der sich 
P r im ro s o , M. T. M u r ra y , J. H. G ib so n  und L. A rch - 
b u t t  botciligten. Es wurde bedauert, daB der Arbeit 
keine erlauternden Mikrophotographien beigefiigt worden 
waren. Auch in der Praxis wurde beobachtet, daB geringe 
Arsenzusiitzo (bis zu etwa 0,3 % ) auf die mechanischen 
Eigenschaften, insbesondere auf die Dehnung, einen 
giinstigen EinfluB ausiiben. E in SchluBwort yon F. J o h n 
son  beendeto die Aussprache.

Dr. R ichard S e lig m a n  trug  eine Arbeit von Br. R. 
S e lig m a n ,u n d  Dr. Percy W ill ia m s  vor, betitelt:

Ein eigentumlieher Fali des Zerfalles einer Kupfer-Alu- 
minium-Legierung.

In  der Arbeit wird ein Fali m itgeteilt, in dem gewisse, 
zur Aufhiingung von G elatincplatten dienende Aluminium- 
driihte zerfielon, unter Bildung lose zusanimenhangender 
Korner, von denen manche bis zu 10 mm lang waren. 
Bei andoren, unter den gleichen Bedingungen benutzten 
Aluminiumdriihten tr a t diese Erscheinung nicht auf. 
Die Analyso ergab, daB die nichthaltbaren D rahte
2,G5 % Cu cnthicltcn, wahrend die guten D rahte kupfer- 
frei waren. Die Vorfasscr schreiben den Zerfall des Drahtcs 
dem K upfergehalt zu und nehmen das Vorhandcnscin 
eines Cu-Al-Eutektikums an, das dic K orner des nahezu 
reinen Aluminiums umhiille, welch letztero durch Kor- 
rosion des Eutektikum s freigelegt wurden.

D. H a n so n  bemerkte, daB Carpenter bereits yor 
einigen Jahren nachgewiesen habe, daB Aluminium bis 
zu 5 %  Cu in  fester Losung halten konno. Die von dem 
Verfasser gegebeno Erklarung diirfte daher wohl kaum 
zutroffen. E. L. R h e a d  fragte, ob Verfasser das Altcr 
des Aluminiumdrahtes angeben konnten. Vor einigen 
Jahren babo er eine ahnliche Erfahrung m it Aluminium 
gemacht, doch war dieses m it Natrium, Silizium und 
Kohlenstoff yerunreinigt. D as Korrosionserzeugnis war 
cin grauer Stoff. E r habe das Versagen des D rahtes auf 
dio Gogenwart des Natriums zuriickgefiihrt. Naeli einigen 
Bemerkungcn yon Prof. C a rp e n te r  erwiderte Dr. Selig
m an, daB der D rah t etw a sechs Jahro alt. sein diirfte; 
er war yon neuzeitlicher Herstellung und enthielt kein 
Natrium.

Dr. S e lig m a n  yerlas weiter auszugsweise eino Arbeit 
yon R obert J . A n d e rso n  (Cleyeland, Ohio) iiber da«



30. Oktober 1919. Patenlbericht. Stahl und Eisen. 1327

AusglUhen von kaltgewalztem Aluminiumblech dureh
kiirzeres Erhitzen auf verschiedene Temperaturen.
In  dor Arboit woistdor Vorfassor zunachst auf das in der 

ainerikanischen Praxis iiblicho Vorfahron hin, kaltgewalztos 
Alurniniuinblech duroh ziomlich langes Erhitzon auf 370 0 
auszugliihon, um auf dioso Woise dio duroh das Kalt- 
walzon horvorgerufene Hartezunahmo zu bosoitigen. 
Dio Wirkung des Ausgliihons is t nach Anderson ais vq11- 
kommon anzusohon, wenn das Blech eino Shorcselio 
Skloroskopharte von 4 .bis 5 aufweist, wiihrend das kalt- 
gowalzto Aluminiumbloeh eino soleho von 15 bositzt. 
Om dio W irkung dos Ausgliihons zu bestimmen, wurdo 
auBer dom Shoreschon Skleroskop die Eriehsenprobo 
benutzt, dio kurz darin besteht, dali das Aluminiumblech 
in eino Boohorform gepreCt wird. Dio dureh dieso Probe 
eriiiittelto GroBo wird dargestollt duroh dio Tiefo des 
Bechers, der oben noch bis zum E in tritt des Bruehos 
gebildot werden kann. Dioso Angabe liefert einon besseren 
Anhaltspunkt zur Beurtoilung der Bearbeitbarkeit eines 
Metalles ais dio Skloroskophiirto.

Wird dio Dauor dos Ausglutiens zu lang, so liegt die 
Gefahr naho, daB dio auf der Riickkristallisation borulionde 
Bildung groBer ICristallo die Eestigkoit des Blechos ver- 
mindort. Ausgofuhrto eigeno Vorsuoho dos Vorfassers 
zeigton,. daB oin 24stiindiges Erhitzon auf 370 0 ais ent- 
sehioden zu lańg angesehen werden muB und sich bei 
wasentlich kiirzoror Erhitzungsdauor {z. B. 10 min bei 
einer otwas hohoron Temperatur) bessero Ergebnisse er- 
ziclen lassen. Bei diinnen Bleohon goniigt oin 3 min langes 
Erhitzon auf 400 °. Das so behandelto Motali ontspricht 
voUkommon den Anfordorungen dor Ziehpresso; fernor 
soli auch beim Yorarbeitcn ein goringorer AussehuB fallen.

L. T a v e rn e r ,  dor dio ansohlioBendo Aussprache er- 
offneto, fragto, ob dio vom Vorfasser angegebeno Zeit 
yon 3 min sich auf das Yerwoilon im Ofon oder auf der ent- 
sproohondon Tem peratur boziohe. Dr. A. G. C. G w yor 
bemorkto, or habe nio von solch langen Gluhzeiten wio 
18 bis 24 s t gehort. Violleioht soion zur Bewiiltigung 
groBerer Massen in Amorika groBoro Oefen gebriiuchlieh. 
In  England seien stets wesentlich kiirzero Gluhdauorn 
iiblich gewoson. Dr. S o lig m a n  orwiderte, dio Wirkung 
dar kurzon Ausgliihzoit diirfto wohl nicht allgomoin be
kannt soin. E r bomangolto dic nicht einwandfreie Arbcits- 
woiso dos Verfassors, dicko, und diinno Bleoho mitein- 
ańdar auszugliihon. Dr. W. R o so n lia in  und Dr. H a t-  
f ie ld  wiosen darauf hin, daB das Skleroskop zur Blech- 
prufung vollkomtnon ungeoignot soi.

E. J o h n s o n  (Birjninghara) berichtcto uber 
Einige meehanischa Eigenschaften von Kupfer-Zink- 

Legierungen.
Dioso untor Aufsiclit des Redners von yier Slu- 

dioronden dor Birminghamer Technisohen Scliule aus- 
gofiihrto Untersuchung erstreckto sich auf dic Bestini- 
mung dor ZsrreiBfestigkoit und Harto verschiedener 
Kupfar-Zink-Lsgierungen. Die gemachten Beobachtungen 
waren nicht sehr zahlroich, und die Ergebnisse stimmten 
nicht m it dsnen der friiheren Untorsuchungen von Turner 
und Murray sowio dor Theorio von Kumaków und 
Zemciiuźny iiberein. Im  bosondoren fand Johnson oino 
gloichmiiBige H arto fiir allo Logierungen m it 70 bis 95 %  Cu. 
Bai don zinkreichen Logierungen wurde der von Turner 
und Murray angegebeno plotzlicho Eall und spiitero An- 
stieg dar Harto nicht festgostellt. Dio gesattigte [3-Losung 
(53 % Cu) bositzt nach (tóm neuen Befunde viel bessere

mechanische Eigensohaften, ais ihr von friiheren . For - 
schern zugeschriebon wurden. /

Die an den Vortrag sich ankniipfendo Besprechung 
croffneto Prof. T. T u r n e r ;  er bemerkte, die A rt, in der 
Verfasser die Ergebnisse dargestellt habe, konno den E in-' 
druck erweekon, daB dio friiheren Untorsuchungen ge- 
ringeron W ert hiitten. Die in  der Johnsonschen Arbeit 
gogen dio friiheren Arbeiten auftretonden Unterschiede- 
konnten zum Teil dadurch erkliirt werden, daB Johnson 
in Kokillcn gegossone und ausgegliihtc Lcgierungen, 
Redner jedoch in Sand gegosseno Logierungen benutzte. 
J . L. I l a u g h to n  meiniie, dio Johnsonschen Logierungen 
hiitten sich nicht im Gleichgewichtszustando befunden, 
weshalb pino Uoberoinstimmung m it der Kurnakow- 
Zemcźuznyschen Theorie nicht erw artet werden kann. 
Im  National Physical Laboratory ausgcfulirte Hiirte'- 
proben an in Kokillcn gegossćnen Cu-Zn-Legierungen 
m it 0 bis 10 %  Cu zeigton gute Uebereinstimiiiung m it 
donen von Turnor und Murray. Dio ZorreiBproben stim m
ten gu t m it den Ergebnissen Johnsonsiiberein. O. W. E ll is  
crwiihnto dio Ergebnisse eigener an in Kokillcn gegos- 
senen Logierungen m it 70 bis 100 %  Cu angestellten Yer- 
suche; soino Hiirtebestimmungen stim mten m it den 
Johnsonschen W erten gu t iiberein, doch scheinen die Zer- 

-roiBproben auf ein Maximum boi etwa 80%  Cu hinzu- 
woisen. Nach cinigcn Bemerkungcn von M. T. M u rra y  
erwiderto E. J o h n s o n  auf dio im Laufo der Erortorung 
yorgebrachten Einwando. E r habo kóineswogs andeuten 
wollen, daB dio Ergebnisse von Turner und Murray 
falsch seien, or habe yięlmehr zeigen wollen, daB bei An- 
wendung von in Kokillen gegossenen Legierungen — wie 
sie der in der Praxis • iiblichon Herstollungsweiso ent- 
sprechon — die H arto nicht in  derselben Woiso andere, 
wio Turner und Murray fanden.

Den letzten Bericht der Tagesordnung bildctc eine 
Ąrbeit von Captain A. E. P l a n t  iiber 
Die Anwendung von Oel ais Brennstoff in der.GieBerei ln 

dringenden, auBergewohnlichen Fallen.
Der im aktiven Heerosdiensto stchendo Verfasser be- 

sohroibt zunachst oine kleine, m it einer Reparaturwerk- 
statto in  Verbindung stoliende GieBeroi in dor franzosi- 
schen Etappe, die m it einem „Charlior“-Oel-Schmelzofen 
von 250 kg Fassungsvermagen versehon war. Das an 
fangs zum Betriebo des Ofens dienendo Teerol ersetzte 
man spiiter m it gutem Erfolgo dureh das im Betriebo 
fallendo, ais Schmiermittel dienendo Abfallol und -fett, 
das zu diesem Zwecke gemischt und geklart wurde. Der 
Oelverbrauch betrug fiir oine norm ale Charge von 100 kg 
Geschutzbronzeubfdllcn durohschnittlich otwa 43 1, dio 
Chargeńdauer bei warmem Ofen 1 st. Ais Ofeneinsatz 
dx>nten moist Spano und Abfa.Ho aus Geschiitzbronze, 
Messing usw. Das Einschmelzen von Mctallabfallen soli 
nach Angabe dos Yorfassers in diesom Ofen loichter und 
wirtschaftlicher ais im Tiegel sein. In  den meisten Fallen 
wurde das Schmelzgut nioht unm ittelbar in  Eormen, 
sondern zu Blocken vergossen, die im Tiegel in einem 
senkrechton, m it dem gleichcn Abfallol betriebenen Ofen 
umgcsehmolzeń wurdón. Bei wamiem Ofen waron hier 
zum Schmelzen von 36j kg Bronzeblockon 40 min, der 
gleichen Mengo Alumimumblockcn 15 min erforderlich 
Das Anheizen dauert bei beiden Oefen etwa y, st. Beim 
Gebrauch des Ocls is t darauf zu achten, daB es keine 
Eromdbestandtoilo, wio Schmutz usw., enthalt, und stets 
frei ausflieBen kann. Fr. Goerena.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

16. Oktober 1919.
KI. 31 o, Gr. 17, S 49 720. Verfahren und Vorrichtung 

zur Herstellung von VerschleiBfuttcr aus HartguB fiir

■*) Die Anmeldungenliegen vón dom angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fur jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Paten tam i zu B e r lin  aus.

Spulversatzrohre. Franz Gerlich u. Emil Skuballa, Berlin 
Potsdamer Str. 8.

KI. 48 o, Gr. I, F  44 311. Vorfahren zur Herstellung 
von durohsichtigen und undurclisichtigen Emaillen auf 
Schmiedeisen (Eisenblech) mittels Unterlage von Feingold- 
und Feinsilberfolien. Fbc & Schmidt, Schwab.-Gmiind.

KI. 49 f, Gr. 18, J l  64 264. Vorriehtung zum auto- 
genen SehweiBen von Werkstucken aller Art, die am
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Der Fućhskanal a wird beim Umsetzen der Muschel b 
zur Yermeiduug von GasvorIusten duroh eine Klappo c 
gosehlosson, welche nach dem U nsetzen wieder abgehobe n 
wird. ErfindUigsgemaB wird dic K lappe c durcli An- 
siitze an der Musehol b bei ihrem Scnken solbsttiitig wieder 
gehoben. Es wird so eino Durchbrećhumt der iiuBeren

SchweiBbrermer vorbeige£uhrt werden. Hans MóBbauer, 
Munchen, WeiBenburger Str. 1.

Kl. 49 f, Gr. 18, R  46 615. Vcrfahren zur Horatellung 
., eines SchweiBmittels fur Eisen urid Stahl. Rheinisohe 

ScliweiQpulver-l'’abrik, Dusseldorf.
20. Oktober 1919.

Kl. 10 a, Gr. 12, M 60 958. Mihrtsiliga K jkjoEentar. 
Ludwig Meyer, Bochum, Herner Str. 153.

Kl. 10 a, Gr. 20, W 52 030. Ventil fiir G roBju- 
leitungen mit seitlieh ausschwenkbarem, scheibonfórmigom 
AbschluBkorper. Rudolf Wilhelm, Essen-Altenessen.

Kl. 18 o, Gr. 9, M 64 050. Tunnolofen. Eranz Karl 
Meiser, Niirnberg, Sulzbacher Str. 9.

Kl. 18 c, Gr. 9, U  65 252. Tunnelofen.
Meiser, Nurnberg, Sulzbacher Str. 9.

Kl. 18 c, Gr. 9, St. 31 507. Muffelofen zum Betrieb 
m it flussigem Brennstoff. Louis Conrad Strub, Ziirieh, 
Sohweiz.

Kl. 21 h, Gr. 3, M 65S95. Eloktrische Hcizeinrich- 
tung fiir Dampf- oder Wasserkessel. Masehinenfabrik 
Oerlikon, Oerlikon, Sohweiz.

Kl. 24 k, Gr. 4, B 86 278. Zweiraumiger Winderhitzer 
(Rekuperator) aus Steinen m it flachrechteckigcr Loeliung. 
Heinrich Hecker u. Bender & Erambs G. m. b. H., Hagen
i. Westf.

Kl. 40 o, Gr. 2, J  18 429. Verfahren zur elektro- 
iytischen Herstellung von Metallen mit Hilfo geschmol- 
zener Elektrolyte. Henry Charles Morris Ingeborg, 
Sandviken pr. Kristiania, Norwegen.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
20. Oktober 1919.

Kl. 21 h, Nr. 717 947. Elektrisch geheizter Gluh- und 
Sehmelzofon. Borthold Jahnseh, Berlin, Erobenstr. 17.

Kl. 24 a, Nr. 718 104. Eeucrung, insbesonderc Dampf- 
kesselfeueruńg. Seyboth & Co., Zwickau i. S.

Kl. 24 b, Nr. 717 449. Brenner fur flussigo und 
flussig zu machende Brennstoffe. Paul Rosonberger, 
Industrieofenbau G. m. b. H., Zuffenhausen.

Kl. 24 b, Nr. 717 459. Vorrichtung zur Temperatur- 
regelung der Rohólcinfuhrung-bei Dusenfeuerungsanlagen. 
Paul Hintzo, Miinchen, Biederstein 7.

Kl. 24 b, Nr. 717 848. Vergaserbreiiner fiir. Oel- 
feuerungen ohne Druękwind, m it veroinigtom Yergaser-, 
Riesel- und Tropffouer. Georg Muller, Coln-Sulz, Siilz- 
burgstr. 207.

Kl. 24 e, Nr. 717 525. Einrichtung zur Herstellung 
von hochkalorisehem Gas. Hans Stephan, Berlin, Reichen- 
berger Str. 143.

Kl. 24 e, Nr- 718 103. Generator fiir die Gewinnung 
von Tieftemperaturteer m it in  den Ofen einragender 
Retortę. H ager*  Weidmann G. m. b. H., Berg. Gladbach.

Kl. 31 e( Nr. 717 757. Aufhangevorrichtung fiir 
Giefipfannen. Hermann Wiegleb, Dusseldorf, Rathaus- 
ufer 17.

Kl. 31 c, Nr. 718 012. Abhebcrorriehtung an Eorm- 
einrichtungen. Leopold Kubler, Berlin, Wilhelmstr. 119/120.

Kl. 31 c, Nr. 718 353. K ratzer fur Giefiereizwećko. 
Nikolaus Wehner, Herrensohr b. Dudweiler.

Kl. 80 a, Nr. 717 977. Vorriohtung zur Herstellung 
von Schlackensteincn u. dgl. Emil Veil, Saulgau. Wur.tt.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 31 C, Nr. 311804, vom 5. April 1918. E is e n - 

g ie f le r e i-A k tie n g e s e l ls e h a f t  vo rm . K e y lin g  & 
T h o m as  in  B e rlin . Verfahren zur Entgasung von Form- 
kernen beim Metallgu/3.

In die Korne wird zur Bildung des Gaskanals fiir dio 
Kerhgase ein scblauch- oder rohrartiges Geflecht m it 
poroser Wanduug eingclegt. Dieses Geflecht besteht aus 
Papiergam, welchcs dureh die Tem peratur des GuB- 
mctalles verkohit bzw. zerstort wird.

Kl. 31 a, Nr. 311727, vom 12. Juni 1917. B asse 
& S elve  in  A lte n a  i. W estf, Schmelzofcn m it gelrennter

Zufiihrung von Yerbrennungihift und Brennstoff (Oel, Gas 
usw.) dureh die hohlcn Lagerzapfen des kippbaren Ofens.

Die dureh das Rohr a zugefiihrto VorbrennungsIuft 
wird dureh den einen Lagerzapfen b zu dom Ofenaufsatz e

und von da vorgewiirnit nach dor andern Ofonsoite ge- 
le ite t, wo sie m it dem durcli den zweiten Zapfen d zu- 
stromondon Brennstoff vereinigt wird.

Kl. 24 C, Nr. 311 817, vom 13. April 1917. J o h a n n e s  
R o th e  iu  K ru p p a m u h lo , O b e rsc h le s ie n . Gas- 
umsteuerventil fiir Begeneratiwfen mit im Ventilgehduse 
umsetzbarer Ventilglocke.

zur

siitzę an der 
gehoben. Es
Haubo d dureh eino Welle o. d ;l. u_. ____

-Kl. la , 'N r .  312045, votn 24. Juni 1915. S a tu r n in  
H a n a p p o  in  C h a r le ro i-V i l l t i t te ,  B e lg ien . Kolben- 
setzmasebine zum Wą^chcn von Kohlen und dhnlichem
ilĘkrinlS

) Dio Setzmaschine geliort zu jener bekannten Gattung, 
bei welcher das Setzgut iiber eine sehriige Wand auf das 
Setzbett eingefiihrt wird. ErfinduugSgemiiB is t vor dieser 
schriigen W and a eino Beschickungsrinne b angeordnet, 
die, in der Achso der schriigen Wand liegend, so lang ist, 
daB bereits in dieser Rinne eino vorliiufige Absonderung 
des truben Gesteins von dor Kohle erfolgt. D er Treff- 
punk t o von a und b wird vorteilhaft unter den Wasser- 
spiegel der Setzmaschino gelegt.
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Zeitschriftenschau Nr IO.1)
Allgemeiner Teil.

Gesehichtliches.
Dr. B. Neumann: M i t te la l to r l ic h e  V o rs c h r i f te n  

zum  H a r te n  d es E ise n s . [St. u. E. 1919, 18. Sept., 
S. 1105/0.]

J a m e s  W a t t  u n d  b e in e . P a te n te .  [Ironmonger 
1919, 6. Sept., S. 94/5.]

V o rb e re i tu n g e n  f i ir  d ie  J a h r h u n d e r t f e io r  
Ja m e s  W a tte . [Enginser 1919, 10. Mai, S. 480; 1. Aug., 
S. 118. j

Rhya Jenkir.s: Z u r  G e se h ic h te  d es In g e n ic u r -  
w esens. H enry  Beighton und dio Dampfmaschine von 
Newcomen. Eino alle Pnjisliste von Sir Samuel Morland, 
dem Erfmder der Plungorpumpen, uber seine Pumpen 
fur Privathauser, Bergwerke und andere Zweoke. [Engi- 
neer 1919, 10. Mai, S. 471; 30. Mai, S. 530/7.] 

Wirtschafthohes.
Dr. E rnst Jungst: D er A n te il des S ta a te s  am  

d e u ts c h e n  S te in k o h lo n b e rg b a u . [Gluckauf 1919,
13. Sept., S. 717/20 und 20. Sept., S. 737/41].

Dr. Alfred Schmidt-Essen: D e u ts c h la n d s  E rz -  
T e rso rg u n g  u n d  d io  V e r s ta a t l ic h u n g  d e r  J l s e d e r  
H u tte . [Wirtsohaftsdienst 1919, 12. Sept., S. 693/5.]

D. Schafer: D ie  R o h s to f f la g e  u n s e re r  I n d u 
s tr ie . Der Aufsatz behandclt zuniichst die Brennstoff- 
verwortung und Krafterzeugung und geht dann auf die 
technischen Baustoffe (Eisen, Kupfer, Zink usw.) ein, an 
die sich dio Hilfsstoffo der Technik anschlieBen. Rcich- 
liche Zahlenangaben sind beigegeben. [Technik u. W irt
schaft 1919, Augustheft, S. 517/525 u. Septomberheft, 
S. 595/000.]

©iptłjjlip. E rnst Sporleder: D ie  v o lk s w ir ts c h a f t -  
lich e  A u s b ild u n g  d e r  T o c h n ik e r . Betont die Wich- 
tigkeit der volkswirtschaftlichen Ausbildung fur den 
Techniker, dio leider noch viol zu wunschon iibrig liiBt, 
und gibt Leitsiitze zur Losung der Frage. [Techn. u. 
Wirtsch. 1919, Augustheft, S. 525/34 u. September- 
heft, S. 006/14.]

Dr. Julius K. Schnorr: D ie  v o lk s w ir ts e h a f t l ic h e  
B e d e u tu n g  d e r  d e u ts c h e n  D r a h t in d u s tr ie .  [Rhei- 
nische Eisenindustrie 1919, 22. Sept., S. 3/5.]

B. E. V. L uty: D e r B le c h -  u n d  W eiB b lcch - 
h a n d e l im  J a h r e  1917. Schatzenswerte statische An
gaben uber die amerikanischo WeiBblechindustrie in der 
Zeit von 1913 bis 1917. [Ir. Age 1918, 3. Jan ., S. 03/6.] 

H u t to n in d u s t r ie .  Schildert dio Entwicklung der 
Eisenindustrie der wiclitigsten Łander wahrend des 
Krieges und ihro jetzige Lage. Die Aufsatze sind mit 
roichen Zahlenangaben versohen. [W irtschaftlicher Nach- 
richtendienst 1919, 23. Sept., S. 631/9 u. 20. Sept., 
S. 040/51.]

W ir ts c l ia f t l ic h ą  E n tw ic k lu n g  J a p a n s  w a h 
re n d  d es K rieg es . [Nachrichten fiir Handol, Industrie 
und Landwirtschaft 1919, 24. Sep t., Sonderbeilago.] 

Sohw odischo  K rie g s b ila n z . Schwoden ent- 
wickelte sich wahrend des Krieges gunstig, dio Finanzen 
erstarkten, der Wohlstand wuchs, dio AuBcnliandels- 
bilanz nahm eine stiindig giinstigere Entwicklung. Viele 
tndustrien, darun ter insbesondero die Stahl- und Walz- 
werke und die Maschinenfabriken, gelangtert zu groBerer 
Bedeutung. Die Zukunftsaussichten aber gerade dor 
Birgwerks- und Eisenhiittcnm dustrio werden vielfach 
nicht allzu gunstig beurteilt, man ftirchtot namentlich 
Deutschland ais don bald nach dem Frieden wiodor

*) Vgl. St. u. E. 1919, 30. Jan ., S. 129/35; 27. Febr., 
S. 229/33; 27. Marz, S. 332/7; 24. April, S. 452/0; 29. Mai, 
S.:008/12; 26. Jun i, S; 727/31; 31. Ju li, S. 883/9; 28. Aug., 
S. 1015/21; 25. Sept., S. 1148/53.

riesenstark heranwachsonden W cttbewerbcr. Daher kann 
man oin betriichtliches Wachsen der Neigung zu den West* 
miichtenfeststellen.f W eltwirtschaftszoitunel919,25. Juli. 
S. 703/4.]

3>r.*3ng. W. Pothm ann: „D io n cu o ro n  G riin - 
d u n g e n  im  b ra s i l ia n is c h e n  E is c n c rz b e rg b a u  
u n d  dio F ra g e  d e r  E rz a u s f u h r  au s B ra s i lie n , 
im  b e so n d e re n  n a c h  D e u ts c h la n d . Brasilien be- 
sitz t gewaltigo Mengen von sauren Eisoneizon. Die bra- 
silianische R egierungist bemiiht,eino oigene Eisenindustrie 
im Lando zu entwickeln, doch erwachsen aus dor Brenn- 
stofffrage kaum zu Uberwindende Schwierigkeiten. Dic 
groBen Eiscnerzliinder der Weit haben sich bereits groBe, 
Erzlager gesichert, auch wichtigo Eisonbahnlinien er- 
worben. Deutschland is t gleichfalls im Besitz, wonn auch 
keinem sehrbedeutenden, von brasilianischen Erzfoldern. 
Dio Bezugsmoglichkeitbrasilianischer Erze istfiirD eutsch
land wichtig, aber nicht so einfach. [Gliickauf 1919,
2. August, S. 001/4; 9. August, S. 625/8 |

Dr. K. Muhs: R a th e n a u -W is s o l.  Boide Manner 
haben ein Programm zukunftigor deutscher Wirtsehafts- 
fuhrung aufgestellt, aus dem gleichen sittlichen Beweg- 
grund und dor gleichen Zielsetzung hervorgehcnd. Aber 
ihro Wege zum Ziele gehen auseinander. Wissel is t der 
uberzeugte Sozialist, Rathenau kann nicht zu einer klaren 
Stellungnahme gegenuber dem Sozialismus gelangen und 
daraus erkliirt sich die weite K luft, die in den wiclitigsten 
Fragen der Erzeugungs- und Bedarfsregelung zwischen den 
Planen Wissels und denen Rathenaua liegt. [Freie W irt
schaft 1919, 1. Sept., S. 260/3.]

Dr. jur. e. h. E. Gruner: D ie A rb e i te r - G e w in n - 
b e te i l ig u n g . [Sozialo -Praxis 1919, 11. Sept., S. 889/92; 
18. Sept., S. 913/6.]

Z u sa m m e n se tz u n g  d e r  A rb e i te r s o h a f t ,  L o h n e  
u n d  A r b e i t s z e i t  w a h re n d  d es K rieg es . [St. u. E . 
1919,,25. Sept,, S. 1158/60.]

D ie S c h ic h tY c rk u rz u n g  im  B e rg b a u  dea  
R u h rb e z irk e s .  [St. u. E .1919 , 11. Sept., S. 1090/2; 
18. Sept., S. 1120/3.]

A k k o rd lo lin . Befurwortot die Wiedereinfuhrung: 
des Stiicklohnes und gibt insbesondero die Ausfiihrungen 
des „Vorwiirts“ zur Stucklohnfrage ausfiihrlich wieder, 
[Mitteilungen des Reiehsvorbandes der deutschen Indu
strie 1919, 20. Sept., S. 3859/62.]

Dr.\Tanzler: I n d u s t r i e  u n d  B e tr ie b s r i i te g e s e tz .  
Kommt zu dem Ergebnis, daB das Gesetz vollig unan- 
nehmbar ist und eino gedeihliche Entwicklung uuserer 
Industrio ganzlich hintertreibt. [Weltwirtschaftszeitung 
1919, 12. Sopti, S. 805/0,]

Direktor Vielhaber: E in ig e  B e in e rk u n g e n  zum  
B e tr ie b s r a to -G e s e tz e n tw u r f  ,vom , S ta n d p u n k t  
d e r  g ro B in d u s tr ic l le n  B e tr ie b e . Greift zwei Punkto 
heraus: die Leitung der Verhandlungen durch den Ob. 
mann des Betricbsrates und dic Betriebsversammlung. 
Grundsatzlich muB gefordert werden, daB der Arbeitgeber 
auch Vcrsammlungsleiter ist und daB den Betriebsver- 
sammlungen, in denen, sobald sie groBereń Umfang an 
nehmen, nur „Schreier“ das W ort fuhreń, Rechte im 
Sinne des Gesetzentwurfes verliehen werden. [Der ArbeitJ 
geber 1919, 15; Sept., S. 207.]

S tim m e n  au s  d e r  I n d u s t r i e  (żrfm Botriebs- 
rategesetz). Eingaben und Besohlusse groBer Industrie- 
verbande zum Botriebsratógcsetó. [Der Arbeitgeber 1919,- 
15. Sept., S. 209/23.]

D io E is e n b a h n e n  des D e u tsc h o n  R e ic h ś . 
Eine Zusammenstcllung der Betriebsergebhisse der Eiseii- 
bahnen des Deutschen Reichs fur die Jahro 1315 bis 1917 
auf Grund der amtlichen Statistik des Reichśeisenbahii- 
amtes, Band XXXVI bis X X X V III. [Archiv fiir Eiscn- 
bahnwesen 1919, Sept. u. Okt.; S. 923/31.]
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Hinkelbein: V o rso lilag o  z u r  V o rre ic h lic h u n g  
d e r  E is e n b a h n e n . Nimmt gegen dio Ausfiihrungon yon 
Regierungsrat Quaatz Stellung und schliigt s ta tt dessen 
die Gliederung der Reichsbahnen vor in 1. oin Roichsamt 
der Eisenbahnen, 2, in Kreis- und Landesamter, 3. in 
Bezirksamter und 4. in  Dicnststcllen 'dor Reichsbahnen. 
[Zeitung de3 Vercins deutscher Eisenbilmycrroultungon: 
1919, 13. Sept., S. 723/6.]

Otto Hagen: E tw a s  y o n  S ta ą t s b a n k r o t to n .  
Schildert an  H and des Buches von Prof. Dr. Manes iibor 
Staatsbankrotte die geldliche Lage der einzelnen Staaten 
iind dio Tatsache, daB die Wundon des Krieges auf allen. 
Seiten gefiihlt werden. Dera russischon Staatsbankrott 
konnen sehr gu t weitere folgen. Ein deutscher Staats- 
bankrotb wiirdo einen „E rdtoilbankrott" nach sich ziehen. 
Ein Ausweg aus den jetzigen Wirrnissen konnto gefunden 
werden duroh Errichtung einer Weltabrochnungsstello 

' und durch eine riesigo Weltanleihe. [Deutsche Wirtschafts- 
zeitung 1919, 1. Aug., S. 429/35.]

.Prof; Dr. H. GroBmann: B e tr a c h tu n g e n  u n d  Bo- 
r e c h n u n g e n 'z u r  Y a-luta. Eingehende Untersuchungen 
uber das Wesen der Valuta. und ihre reehnerische Be
handiung, uber Valuta uńd Effektenkurs, Valuta-Hypo- 
theken und Valuta-Anleihen. [Deutsche Wirt-sćhafts- 
zeitung 1919, 1. Sept., S. 496/509.]

Dr. O. Schwarz: F in a n z la g e u n d  W e ltw ir ts e h a f t .  
Schildert den.Ernst unserer Finanzlage und die Schwierig- 
keiten, unsero Feindo einigermaBen zufricden zu stellon 
und gleichzeitig selbst wieder, wenigstens in einem 
Menschenalter, hoch zu kommen.- [Weltwirtsehaft .1919, 
August/September, S. 225/8.]

Dr. .0. Schwarz: F in a n z p o l i t ik  u n d  W i r t 
s c h a f ts p o l i t ik .  Der Aufsatz fiih rt den Gedanken aus,. 
daB Rettung aus unserer wirtsehaftlichen Notlago nur 
durch Steigerung der volkswirtschaftlichen Erzeugung 
und durcli Einschrankung deś Verbrauchs gefundon 
werden. kann. Nur dądureh konnen Erhohung dos Geld- 
wertes, Sinlien des Leihżinscs, Konyertierung der Sfcaats- 
sehulden, Stóucrerleichterungen usw. herbeigefulirt werden. 
Hohe Steuern fordern dio Sparsamkoit und horumo.n 
anderseits dic Ergiebigkeit der W irtschaft jedenfalls 
nicht starker ais kommunistisćhe Eisenbartkuren am 
Wirtsohaftsleben. [Deutsche Wirtschaftszeituńg 1919,
1. Aug., S. -135/43.]

Rechtliches.
Dr; R .- Sóhmidt-Ernsthausen: D ie . E n tw ić k lu n g  

des R e o h te s  d e r  G ro B in d u s tr ie  im  J a h r o  1918. 
[St u. E. 1919; 4. Sept., S. 1040/4; 11. Sept., S. 1075/9; 
18. Sept., S. 1101/5.]

Normung.
Hermann Klinkan: T y p u n g , N o rm u n g  u n d  

S p e z ia l is ie ru n g  a is  M itte l  z u r  w ir t s e h a f t l ic h e n  
H e rs te llu n g  y o n  F la m m ro h r-D a m p fk e sse ln .*  [Mit- 
teilungen des AussehusSea fiir wirtschaftliche Fortigung 
1919, Ju li, S. 1/6; Aug., S. 1/4; Sept., S. 1/5.]

D I-N o rm e n . [St. u. E. 1919, 18. Sept., S. 1110.]

Technische Hilfswissensehaftsn.
H. Lorenz: K r i t is e h e  D re h z a h le n  ra s c h  um -- 

la u fo n d e r  W ellen . [Z. d. V. d. J. 1919, 13. Sept., 
S. 888/92.] '

Georg Duffing: Z u r 1 G eo m e tr ie  d e r  R iem en - 
triebe.* Ableitung einfaeher Formeln zur unmittelbaron 
Entnahm o.der Hauptangaben uber die geometrischo Ge
stalt eines'Rienionteiles (Lange, Pfeilhohc usw.), wenn 
auBer der Lago der Riemonscheibon die Horizontal- 
komporienten der froien Trumspannungen gegeben sind. 
[Z. d. V. d. I. 1919, 27. Sept., S. 951/6.]

H. Bonte: B e it r a g  z u r  B e re c h n u n g  vo n  kege- 
lig en  H ulsen .*  Aufstellung einfaeher Formeln. Nach- 
weis der Anwendbarkeit durch Versuche. [Z. d. V. d. I. 
1919, 20. Sept., S.' 923/6.]

Soziale Einrichtungen.
Arbeiterfrage.

Z u r A rb e i te r f r a g e  in  J a p a n .  Zusammen- 
stellung einer Anzahl Beribhte uber den EinfluB des 
Krieges auf Industrie und Volkswirtschaft, iiber die 
Arbęiterverhaltnisse und iibor die Bestrebungen dor 
Arboitcr zur Besaeruńg ihrer Lage. Besonders ausfuhrlich 
gehalten sind Mitteilungen iiber Streiks, ubor. Arbeiter- 
fragen und technische Erziehung. [Weltwirtschaftliche 
Ńachrichten 1919, 3. Oki., S. 1489/94.] 

Arbeiterwohimngen.
Othmar v. Loixncr: A rb o ite rh iiu s o r  u n d  A r boi t  e r 

ko lo n io n . AU^emoines. Dor GrundriB. Dasmehrgeschos- 
sigo Arbeiterhaus. Das Mohrfamilienhaus; m it gemein- 
sam er Troppo und m iteigenor Treppe fiir jodo Wohnung. 
Das Einfamilionhaus in  yerschiedener Anordńung. Der 
Wohnbedarf. Ledigenheimo. Dio Siedelung. Die archi- 
toktonischo Gestaltung. Baugesotz. Sparsames Bauen. 
Das Beamtonwohnhaus. Aibeitersiedelungen im Abbau- 
gobiet. TBorgb. u . H. 1919, 1. April, S. 109/17;
15. April," S. 127/33; 1. Mai, S. 152/60.]

Brennstoffe.
Holz und Holzverkohlung.

E in  n o u es  V e rfa h re n  z u r  D e s t i l l a t i o n  v o n  
H a r th o lz . Róhmatorialbewogung. Brikettieruńg der 
Sagespane. Dostillation der Holzbriketts. Gewinnung 
der Nebenerzeugnisse. Teerverarbeitung. [Chem. Met. 
Eng. 1919, 15. Aug., S. 193/4.]

Torf.
Dr. P. Martell: D e r T o rf  u n d  so in  H e iz w e r t .  

Besonders beaolitenswert sind die" .Mitteilungen des 
Hollanders W. Hellemars iiber die W irtśchaftliehkeit 
des Tórf-Dampfkesselbefcrieba3. AnschlieBaad- daran  vór- 
dionon auch B eachtung dio Angaben uber dio in Deutsch-' 
land gomachten Versuohe żur Verwertung der Torfmoore. 
[Bayr. Ind.- u. Gew.-Bl. 1919, .6. Sept., S. 173/5.]

J . Rasmussen: D a n c m a rk s  T o r f in d u s t r ie  in  
d e n  K r ie g s j  ah ren . B3achtenswerter Berieht ub^r 
obigen Gegenstand. Die Torfgewinnung des Landes i; t  
von rd: 280 000 t  im Jahre 1916 auf rd. 2 250 000 t  im, 
Jahro 1918 gostiegen. [Ing. 1919, 27. Sept., S. 497/502.] 

Steinkohle.
A. R. Horwood: D e r s u d o s t l ic h e  B e z irk  d e s  

K o h le n y p rk o m m e n s  v o n  L e ic e s te r s h ir e  u n d  
se in e  m u tm a B lic h o  E rs tro c k u ń g .*  [Min. Journal 
1919, 20. Sept., S. 608/10.]

H o lla n d s  .S te in k o h le n b e r g b a u  im  K rie g e . 
Beachtenswerte st-atistische Zusammenstelluńgen iiber 
den hollandischon Steinkohlenborgbau in den Jahren 
1913 bis 1917. [Gluckauf 1919, 14. Juni, S. 446/9.] 

Kohlenspeicherung.
Henrik Lund: U e b e r  L a g e ru n g  u n d  V e r la d u n g  

v o n  ICohle u n d  E rz.*  [Tek.U . 1919, 14. Febr., S. 89/92
28. Marz, S. 184/8; 4. April, S. 194/5.]

Erdol.
G. Moussu: D ie  P e t r o le u m f e ld e r  M aro k k o s . 

[Buli. S. d ’Enc. 1918, Sept./Okt., S. 248/54.]
Louis Simpson: O e lsc h ie fe r . Berieht uber den 

gegonwartigen • S tand der Verwertung der sehottisohen 
Oelschiefer und deren Verbesserungsmoglichkeit. [Chem. 
Met. Eng. 1919, 15. Aug., S. 176/8.]

W assergas.
®r.'3ti3- William H enry Engels: U eb o r d ie  W asso r- 

s to ffg o w in n u n g  au s K o h le n o x y d  u n d  K a lk -  
h y d r a t  u n d  d ie  B e s c h lo u n ig u n g - d e r  W a sso rg a s . 
ro a k t io n  d u rc h  E ison .*  (Wird fortgesotzt.) [Journ. 
f. Gasbol. 1919, 22. Aug., S. 477/83.]

Erze und Zuschlage.
Eisenerze.

H erbert Simons: Z u r  K e n n tn is  d e r  o b e rh e s s i .  
sohon  B a s a l te is e n s te in e .  Theorien uber die Bildungs-
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weise dieser Erze. Pctrographiscke Verhaltnisse der Erz- 
lager und ihre Bedeutung fur dio Aufbereitung (ygl. 
Kobrich in  St. u. E. 1914). Literaturzusammenstellung. 
[Z. f. pr. Geol. 1919, Sept., S. 140/7.]

D ie E is e n e rz v o rk o m m e n  y o n  I r th l in g b o -  
ro u g h  u n d  M e lto n  M ow bray . Kurzo Mitteilungen 
uber dio magnetischen und geologischen AufschluB- 
arbeiteri in den beiden Erzfoldern. [Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 
27. Juni, S. 875.]

Manganerze.
H. (Juiring: U o b e r d a s  M a n g a n e isc n e rz y o r -  

kom m en  v o n  M acsk am ezo  (M asea) in  S ie b e n -  
b iirgen.* Gesehichtliches, Aufsehlusse, Eorm, Inhalt 
und Entstchung der Lagerstiitto. Zusammensetzung des 
Erzes. Infolge des Zusammenbruches kam der im Herbst 
1916 begonnene Abbau im Noyember 1918 zum Erliegen 
Insgesamt wurden 23 000 t  abgebaut. [Z. f. pr. Geol. 
1919, Sept., S. 133/40.]

E. Lynward Garrison: G roB ere A u s n u tz u n g  d e r  
h e im isc h e n  M a n g a n e rz e . Ueberbliek iiber die wich- 
tigsten Mańganerzvorkommen der Erde und Hinweis auf 
die wiinschenswerte gesteigerto Verwendung amerikani- 
scher Erze, aueh der manganarmeren. [Ir. Age 1918, 
14. Marz, S. 680/2.]

heuerfestes Materiał.
Allgemeines.

Raymond M. Howe: E in flu B  d e r  T e m p e r a tu r  
au f  d ie  E in w irk u n g  d e r  S c h la c k e  a u f  fe u e r -  
fe s te s  M a te r ia ł . Wir behalten uns vor, an anderer 
Stelle auf diese Arbeit zuruckzukommen. [Chem. Met. 
Eng. 1919, 15. Febr., S. 167/8.]

D ie V e rw e n d u n g  y o n  S il ik a -  u n d  S c lia m o tte -  
s to in e n  be im  M a r t in o fe n b a u  in  A b h iin g ig k e it 
von d en  Of e n te m p e ra tu r e n .  [Metallborse 1919,
13; Sept., S. 911.]

Schlacken.
Sehlackenzement.

Dr. Hermann Passow: H o c h o f e n z e m e n t f i ir  
Z em e n tw a re n . Stellungnahme zu dem Aufsatz yon 
PeodorAst in Tonindustrie 1919, 24. Juni, S. 638. [Tonind.- 
Zg. 1919, 19. Aug., S. 873/4.]

W erksbeschreibungen.
D as n eu e  E ise n -  u n d  S ta h lw o rk  in  S a g u n to , 

S p an ien .*  Lageplan und kurze Beschreibung der yon 
der Firma Sota & Aznar in Bilbao nach amerikanischem 
Vorbild gebauten Anlage in Sagunto, Spanien, zur Ver- 
wertung der Eisenerze der Sierra Monerą. [Ir. Age 1918,
3. Jan ., S. 48/9.]

D ie E rw e ite ru n g  d e r  A n la g e n  v o n  W a lte r  
Som ers & Co. in  H a leso w en .*  Nach den Angaben 
handelt es sich um eines der am besten eingerichteten 
PreBwerke Englands. [Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 18. Juli, 
S. 77/8.]

Feuerungen.
Allgemeines.

Pradel: N e u e ru n g e n  an  F e u e ru n g s a n la g e n  
f iir f e s te  B re n n s to f fe .  Rost fiir Kochherde; Rost fur 
breiartige Fiikalien; Feueruńg fiir Holz, Torf u. dgl.; 
zur Halfte abschaltbarer Gliederkessel; Torfstaubfeuerung 
fiir Lokomotiyen; Wurfbeschicker; Leitbleche fur Wasser- 
rohrkessel; Zugregler fiir Heizkessel; Funkenfanger. 
[Fouerungstechnik 1919, 15. Sept., S. 189/93.] 

Kohlenstaubfeuerungen.
D ie V e rw e n d u n g  v o n  K o h le n s ta u b .*  Allge- 

meinea. Beschreibung einiger Brennerkonstruktionen 
fur Staubkohlenfeuerungen sowie ausgefiihrter Anlagen. 
[Engineer 1919, 4. Juli, S. 15/6; 11. Juli, S. 26/7; 18. Juli, 
S. 50/3.]

Gasfeuerungen.
M. Schlipkoter: B e i t r a g  z u r  R e g e lu n g  d e r  Gas- 

w ir t s c h a f t  a u f  H u t te n w e r k e n .* . [St. u. E. 1919, 
18. Sept,, S. 1093/6.]

Gaserzeuger.
B e s tim m u n g  d o r z u g e s e tz te n  W a s s e r d a m p f 

m enge b e i G ase rzo u g e rn .*  [St. u. E. 1919, 11. Sept., 
S. 1080/1.]

Oefen.
H o rm an so n s  R e k u p o ra tiv o fo n .*  [Tok. U. 1919, 

8. Aug , S. 434/7; 15. Aug., S. 444/7.]
P. Negrier: O efen  m it O b e r f la c h e n v e rb re n -  

nung .*  [Rev. Met. 1918, Juli/Aug., S. 391/8.]
G. Spettm ann: S a ld b a d h a r te ó f e n  m it O el- 

f eu erung .*  Der in der Zeiehnung dargestell.to Ofen ist ein 
Tiegelofen m it seitlich angebrachtor Vorwarmekammer, 
doch kann cr auch, ohno diese Kaminer, ais reiner Tiegel
ofen ausgefiihrt worden. [Werkz.-M. 1919, 20. Juni, S. 213.]

A. M. Clark: S to h e n d e r  z y l in d r i s c h e r  o lek - 
t r i s c h e r  O fen  z u r  W a rm e b e h a n d lu n g  u n d  zum  
A u fs c h ru m p fe n  v o n  G e s c h u tz r iń g e n . Dio Aus- 
fuhrung dieses Ofens der Tioga Steel & Iron  Co. in Phila- 
delphia wurde von der General Electric Company besorgt. 
[Chem. Met. Eng. 1919, 15. Aug., S. 205/7.]

Krafterzeugung und -yerteilung.
D aai? fie3S 8 l.

D ie h tu n g  u n d  I s o l ie r u n g  y o n  K e s s e lu m -  
m a u e ru n g e n . Kurze Wiedergabe einer in  Electrical 
World, Bd. 72, S. 974, von E. S. Hight beschricbenen Aus- 
fiihrung. [E. T. Z. 1919, 23. Sept., S. 433.]

Arbeitsmaschinen.
Transportanlagen.

Stein: L a s tk r a f tw a g e n  o d o r  Z u g tn a s c h in e .* 
Aufstellung yon Schaubildern, aus denen die Leiśtungs- 
fahigkeit boi gegebener Entfernung und die Kosten fiir 
1 t  km zu entnshmen sind. [Fordertechnik 1919, 29. Aug.
u. 5. Sept., S. 147/9.]

F. Boersch: D io E rz k ip p e ra n la g o  im  N o rd -  
h a fe n  v o n  ' H a n n o v e r  u n d  E n tw ^ c k lu n g s m o g -  
l i c h k e i t e n  d e r  n e u e n  B a u a r t  fu r  U m s c h la g -  
an la g e n .*  [St. u. E. 1919, 4. Sept., S. 1036/40.]

Dr. Robert Pohl: U e b e r  d ie  N o tw e n d ig k e i t  d a r  
E rd u n g  y o n  L a u fs c h io n e n  e le k t r i s c h o r  K ra n e  
u n d  d ie  E in p f in d l i e h k e i t  d e r  P fe r d e  g eg en  
e le k t r i s c h e  S trom e.*  Bericht iiber einen Unfall, bei dem 
infolge schlechter Erdung der Schienen eines Boekkranes 
zwei Pferde getotet wurden, obwolil der K ran nur mit 
120 V- Spannung arbeitete. [E. T. Z. 1919, 4. Sept., 
S. 439.]

Werkseinrichtungen.
A r b e i t e r s c h r a n k c  a u s  S e h la o k e n b e to n .*  [S t.

u. E. 1919, 18. Sept., S. 1109/10.]

Roheisenerzeugung.
HochofenprozeB.

D ie V e rw q n d u n g  v o n  S ta h ls p i in e n  im  H o c h 
ofen . Bericht uber die Verwendung von Stahlspanen in 
franzosisehen Hochofen wahrend des Krieges. W ir werden 
auf diesen Gegenstand noch naher zuruekkommen. 
[Gćnie Civil 1919, 2. Aug., S.. 109/10.]

Elektroeisen.
H. Almquist: H o c h o fe n w e rk  in  D o m n a rfy e t.  

[Ir. Coal Tr. Rey. 1919, 28. Febr., S. 254. — Vgl. St. u. E 
1919, 4. Sept., S. 1049.]

Assar Grónwall: U e b e r  e le k t r i s c h e s  E is e n e rz -  
se h m o lz e n . [Tek. U- 1918, 20. Dez., S. 601/2.]

Dr. P. Farup: E le k t r i s c h e s  S c h m e lz e n  y o n  
E ise n e rz e n . [Tek U. 1919, 17. Jan ., S. 35/6; 7. Marz, 
S. 136.]

Albert H iorth: E le k t r is c h e s E is e n e r z s c h m e lz e n .  
[Tek. .U. 1919, 24. Jan ., S. 53.]

Georg Stig: E le k t ro ro h e is e n s c h m e lz e n  m it
K o k s. [Tek. U. 1919, 24. Jan ., S. 51/3.]

Ze.itachriltenverzeidin.ia nebst Abkurzungen siehe Seite 129 bis 131.
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H . BieEorentzen: E le k t r i s c h e  H o ch o fen . [Tek. U. 
1919, 3. Jan ., S. 2/3; 10. Jan ., S. 20/1; 7. Febr., S. 84/5.]

Assar Grónwall: E łe k t r is c h o  H o ch o fen . (Wir 
worden auf den In hal1 dor vorstehend angofiihrten Auf- 
satze zusammenfassend zuriiokkommen.) [Tek. U. 1919,
14. Febr., S. 98.] <

GieBerei.
Allgemeines.

E. S. Carraan: E r s p a r n is  v o n  H a n d a r b e i t  in  
d e r  G ieC erei. [Ir. Tr. Rev. 1918, 10. Okt., S. 827/33. — 
Vgl. St. u. E. 1919, 25. Sept., S. 1145.]

Anlage und Betrieb.
E. C. Kreutzberg: G ie B e re ib e sc h re ib u n g .*  Be- 

schreibung der KokillengieBerei der Bethlehem-Werke; 
sowohl unmittelbarer GuB vom Hochofen wio auch GuB 
aus dem Kuppelofen. [Ir. Tr. Rev. 1919, 21. Aug., S.495/8.] 

Formerei.
U e b e r d ie  H e rs te l lu n g  v o n  R ohren .*  E r

orterungen der Herstellung der Formen fur Rohrkriimmer, 
insbesondere der hierfiir in Frago kommenden Gerippe.. 
[L’Indu'stria 1919, 31. Juli, S. 434/5.]

B e m e rk u n g e n  zum  F o rm e n  v o n  G u te r -  
w a g e n -K u p p lu n g o n .*  Am vortoilhaftesten werden 
diese im rohen Zustand 90 kg, bearbeitet 84 kg schweren 
StahlguBstucke auf der Ruttelformmasohine mit Kipp- 
vorrichtung gefórmt, wobei drei Mann tiiglich 130 bis 150 
Kasten liefern. Die Kerne werden in Halften auf kleinen 
Wendemasehinen in Holz- oder Metall-Kernkasten herge
stellt und laufen auf einem cndlosen Sprossentisch durch 
den Trockćnofen. Beforderung der fertigen Kerne duroh 
Wagen mit Akkumulatorenantrieb. [Foundry 1919,1. Aug.,
S. 499/504.]

W ie W a s s o ra b s p e r r k ó rp e r  h e rg e s te l l t  w e r 
den.* Bingham & Taylor, Buffalo, fertigen ais einzige 
Sonderheit Absperrhśihnc und Absperrventile i fiir Gas 
und Wasser in verschiedenen GroBen und dazugehorige 
Rohren von 2,5 bis 5 mm Wandstiirke an. AeuBerste Ge- 
nauigkeit in allen Arbeiten ist ńotig. Angaben uber die 
Fuhrung der austausch bar gearbeiteten Formkastenteile 
durch mehrere Stifte. Zwei Modelle sind in jedem Kasten 
angeordnet, dazwischen langgestreckter EinguB. Sand-, 
kerne werden auf Kerndrehbanken m it selbsttatiger ' 
Sandzufuhrung hergestellt. Sandstarke auf den Kem- 
spindeln betragt annahernd 10 mm. [Foundry 1919,
1. A ua , S. 495/98.1

Hans Rolle: D a u e r fo rm e n  in  d e r  E iscn g ieB ere i.*  
[St. u. E. 1919, 25: Sept,, S. 1125/32.]

E. H. Broughall: V e rw c n d u n g  v o n  S ch reck - 
p la t te n  u n d  D a u e rfo rm e n . Vermeidung von Un- 
dichtheiten beim Uebergang von schwachen zu starken 
Teilen. (Auszug aus Vortrag der Ortsgruppe Birmingham 
der B ritish Foundrymen’s Association und des Stafford- 
shire Iron and Steel Institute.) [Foundry 1919, 1. Aug.,
S. 514/8.]

Donald S. Barrow: K e rn m a c h e re i z u r  M assen- 
h e r s te llu n g  v o n  K le in k e rn o n .*  [Foundry 1918, 
Dez., S. 577/8. '—i Vgl. St. u. E. 1919, 25. Sept,, S.1145/7.] 

SondsrguB.
Enrique Touceda: U e b e r  sch m ied b a ren  GuB. 

Erorterungen uber die Betriebsfuhrung bei der H er
stellung von sohmiedbarem GuB. [Foundry 1919, 15. Aug.,
S. 551/2.]:

H. R. Simonds: U n te r s u c h u n g s la b o ra to r iu m .*  
Besohreibung eines Untersuchurigslaboratoriums, das 
zwecks Ueberwachung der Roh- und Endprodukte einer 
GieBerei zur Erzeugung von sohmiedbarem GuB einge- 
richtet is t; Erorterung der hierdurch bedingten Vorteile. 
[Foundry 1919, 15. Aug., S. 556/60.]

GeiBel: GuB f u r  d io  o h em isch e  I n d u s t r i e .  
Saurebeatiindiger GuB, alkalibestandiger GuB. Aoidur, 
Esilit, Tantiron und andere Silizium-Eisen-Sondergusse. 
[GieBerei-Zg. 1919, 1. Sept., S. 257/60; 15. Sept:, 292/7.]

U e b e r  d ie  H e r s t e l lu n g  v o n  s y n th e t i s c h e m  
GuB.* Erorterungen der einzelnen Arbeitsphasen bei 
der Herstellung von syhthetisehem GuB. [Technique 
Moderno 1919, August, S. 361/78.] 
i StalilformguB.

D. M. Avey: U e b e r  b e so n d e ro  A rb e i ts w e is e n  
in  d e r  G ieB erei.*  Erorterung der boi der Hoosier- 
GieBerei ubliohen Arbeitsweise, dio StahlguBstiioke, be- 
vor sie geformt und gegossen werden, hinsiehtlich ihres 
Verwendungszweckes genau zu durchdenken, um auf 
dieso Weise zur geeignetsten Bau- und Formweise zu 
kommen. [Foundry 1919, 1. Aug., S. 505/9.]

Paul E ckardt: F o rm s ti ic k c  a u s  H a r t s t a h ł
(M an g an stah l). Erorterungen uber dio Herstellung von 
HartstahlformguBstucken und iiber deren Zusammen- 
setzung. [Die GieBerei 1919, 7. Sept., S. 143/5.]

Leonh. Treuheit: A us d e r  P r a x i s  d e r  K le in - 
b e ssem o re i. II I. Ueber den Stickstoffgehalt im Klein- 
bessemermetall. [St. u. E. 1919, 25. Sept., S. 1138/40.] 

J . E. Fletchcr: A b k iih lu n g  v o n  S ta h l  in  B lo ck en  
u n d  a n d e re n  F o rm en .*  [Engineering 1918, 27. Sept., 
S. 342/4; 4. Okt., S. 371/4; U . Okt., S. 418/9. — Vgl. 
St. u. E. 1919, 11. Sept., S. 1084/6.]

MetallguB.
Hugo lliegen: B e tra c h tu n g e n  u b e r  A lu m in iu m , 

A lum  i n iu m le g ie ru n g e n  u n d  d e ren  F e s t ig k e i t .  
[GieB.-Zg. 1919, 1. Mai, S. 129/131; 15. Mai, S. 151/3.] 

Robert J . Anderson: V óm  S ch m e lzen  u n d  
G ieB en d es A lu m in iu m s u n d  s e in e r  w ic h tig a te n  
L e g ie ru n g o n . [Foundry 1918, Miirz, S. 104/6; April, 
S. 164/6. — Vgl. St. u. E. 1919, 25. Sept., S. 1141/2.]

II. StoeBer: B o it r a g e  z u r  E rz ie lu n g  d io h te r  
G u B s tu ck o  in  M e ta li; [Metali 1919, 10. Ju li, S. 175/6; 
25. Ju li, S. 188/91.]

Wertberechnung.
K arl Rein: Dio K a lk u la t io n  v o n  G ieB ere i- 

e rz e u g n is s e n  u n te r  B e r i ic k s ic h tig u n g  d e r  h e u 
t i g e n  L o h n v e rh a l tn is so . [GieB.-Zg. 1919, 15. Mai, 
S. 145/7; 1. Jun i, S. 167/171.]

K. Schiel: E in  B e it ra g  z u r  E n tlo h n u n g s f r a g e .  
K ritik eines Abkommens einer MotallgieBerei m it ihrer 
Arbeiterschaft uber einen Normallohn und Kaston • 
priimien. [GieB -Zg. 1919, 15 Sept., S. 277/9.]

Sonstiges.
'E . Adamson: E in flu B  der W arm e  a u f  G uB 

e isen . Allgemeines und eigene Erfahrungen uber Gluhen 
und Abschrecken von Grau- und TemperguB. Das in  
Amerika ubliche Gluhen bei hoherer Temperatur ergibt 
groberes Gefuge. Beim Abschrecken von GrauguB wird 
die Tiefe der Hartungsschicht um so groBer, je hoher die 
GieBtemperatur war. (Vortrag West of ScotlandJIron and 
Steel Institute.) [Ir. Coal Tr. Rev. 1919,22. Aug., S. 239/40.] 

R. Namias: D ie  U rs a c h e n  d e r  P o r o s i ta t  von  
G u B stu ck en . [Gen. Civ. 1918, 2. Febr., S. 89. — Vgl. 
StJ u. E. 1919, 25. Sept., S. 1141.]

B e tr ie b  e in e r  S chw eiB ere i fu r G uB stiicke .*  
Einrichtung zum autogenen SehweiBen von gebrochenen 
Formkiisten und anderen Gebrauehsstiicken bei der 
Western Foundry Co. in Chicago. Die Anlage ist m it der 
GieBerei dureh eine Hiingebahn verbunden. GrundriB 
der SchweiBerei und Gaserżeugeranlage. [Foundry 1919,.
1. Aug., S. 512/13.]

Erzeugung des schmiedbaren Eisens.
FluBeisen (Allgemeines).

A. F. Mc Farland: F e h le r h a f t e r  S ta h l  o d e r 
W a rm e b e h a n d lu n g ?* Allgemeines uber Lunker und 
Verunreinigungen im Stahl. EinfluB spaterer Warme
behandlung. [Ir. Tr. Rev. 1919, 31. Ju li, S. 288/90.] 

Sam. L. Hoyt: A n w e n d u n g  v o n  M an g an - 
le g ie ru n g e n  in  d e r  S ta h lw e r k s p ra x is .  Verwendung 

. einer aus Roheisen und Spiegeleisen hergestellten Le- 
gierung sowie von Eisen-Mangan-Silizium-Eegierungen ais 
Desoxydations- und Kohlungsmittcl in Amerika. Be-
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triebsergebnisse m it diesen Legierungen [Chem. Zentral- 
blatt 1919, 20. Aug., S. 276.]

Martinverfahren.
Dr. Thomas: T h e o re t is c h e  G ru n d la g e n  d e r  

B e re c h n u n g  d e r  M a r tin o fe n . Kritische Besprechung 
eines von S k a re d o f f  im Gorny-Journal (1915, S. 109) 
Teroffentlichten Aufsatzes. Dio Grundlagen und Ergeb
nisse der Skaredoffsehen Bereehnungsweise werden ais 
unriehtig nachgewioscn. [Feuerungśtechnik 1919, 1. Aug., 
S 165/7.]

J. Sp. Mo. Dowell und R. M. Howe: F e u e r f e s te  
A u s fu t te ru n g  b e im  b a s is c h e n  M a r tin o fe n -  
b e tr ie b . Wahrend des Krieges wurdo dio inlandischo 
Erzeugung an Magnesit in Amerika so gesteigert, daB sie 
jetzt ausreichend ist. Wegen des niedrigen Eisengehalts 
im amerikanischen Magnesit wird Eisenoxyd zum Sintern 
zugesetzt. Zeitweise wurde der fehlende Magnesit dureh 
Dolomit ersetzt. Angaben uber Brennen und Zubereiten 
des Dolomits. Versuche uber dic Widerstandsfahigkeit 
von Magnesit und Dolomit. [Buli. Am. Inst. Min. Eng. 
1919, S. 291/309 naoh Chem. Zentralblatt 1919, 20. Aug., 
S. 270/7.]

Thomas B. Mackenzie: V e rw e r tu n g  d e r  A b h itz e  
bei M a rtin o fe n .*  [Enginecring 1918, 15. Nov., S. 567/9.
— Vgl. St. u. E. 1919, 18. Sept, S. 1110/4.1

Sonderstahle.
S c h n e ll8 ta h l-A n a ly s e n . Zusammenstellung von 

Analysen von 14 der hauptsachlichsten in Amerika ge- 
brauchlichen Schnellstiihle. [Werkz.-M. 1919. 10. Sept.,
8. 346.]

Verarbeitung des schmiedbaren Eisens. 
Walzenzugmaschinen.

W a lz w e rk sm o to r  v o n  12 000 PS L e is tu n g , 
B a u a r t  S iem ens.*  Kurzo Besehreibung der fiir die 
Skinningrovo Iron Co. und Cammell Laird (Yorkshire) 
von Siemens Brothers in Stafford gelieferten Antriebe. 
[Gćn. Civ. 1919, 9. Aug., S. 117/20]

Harten.
N eu es E in sa tz -H iir te -V e rfa h re n . Besehreibung 

eines in den Vereinigten Staaten von S h im e r an- 
gegebenen flussigen Verfahrens. An Stelle der geschmol- 
zenen Cyanido wird ein Bad benutzt, das schneller und 
wirksamer hartet, ohne daB dabei giftige Gase entwickelt 
werden. [Werkz.-M. 1919, 10. Sept., S. 345.]

D ie W a rm b e h a n d lu n g s a n la g e  d e r  L in c o ln -  
M o to r Co. in  D e tro i t .  Betriebseinrichtung und -anord
nung. [Automobil-u. Motoren-Fabrikation 1919, 15. Sept., 
S. 135.]

SehweiBen.
Schimpke: V e rg le ic h e  d e r  v e rs c h ie d o n e n

S ch w e iB v e rfa h re n . Wirtschaftlichkeit verschiedener 
SchweiBverfahren. Elektrischo NahtsehweiCung, Azetylen- 
SaucrstoffschweiBung, Loten, Nieten. [Das Metali 1909, 
25. Sept., 243/5.]

Elektrisches SehweiBen.
E le k t r is c h e s  Sehw eiB en .*  XIV. Die Festigkeitder 

elektrischen SchweiBungen. [Engineer 1919, 16. Mai, 
S. 471.]

E le k t r is c h e s  S eh w e iB en *  nach dem „Plastic 
Are“-System der Wilson Welder and Metals Company in 
New York. [Engineer 1919, 18. Juli, S. 56/7.]

F a h r b a r e i  o le k t r i s c h e r  L ic h tb o g e n -S c h  weiB- 
a p p a ra t .*  Ausgefiibrt von der United States Light & 
Heat Comp., Niagara F alh , N . Y. [Ir. Tr. Rev. 1919,
12. Juni, S. 1560.]

Rostsehutz.
M o ta lliseh o  U oborz iigo  au f  E iso n  u n d  S ta h l  

zu r  R o s tv ó rh ii tu n g . AlLjomoines iiber Korrosion des 
Eisens. Die versehiedonen RostsehutzTorfahren, Ver- 
ziuken, S.iorardisloron, Verzinnon uud Verbleion, Ver- 
kupfern, Vernickeln usw. Oxydischo Uoborziigo. Prii- 
fungsYerfahren fiir Rostsehutz. [Chom. Met. Eng. 1919,
1. Mai, S. 458/64.]

Henry S. Rawdon, M. A. GroBman und A. N. Finn: 
M e ta ll is c h e  U e b o rz u g e  a is  R o s ts e h u tz  fu r E is e n  
u n d  S tah l. Eingehende Untersuehungon iiber die rost- 
schiitzende Wirkung einer Zinkschicht. [Chem. Met. Eng. 
1919, 15. Mai, S. 530/7.]

P a r k e r i s i e r e n  u n d  C o s le ttis ie re n . Zwei ameri- 
kanische Verfahren zur Herstellung von Rostschutzuber- 
zugen auf Eisen (Uhrfedem, Schreibmaschinenteile usw.). 
Parker nimmt saure Eisenphosphatlosung, Coslett kochende 
verdunnte Phosphorsauro m it etwas Mangansuperoxyd. 
[Das Metali 1919, 25. Aug., S. 217/8.]

Eigenschaften des Eisens.
Rosten.

E. v. Wurstemberger: D io  s e le k t iv e n  K o rro -  
s io n en . Dio Bedingungen ihres Entstehens und die 
Mittel, sie zu verhuton. [Schweiz. Bauz. 1919, 9. Aug., 
S. 66/8.]

Metalle und Legierungen.
Metalle.

N eu es  iib e r  A lu m in iu m  u n d  A lu m in iu m - 
le g ie ru n g e n . GieBen, Polieren, Loten von Aluminium. 
Vorberoitung fur Vemiekelung. Aluminiumlegierungen, 
Einschmelzen von Spiinen. [Das Metali 1919, 10. Sept., 
S. 251; 25. Sept., S. 246/8.]

Kohlschiitter & Vuilleumier: K a th o d e n v o rg i in g o  
b e i d e r  M e ta lla b sc h e id u n g . (Fortsetz. und SchluB.) 
Beobachtungen bei der Abseheidung von Nickel. [Das 
Metali 1919, 10. Sept., S. 251/3; 25. Sept., S. 245/6.]

J .  E. Conley: E in  n e u e s  V o rfa h re n  z u r  B e- 
h a n d lu n g  v o n  V a n a d in i t  z u r  G ew in n u n g  v o n  
B le i u n d  V an ad in .*  [Chem. Met. Eng. 1919,.15. Mai, 
S. 514/8.]

Legierungen.
H. , Rieger: G egen  K o rro s io n  w id e rs ta n d s -

fŁ h ige  L e g ie ru n g e n . Angabe der Zusammensetzung 
„siiurebestandiger" Legierungen gegen Angriff von Gruben- 
wasser, Salz- und Seewasser, fakalischenAbwiissorn. [GieB.. 
Zg. 1919, 1. Okt., S. 289/91.]

Betriebsfiberwachung.
Dampfmesser.

D am p fm esse r .*  Besehreibung des Kont-Dampf- 
messers. [Engineor 1919, 13. Jun i, S. 580/2.] 

Temperaturmessungen.
Max Jacob: Z u r F ra g o  d e r  M essung  d e r  O b e r- 

f l a c h e n te m p e r a tu r e n  in  d e r  E le k tro te c h n ik .*  
Dio Behandlung der Frage biefcet vielleicht AnlaB zu ' 
weiteren Untersuchungen uber die Beziehungen zwischen 
Oberflachentemperaturen und mitfclerer Temperatur. 
[Archiv fiir Elektrotechnik 1919, 28. Aug., S. 126/32.]

Warmatechnisohs Untersuchungen.
Johann Jaschke: R a u c h v o rm in d e ru n g in  K e sse l-  

fo u e ru n g en .*  Ais Forderungen werden aufgestellt und 
die Erfullbarkeit unter ver3chiedenen Verhiiltnissen nach- 
gepriift: 1. Einfiihrung der richtigen Luftmenge fur voIl- 
stiindige Verbrennung; 2. guto und friihe Mischung von 
Luft und fliiehtigen Bestandteilen; 3. ontsprechend hohe 
Temperatur der Verbrennungszone. [Feuerungśtechnik 
1919, 1. Sept., S. 181/4.]

Masohinenteehnis;he Untersuchungen.
D ie R iic k s ta n d s b ild u n g  in  G a sm o to re n . E in

gehende Untersuchungen zeigten, daB die in den Zylihdern, 
Ventilen und Schmierrohreri beobachtetdń betriichtUchen 
Ablagerungeń weniger einer minderwerfcigen Beschaffenheit 
des verwendeten Schmieroles zuzusehreiben sind. Die 
eigentlieKe Ur3ache fur derarbige Ruekstandsbildungen 
ist yielmehr in einer Anzahl verschiedener Einfliisse 
ohemischer N atur zu suchen, die sich in den betreffenden 
Maschinen abspielen. [Centralbl. d. H. u. W, 1919, 
25. Aug., S. 668.]

H. Muller: W irk u n g s g ra d  u n d  L e is tu n g s f a k to r  
d e r  M o to re n  m it W ic k lu n g e n  a u s  E r s a tz m e ta l lo n

X LIV .„
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Formeln fiir Berechnung von Wirkungsgrad und Leistungs- 
faktor bei Ersatzwicklungen , wenn dio GroBen fiir Kupfor- 
wicklung bekannt sind. [E. T. Z. 1919, 25. Sept., S. 479 ]

Mechanische Materialprufung.
Zugversuohe.

U e b e r d e n  E in flu B  d e r  Z e it. Erorterung des 
Einflusses der Zeit auf dio Ergebnisse von ZerreiByer- 
suchen an  Hand zahlreieher Untersuchungen. [Ir. Tr. 
R«v. 1919, 17. Juli, S. 164/6.].

Dampfkesselmaterial.
Dr. W. C. Unwin: K o rb s c h la g p ro  ben. Bestim

mung des mittleren Fchlers. Vergleioh yerschiedoner Pro- 
benquerschnitte. [Engineering 1919, 12. Sept., S. 329/30.]

Kerbschlagversuche.
C. A. Edwarda: W id e r s ta n d  v o n  M o ta lle n  

g eg en  E in d r in g e n  be im  S c h la g y e rsu c h .*  [St. u. E. 
1919, 25. Sept., S. 1143/5.]

U e b e r  d ie  P r i ifu n g  v o n  R ohren .*  Kurze Bo- 
schreibung des Vorfahrens zur Priifung der Festigkeit 
von geschweiBten, schmiedeisernen Rohren. [Ir. Age
1918, 17. Jan ., S. 203.]

Metallographie.
AUgemeines.

F o r t s e h r i t t e  d e r  M e ta llo g ra p h ie .*  (Juli bis
September 1918.) [St. u. E. 1919, 4. Sept., S. 1045/9.]

F o r t s e h r i t t e  d e r  M e ta llo g ra p h ie . (Oktober
bis Dezember 1918.) [St. u. E. 1919, 11. Sept., S. 1081/4;
i8. Sept., S. 1106/9.]

Einrichtungen und Apparate.
W. de Haas: D as  n eu e  R e ic h c r ts c h e  M e ta ll-  

m ik ro sk o p  m it W ech se lb e leu ch tu n g .*  Beschrei
bung des Mikroskopes und der Arbeitsweise mit dem- 
selben. [Zeitschr.' f Metallkunde 1919, Juni, S. 7/13.] 

PhyslKalisch-thermisches Verhalten.
P. Oberhoffer und W. Oertel: D ie R e k r i s t a l l i 

sa tio n  des E isens.*  [St. u. E. 1919, 11. Sept., S.1061/7.] 
Priifverfahren.

J. C. W. Humphrey: E in  n eu es  A e tz v e rfa h re n  
zu r  S t r u k tu r u n te r s u c h u n g  yo n  S ch m ied es tu ek en . 
Salzsiiurc und 12 % Kupferammoniumchloridlosung er- 
geben Actzflachen, die ohno weiteres ihren Abdruek in 
einer gewohnlichen Druckerpresse zulassen, wenn sio 
zuvor mit Druckerschwiirze bestrieheri werden. Das 
Verfahren erleichtert besonders dio schnello und sichere 
Feststellung der MaterialfluBrichtung In Schmiedestueken. 
[Technische Zeitschriftenschau 1919, 27. Sept., Nr: 3494; 
Ir. Age 1919, 31. Juli, S. 293/4.]

Aufbau.
Ernest Edgar Thum: S eh ic fo rb rtich  im S ta h l. 

Erorterungen der A rt des Schieferbruehcs und dessen 
Ursachen. [Chomical and Metallurgieal Engineering 1919,
1. Aug., S. 145/6.] .

Br. Simmersbacli: U e b e r  d ie  k r i s ta l l in i s c h e  
S t r u k tu r  d es S tah les . Allgemeine Ausfiihrungen 
ohne neue Gesichtspunkto. [Chem.-Zg. 1919, 19. Juli, 
S. 445/6.]

G. F. Comstock: N ich tm e  ta l l is c h e  E in sc h lu sse  
in  B ro n ze  un d  'M essing.* Wir werden auf den Gagen- 
stand noch nśiber eingehen. [Foundry 1919, Februar, 
S. 79/83.]

EinfluB der Formanderung.
W. E. Alkins: E in flu B  z u n e h m e n d e r  K a l t 

b e a rb e i tu n g  a u f  d ie  F e s t ig k e i ts e ig e n s e h a f te n  
des r e in e n  ICupfers.* [St. u. E. 1919, 25. Sept.. 
S. 1143.]

Sonstiges.
W. Guertler und M. Pirani: Z u s a m m e n s te llu n g  

d e r  S e h m e lz p u n k te  der re in e n  M etallo .*  E r
orterungen der verschiedenen Ergebnisse von Schmelz- 
punktbestimmungen und tabellarisehe Zusammenstellung 
der Sehmelzpunkte. [Zeitschr. f. Metallkunde 1919, 
Juni, S. 1/7.]

R ichard R o tte r: E ig e n s c h a f te n ,  V e rh a lte n  und  
B e h a n d lu n g  v o n  W e rk z c u g -  u n d  S c h n c lld re  h- 
s tiih len .*  (F jrtsetzung.) H arten, Gluhen, Ueberhitzen. 
Praxis des Hiirtons. [Technische M itteilungen u rd  Nach- 
richten der Yorcine 1919, 12. Ju li, S. 471/3; 20. Juli, 
S. 521/6.1

Chem ische Priifung.
AUgemeines.

Kr'. ‘Meese: G e s ic h ts p u n k to  u b e r  d ie  N o t-  
w c n d ig k e it  u n d  d en  N u tz e n  e in e s  L a b o ra to r iu m s  
fiir  e in e  G ieB ere i u n d  M a s c h in e n fa b r ik .*  Die 
Notwondigkeit von chomischen, physikalischen und 
metallographischen Untersuchungen wird fur Lokomotiv- 
teile ais Beispiol dargelegt. [GieB.-Zg. 1919, 15. Juli, 
S. 209/14.]

Dr. Th. Doring: F o r t s e h r i t t e  a u f  dem  G e b ie te  
d o r M e ta lla n a ly s o  in  d e n  J a h r e n  1917 u n d  1918. 
AUgemeines. Kupfer, Silbor, Zink, Iiadmium, Queck- 
silber, Aluminium, Zinn, Blei, Arsen, Antimon, Wismut, 
Mangan, Eisen, Nickel und Kobalt, Platin  und P latin- 
metalle. [Chem.-Zg. 1919, 26. Aug., S. 545/7; 6. Sept., 
S. 578/9;'13. Sept., S. 601/3; 20. Sept,, S. 626/8; 30. Sept., 
S. 653/5; 4. Okt., S. 685/8; 9. Okt., S. 682/4.]

Chemische Apparate.
Fr. Friedńchs: U e b e r  G a sw a s c h f la s c h e n  u n d  

A b s o rp t io n s a p p a r a te .*  Beschreibuns ńeuer Formen. 
[Z. f. angow. Chem. 1919, 12. Aug., S. 252/6.]

• E i n z e l b o s t i m m u n g e n .
Phosphor.

T. E. Roonfey: S c h n e llm e th o d e  z u r  B e s t im 
m u n g  des P h o s p h o rs  in  B ro n zen . [St. u. E. 1919, 
25. Sept., S. 1145.]

Zinn usw.
Willy Hartm ann: D ie  T re n n u n g  v o n  Z in n , 

„A ntim on u n d  A rsen  n a c h  P la to .*  Abgeanderte 
A pparatur und wesentliche Verbesserung in der Arbeits
weise" gegenuber dom Platoschen Yerfahren. [Z. f. anal. 
Chem. 1919, 4. Heft, S. 148/56.]

Zink.
Dr. S. Rothschild: U e b e r  d ie  B e s tim m u n g  von  

F e in z in k  u n d  Z in k m o ta ll. Einige Bsobachtungen 
bei den in der Praxis iiblichen Analysanyerfahren dar 
partiellen Auflosung. [Chem.-Zg. 1919, 19. Aug., S. 529/30.]

Brennstoffe.
W. IV White: E in ig o s  iib e r  d ie  G e n a u ig k e i t  

y o n  K a lo r im e te rn . Untersuchung der Fchlerąuellen. 
SchluBfolgerungen. [Chem Met. Eng. 1919, 15. Aug.,
S. 187/90.]

E. B Holland, J . C. Reed, J: P. Buckley: E in e  
a d ia b a t is c h e  K a lo r im e te rb o m b e .*  Beschreibung 
des neuen Kalorimeters m it doppeltem Kupfermantel. 
[Chem. Met. Eng. 1919, 15. Aug., S. 190/1.]

Gase.
J . B. C. Korshaw: B r e n n s to f f w ir t s c h a f t  im 

K e sse lh a u s . II.* Selbstanzeigende A pparate zur 
Kohlensauremessung in  Rauchgascn von Sarco, Uohling, 
Simmanco & Abady, Cambridgo Bi-Meter, Auto-Recorder 
Mon j-Automatic-Rocorder, W ebster W. R.-Ćombustion- 
Indicator. [Chem. Met. 'Eng. 1919,1. Marz, S. 241/5.]

®r.-3ilig. Emerich Czako: D ie t i t r im e t r i s c h e  B e 
s t im m u n g  des S c h w e fe lw a s s e r s to f fe s  in  G a s - 
g em ischen .*  Baschreibung einor fiir dio Schwefel- 
wasserstoffbestimmung besonders geeignoten Buntesehen 
Gasbiiretto und der in der Lshr- und Versuchsgasanstalt 
zu Karlsruhe ausgcfiihrten Bastimmungeu. Bericht uber 
Versuche, um die Einwirkung der iibrigen Gasbestand- 
teile auf Jodlosung zu priifen und die YerlaBlichkeit 
des Verfahrens fiir Stoinkohlengas festzustellen, [J. f. 
Gasbel. 1919,23. Aug., S. 483/6.]

Wasser.
Dr. Saller.: A n w e isu n g e n  f i ir  E n tn a l im e  r o ń  

W a ss e rp ro b e n . Vorschlag von Sonden und HuB 
(Teknisk Tidskrift 1919, 26. Febr.) fur Vorschriften zur 
Wasserprobenahme: [J  f. Gasbel. 1919, 21. Juni, S. 343/4.

Z<’.itschrijlcnverzeichni3 nebst Abkurzungcn siahe Seite 129 bis 131.
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Statistisches.
Der Bergbau PreuBens wahrend dar Jahre 1914 bis 1917.

Dio amtliche Statistik  des preuBischen Ministeriums 
fiir Handel und Gewcrbe, herausgegebon in der „Zeit- 
schrift fur das Berg-, H utten- und Salinenwesen“ , ist 
letztmalig fur das Jah r 1913 an  dieser Stelle1) verof£ent-

licht worden. Gjuude fur eine weitere Zuriickstellung 
koramen heute nioht mehr in Erage. W ir geben deshalb 
nachstehend zusammengefaBt die wichtigsten Ergebnisse 
des preuBischen Bergbaues wahrend der letzten vier Jahre 
wieder®).

Minerał Jahr

o.
3

N
eb

en
- Zahl de r 

durch- 
schnlitlich 
beschilf- 

tfgłen 
Pprsouen

Forderung

iietrlebe Mcnge in t W«rt in M

1914 278 597 657 152 955 961 1 670 093  239
1915 282 _ 472 023 140 007 429 1 709 568 263

Steinkohlen . . . . ' 1916 284 ---: 499 965 152 284  343 2 150 140 376
f; . 1917.: . 284 -- . 551 431 159 531 013 2 909 242 695

f . 3) 1918 287 — 563 918 152 805 241

1914 332 ______ 55 227 67 364 257 134 518 565
1915 316 ■;: V ' . .4 5  832 . 71 220 091 149 729 969

Braunkohlen . .  . \ 1916 309 46 255 77 121 705 195 654  796

'
1917 309 — 52 448 78 579 363 255 171 156

3)191S 309- — 56 500 • 83 445  280 •
1914 254 16 19 666 4 763 476 i 44  311 040

J 1915 239 1S 18 596 5 353 105, 56 420  335
Eisenerze . . . . . \ 1916 2S0 18 19 823 6 238 305 73 859 162

■ l 1917 . 324 18 23 315 6 954 693 104 025  152

■ , f 1914 1 -■ — 3 — — ■

i .191 o 1 ' — 8 — ---
Manganerzc . . . .  \ 1916 11 1 115 954 110 458

{ 1917 17 3 187 608 227 198
■: t 1914 3 9 637 200 885 2 134 971

■ ' 1915 3 11 644 426 876 6 381 915
o ch  wefel k ies. . . .  \ -1910 5 • 14 1 001 626 783 11 331 335

i 1917 7 ' 16 1 695 766 371 12 461 116

Die Eisenerzforderung verteilte sieli auf die einzelnen Zahlentafel 1.

Oberbergamtsbezirk
Eisenerz iorderuną;

1914
t

1315
t

1916
t

1917
t

Bonn . . . . 3 219 243 3 627 S73 4 040 052 4 228 403
Clausthal . . 890 010 1 094 343 1 541 974 2 190 995
D ortm und . . 392 081 387 5S5 385 874 319 864
Breslau . . . 168 032 180 016 167 032 104 296

'H alle . . . . 94 110 63 288 103 373 111 135

Grouoritanniens BergDau im Jahre 1918.
Nach den, in  Teil I  des „A nnual General Report 

oń -Mines and Quarries“ ł) wiedergegebenen, amtlichen 
Ermittlungen wurden wahrend des Jahres 1918 in  GrotJ- 
britannien und Irland insgesamt 278 372 265 t  Mineralien 
gewonnen gegen 300 127 558 t im vorhergehenden Jahre. 
Auf die una besondors interessierenden Sorten entfielen 

' die in Zahlontafel 1 wiedergegebenen Mengen.
An Kohlenbergwerken waren im Berichtsjahre 2801 

(2814 im Jah re  1917) an Erzbergwerken 474 (452) und an 
Steinbruchen 4362 (4781) in Betrieb. Die Zahl der be- 
schąftigton Personen ist aus Zahlentafel 2 ersichtlioh.

>l) St. u. E. 1914, 8. Okt., S .; 1589.
2) Vgl. hierzu: Zeitschr. f. d. Berg-, H utten- und 

Saliaenwesen 1915, Stat. Teil, S. 1/13; 1916, 1. Stat.Liof., S. 
1/13; 1917, 1. Stat. Lief., S. 1/13; 1918,1. Stat. Liof., S. 1/13;

3) Vorlaufige Ergebnisse.
4) Naoh The Iron and Coal Trades R«view 1919,

■ 10. Okt., S. 475. — Vgl. St. u. E. 1918, 12. Sept,', S. 857,
6) Berichtigte Zahl.

G egenstand ■ 1918
t

1917 : 
t

S te in k o h len .................. 231 392 632 252 475 228
B raunkohlen . . . . 152 914
Eisenerz 14 846 841 15 0S3 266
Schwefelkies.................. 22 550 8 651
M anganerz . . . . . 17 735 10 101
K upfercrz und  Kupfer-

niederschlag . . . 1 233 5)1 178
Bleierz 15 021 15 567
Z in n erz .......................... 6 480 6 681
Z in k erz .......................... 9 169 7 604

• 325 245
K alkstein . . . . . , 10 319 109 10 621 992

Zahlontafel 2.

Besohgftigt e | 1918 1917

in den
K ohlenbergwerken . . . . 1 008 867 1 021 340

davon un ter T a g . . . . 794 842 811 510
iiber ,, . . . . 214 024 209 830

E rz b e rg w e rk e n .................. 20 821 20 500
davon un ter T ag. . 12 243 12 476

uber ,, . . 8 578 8 024
Steinbruchen . . . . . . 43 215 43 631

davon
innerhalb  der Bri’ch'0 . 27 917 2S 447
aufierhalb der Briiche 15 298 15 184
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Wirtschaftliche Rundschau.
Aufhebung der Brennstoffhochstpraise. — Das Reichs- 

wirtschaftsministerium hat unter dem 4 Oktober 1919 
folgpnde B e k a n n tm a c h u n g  iib e r  A u fh eb u n g  d e r  
B r e n n s to f fh o e h s tp re is e 1) erlassen:

§ 1. 'Die Bekanntmachung uber Brennstoffhoehst
preise vom 16. Jun i 1919-) wird aufgehoben, soweit sio 
n icht schon durch dio Bekanntmachung iiber Brennstoff- 
hochstpreiso vom 30. Jun i 1919 auBer K raft gesetzt ist.

§ 2. Diese Bekanntmachung tr i t t  am Tage der Ver- 
kundung m it Wirkung Tom 1. Oktober 1919 in Kraft.

Durch dio Bekanntmachung vom 30. Jun i d. J. 
wurde bereits der fiir S te in k o h le n b r ik e t t s  festgesetzte 
Hochstpreis m it Wirkung vom 1. Ju li d. J. ab aufgehoben. 
Durch die jetzige Verordnung werden auch die Hochst- 
preise fur dio ubrigen Brennstoffe auBer K raft gesetzt. 
Die Eestsetzung der Bronnstoffhochstpreiss war nur fiir 
den Gcltungsbereich des Rheinisch-Westfalischen Kohlon- 
syndikats erfolgt; es handelte sich dabei um eine Zwangs- 
maBnahme der Regierung gegen das Syndikat, das 
Sich bei der Eestsetzung der Preise nicht um den 
Widerspruch des Reichswirtschaftsministers gekummert 
hatte. Dio Regelung der Preiso in der niederschlesischen 
und oberschlcsischen Industrio erfolgte bisher durch die 
Verbande im Einvernehmen m it dem Reichswirtschafts- 
minister, ZwangsmaBregcln wurden dort nicht erforderlich.

Verein deutscher EisengieBereien, Dusseldorf. — Der
Verein h a t seine bisherigen V e rk a u f s p r e is e  entsprechend 
den gestiogenen Rohstoffpreisen, den vcrteuerten Frachten 
und den groBeren, allgemeinen Unkosten e rh o h t .

Rheinisches Braunkohlenbrikett-Syndikat, G. m. b. H ., 
Cóln. — Das Syndikat e r h o h te  fiir seine Lieferungen ab
15. Oktober 1919 die' V e rh a u fs p re is e  durchschnittlicli 
um 9 M f. d. t  einsclilieBlich Kohlen- und Umsatzsteuer. 
Die Preisćrhohung wurdo notwendig infolge der neuen 
Lohnfestsetzungen, dio den Arbeitern auf ihre Forderung 
bewilligt wurden, sowie durch dio weitere betrachtlicho 
Steigerung der Preise fur allo Betriebsgegenstande. Das 
Syndikat hebt aber besonders hervor, daB auch nach dieser 
Erhohung die Preise fur rheinischo Braunkohlenbriketts 
noch um mindestens 10 J l f, d. t  niedriger sind, ais dio 
Preise fur mitteldeutsche und niederlausitzer Briketts.

Aus der Eisenindustrie der Schweiz. — U nter dem 
Namon E is e n b e rg w o rk e  G o n z e n  A. - G., S a rg a n s , ist 
in der Schweiz eino Gesellschaft gegrundet worden, welche 
der Rohstoffversorgung der schweizerischen Maschinen- 
industrie dienen soli. Sie bezweckt den Erwerb und Be
trieb des Eisenbergwerks am Gonzen bei Sargans sowie 
die Verhuttung von Erzen. Das Aktienkapital betragt 
2,50 Mili. Fr.

Ein neues Eisenhlittenunternehmen in Spanien. —
Die Grundung der S o c ie d a d  A n o n im a  M in e ro - 
S id e r u rg ic a  de  P o n f e r r a d a  haben wir schon fruher3) 
zum Gegenstand eines kurzeń Berićhtes gemacht. Unsero 
damaligen Angaben seien durch nachstehende Mittei- 
lungen ergiinzt. Dio Bahn von don Villablino-Kohlen- 
gruben nach Ponferrada ist inzwischen vollendet worden, 
obwohl infolge des gebirgigen Gelandes groBo Schwierig- 
keiten zu uberwinden waren und vicle Tunnels und Brucken 
angelegt werden'muBten. SeitM itte dieses Jahres befindet 
sich diese B ahn in Betrieb und gesta tte t die Abfuhr der 

\ Kohlenforderung, die involler Hohe Absatz findet. In  Pon- 
/ ferrada selbst sind Brikettierungsanlagcn, die zum Teil aus 

England bezogen wurden, fiir etwa 500 000 t  jahrlicho E r
zeugung im Bau und gehen ihrer Fertigstellung entgegen.

') Reichs-Gcsetzblatt 1919, Nr. 200, S. 1785. — Aus- 
gegeben am 15. Oktober 1919.

*) Vgl. St. u. E. 1919, 26. Jun i, S. 732/3.
3) Vgl. St. u. E . 1919, 6. Febr., S. 161.

Die Kokereianlagen gedenkt m anderartig auszubauen, daB 
moglichst alle Nebenerzeugnisse nutzbar gemacht werden. 
Das neue Huttenwerk soli vorlaufig fur eine Erzeugung yon 
250 000 t Rohstahl gobaut werden; ęs ist aber die Moglich- 
keit einer doppeltęn Leistung vorgesehen. Zunachst 
werden zwei Hochofen nu t Turbogeblasen aufgestellt. 
Das Walzwerk soli eino BloekstraBe sowio Triiger-, 
Sehienen- und FeineisenstraBen umfassen. Gebaut wird 
ein Thomas werk und ein Martinwerk mit kippbaren Oefen. 
Zur V erhuttung kommen die bekannten W a g n e r - E r z e ,  
dio zum Teil Karbonate, zum TeilChamozit sind, m it etwa 
54 bis 56 %  Eisen, 8 bis 10 %  Kieselsaure, 0,7 bis 1 %Phos- 
phor. Dió von den Villablinogruben gelieferte Kohle ist 
eine besonders gute Kokskohle mit 8 % Asche und 15 bis 
17 % fliichtigen Bestandteilen. Dio Leistung der Gruben, 
dio nur Tage- und, Stollenbau haben, ist vorlaufig 1000 t 
taglich. Die Gesellschaft ist ein rein spanisches Unter- 
nehmen, das von erston V ertretern der spanischen Indu 
strie- und Bankwelt unter Fuhrung des bekannten groBten 
spanischen Privatbankhauses Aldama in Madrid ins 
Leben gerufen worden ist. Der Inliaber des Bankhauses, 
Herr J o s e  L u is  do U s s ia ,  Conde de los Gaitanes, ist 
gleichzeitig Prasident der Ponferrada-Gesellschaft und 
nim m t in seiner Eigensohaft ais Fuhrer des spanischen 
Bankkonsortiums eine hervorragende Stellung in der 
spanischen Finanzwelt ein. Zur technisclien und kauf- 
miinnischen I^eitung des Unternchmens ist cin Nord- 
spanier, H err J u a n  N e u fe ld ,  berufen worden, der mit 
einem Stabe von Fachingenieuren auch samtliche Nou- 
anlagen ausfuhrt.

Grundung eines groBen amerikanischon Ausfuhr- 
finanzlerungs-Untemehmens. — In  New York wurde nach 
einer Meldung der „Frankf. Ztg.“ die F o re ig n  F in a n c e  
C o rp o ra t io n  m it einem K apitał von 100 Mili. S ge
grundet. Beteiligt sind u. a. dio American Locomotive Co., 
Baldwin Locomotive Works, American Car and Foundry, 
Standard Steel Car Foundry sowie verschiedene Banken 
m it einem Anteil von je 5 Mili. $. Die Gesellschaft ist eino 
jener schon ofters besproehenen Ausfuhr-Finańzierungs- 
gesellscliaften, e3 handelt sich besonders um die Hebung 
der Ausfuhr fiir die nordamerikanische Schwerindustrie. 
Jlan  verspricht sioh ein groBes Arbeitsfeld im ehemaligen; 
Kriegsgebiet Frankreichs und Belgiens.

Aktiengesellschaft der DOlingerHiitten werke, Dillingen- 
Saar. — Das abgelaufene Geschaftsjahr 1918/19 brachte 
dem Unternehmen nach Abzug aller Abschreibungen und 
Ruckstellungen einen Gewinn von 5 026 616,65 -ft. Hier- 
von werden 305 748,60 Ji zu Gewinnanteilen, Belohnungen 
und sonstigen Zuweisungen verwendet, 2 531 250 Jl Ge- 
winn (10 %  gegen 13 %  i. V.) ausgeteilt und 2189 618,05 Jl 
auf neue Rechnung vorgetragen.

Annener GuBstahlwerk (Aktien-Gesellśchaft), Annen 
ln Westf. — Die wirtsohaftliche Lage, die, wie der Vor- 
stand in seinem Berichte ausfuhrt, in den ersten vier 
Monaten des Gesehąftsjahres 1918/19 tro tz  der immer 
hoher stoigenden Aufwendungen noch ais gunśtig be- 
zeiclinet werden konnte, wurde durch den unerwarteten 
Ausgang des Krieges m it seinen Folgen auGerordentlich 
ungiinstig beeinfluBt. Die Heereslieferungen, die der Gesell- 
schaft tom Staate erteilt waren; wurden abgebrochen, wo
bei nichteinm al fiir 'die bereits fertiggestelltenKriegserzeug- 
nisse eine angemessene Entschadigung gezahlt w urde .. Die 
ubersturzte Umstellung auf die Fricdenswirtschaft, dio sich 
verhiiltnismaBig g la tt vollzog, verursachto in  Verbindung 
m it der staatlich angeordneten Verkurzung der Arbeits
zeit eine betrachtlicho Steigerung der Gestehungskosten. 
Daneben driickten die fortschreitende Verteuerung samt- 
licher Betriebsstoffe, die sich immer wiederholende groBe
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Aufbesserung der Lohne, Gehalter und nicht zum wenigśton 
die vielen duroh den Rohstoff- und Brennstoffmangel 
bedingten Feierschichten das Jahresertragnis des U nter
nehmens stark herab. Wie aus dem Rcchnungs- 
abschluB ersiehtlieh ist, orbrachto das Bęrichtsjahr ein- 
schlieBlich 285 573,63 Jl Gewinnyortrag aus dem yoraua- 
gegangenen Jahre einen RoliiiberschuB von 2 506 235,83 J l . 
Nach Abzug von 1 824 606,54 Jl allgemeinen Unkosten, 
Versicherungsbeitragon usw. und 249 175,82 Jl Ab- 
schrcibungen yerblcibt ein Reingcwinn von 432 453,47 Jl. 
Hiervon werden 2200 Jl fiir Gewinnbogensteuer zuriiek- 
gestellt, 23 656,26 Jl satzungs- und vertragsmiiBige Gewinn- 
anteile und Belohnungen gezahlt, 110 000 Jl Gewinn 
(5 % gegen 25 %  i. V.) ausgęteilt und 296 597,21 Jl auf 
neue Rechnung vorgetragen.

Boehumer Verein fur Bergbau und GuBstahlfabri- 
kation zu Bochum. — Die beklagcnswerten allgemeinen 
Verhiiltnisso blieben auch auf dio Gesellsehaft, namentlich 
aber auch auf das Ergebnis des Jahres 1918/19, nicht ohno 
EinfluB. zumal da sio mittelbar eine weitere yerhiingnis- 
volle Wirkung zeitigten, namlich das sprungliafte An- 
wachsen der Gestehungskosten, insbeśondere der Gehalter 
und Lohne. Durch mehrfache Arbeitseinstellungen und 
Ausstiinde wurdo die Erzeugung in den Werksbetriobon 
fur Monato auf das sohwerste beeintriichtigt. Erhebliche 
Verlu8te brachte dom Unternehmen auch der Betriob 
der schwcdischen Gruben und zwar namentlich duroh 
die Entwertung des deutschen Geldes im Ausland. Auch 
die in Lothringen belcgene Minettegrube Fentsch,. fiir 
dereń AufschlioBung seit fast 20 Jahren bedeutende Be- 
triigo aufgewendet und mustcrgultige Anlagen uber und 
unter Tage geschaffen worden waren, wird wahracheinlich 
in feindliches Eigentum ubergehen. In  welcher Hoho 
die Gesellsehaft fur diesen Verlust entschadigt wird, steht 
noch daliin; keinesfalls wird dio Entschadigung aber 
ausreicliend und geeigńet sein, um fiir das Verlorono wirk- 
lichen Ersat.z zu bieten. Zu dem Rohgewinn des Berichts- 
jahresim  Bctrage von 11 816 271,08 Jl haben beigetragen: 
die Gesellsehaft fiir Stahlindustrie 99 900 J l, die Zeche 
Engelsburg 578 338,33 Jl und die Zeche Carolinengliick
49 316,64 J l;  dagegen ergaben dio Eisensteingruben 
1 999 790,01 J l, dio Quarzitgrubcn 12 408,68 Jl und 
die Zeche Teutoburgia 539 421,33 Jl Verlust. An 
Steuern sowio Versicherungsbeitragen za'ilto das Gcsamt- 
unternehmen im abgelaufenen Gescimftsjalire insgesamt 
9 599 164,47 J l. An Lohnen wurden 74 858 433,21 
(i. V. 51 237 425,04) Jl verausgabt. Die gesamto Boleg- 
schaft betrug im Berichtsjahre 21207 gegen 17 634 im 
Jahre 1917/18. Dureh den Erwerb von 991 Kuxen wurde 
der in der auBerorderitlichcn Hauptyeraammlung vom 
•1- September 1918 beschloasene E rw e rb  dos S te in -  
k o h len b e rg w erk s  F r ie d r ic h  d e r  GroBo in  H erne  
rv ®ericbt8jahre verwirklicht. Wio der Bericht des 
Direktoriums weiter ausfiihrt, wird sioh die bereits vor- 
nandene geldliche Anspannung in Zukunft noch weiter 
dadurch veracharfen, daB erhebliche Yerbesserungen und 
Erweiterungen des Betriebes geplant sind und unbedingt 
durchgefiihrt werden miissen, um das Werk gegenuber 
dem in der ganzen Weit so gewaltig gestiegenen Wett- 
Jewerb voll leistungsfiihig zu erhalten. Dies gilt auch be- 

aonders fur jłie Gesellsehaft fur Stahlindustrie m. b. H., 
die aich yornehmlich m it der Fertigverarbeitung der Halb- 
erzeugniaae befaBt und fur dio Erhaltung ihrer Leistungs- 
fahigkeit gleichfalls erhebliche Aufwendungen zu machen 
hat. Das Direktorium schlagt daher vor, eine S ch u ld -  
v e r s c h r o i b u n g ś a  nl c i h t  von 20000 000 Jl aufzu- 
nehmen, wovon zunachst 12 000 000 Jl zur Zeiehnung 
aufgelegt werden sollen. Der Bericht wiederholt zum 
‘ U, daB eine Rettung aus unserer augenblicklichen 
verworrenen und verderbendróhonden Lage nur erhofft 
werden kann, wenn in kurzer Zeit die Gutererzeugung, 
'o r  allem die Kohlenforderung, wesentlich erhoht wird. 
Arbeitsgelegenheit ist genug yorhanden fur jeden, dor 
arbeiten wilL Mogo die Regierung endlich in der Frage 

er Arbeitslosenunterstutzung dieser Tatsache Rechnung 
ragen und dafur sorgen, daB gearbeitet wird und ohne

Storung durch yerbreoherische Umtriebe gearbeitet 
werden kann. Dann — aber auch n u r  dann — wird das 
allgemeine Vertrauen zu unserer Volkswirtschaft im In- 
und Auslande zuriickkehren und dio Iioffnung P latz 
groifen konnen, daB unser Wirtsohaftsleben einer all- 
mahlichen Gesundung entgogengofiilirt wird.

Eino Ueberaicht der HauptabschluBzifforn des Be- 
richtsjahres, yerglichen m it den Vorjahren, ist aus nach- 
folgcnder Zusammenstollung ersiehtlieh:

In JC 1915/16 1916/17 1917/18 1918/19.

Aktienkapital. . . 36 000 000 36 000 000 45 000 000 57 000 000
Anlcihe . . . . 9 373 000 9 146 000 8 908 000 8 680 000

V ortra£.................... _ _ 3 600 000 3 600 000
Betrlebsgewlnn . , 25 401 669 26 492 486 25 494 725 17 836 919
Sonstige Einnahmen 622 498 1 063 422 1*688 185 934 841
R o h g e w in n  . . 26 064167 27 555 908 30 782 910 22 371 760
Allę. Unk. usw. 3 440 261 4 6G8 662 7 731 442 10 555 489
Abschreibungen . . 5 228 510 5 328 985 7 439 399 8 442 376
HUckstellung . . . 2 000 000 2 000 000 — —
R e in g e w ln n  . . 15 3 ł5 36G 15 558 261 15612 068 3 373 895
Gewlnnausteil . . 9 000 000 9 000 000 9 112 500 2 850 000

% • - 25 25 22«/, 
bzw. n»/4

5

Ituhegehaltskasse . 1500 000 — — \
Bclohn.,Gewinnant.,

DnterstUtz. usw. . 2 335 366 2 258 261 2 219 568 V >)523 895
Wohlfahrteausgabcn 2 500 000 700000 650 000
Y o rtrag ................... — 3 600 000 3 G00 000 J

Hasper Eisen- und Stahlwark, Haspe i. W. — Die
Betriebsyerhaltnisso dor Werke wurden durch die be- 
kannton Folgeerschemungcn der Umwiilzung in ungiin- 
stigster Weise boeinfluBt. Abgesehen davon, daB die 
Erwcitorung der Werksanlagen aufgegeben werden muBte, 
iibto vor allen Dingen die un te  sohiedsloae Einfiihrung 
der achtstundigen Arbeitszeit uberaus schadlicho Wir. 
kungen auf die Lciśtungsfahigkeit der Betriebe aus. Im 
groBon und ganzen ging die Leistung dor Arbeiterachaft 
bei der Gesellsehaft nur im Verhaltnis zur yerkiirzten 
Arbeitszeit zuriick, doch konnten infolgo ganz geringer 
Zuteilung von Brennstoffen und Erzen nur Teilo der Be- 
trielłsanlagen in beaohranktem Umfange betrieben werden. 
Im  Hochofenwerk m it 400 000 t  Lciśtungsfahigkeit 
wurden nur 125110 t  erzeugt, das Thomasstahlwerk 
hatto gegenuber einer gewolmlichon Leistung von 250 000 t 
nur eino Erzeugung von 107 610 t, das Jlartinstahlw erk 
erbrachte bei einor Leistungsfahigkeit von 130 000 t  nur 
36 470 t, und die Walzwerkserzeugung ging bei 300 000 t 
Leistungsfahigkeit auf 132 970 t  zuriick. Durch dio fort- 
wiilirend steigenden Ausgaben fiir Lohne, Rohstoffo und 
Geachiiftsunkosten aowie infolgo der geringen Erzeugung 
stiegen dio Geatehungskoston so auBerordentlich, daB 
tro tz yjolfacher Erhohung der Verkaufspreise in manchcn 
Monaten die Selbstkosten nicht gedeckt wurden. Die 
Umstellung des Bleoh- undTriigorwalzwerks auf Friedens- 
arbeit erfolgto unm ittelbar naoh dem Kriege;' die 
Wiederinbetriebnahmo war abćr wegen Brennstoff- und 
Erzmangels bis je tz t noch nicht moglich. Die geringen 
zur Verfiigung stehenden Brennstoff und Erzmengen 
wurden nur fiir dringend benotigte Erzeugnisse ver- 
wendet. Lei der war es nicht moglich, den dringenden 
Anforderungen zu genugen, weil es an Betricbskraft 
fehlte. Aus demselben Grunde konnte auch den An- 
forderungen des Stahlwerka-Yerbandes nach Formeisen 
nicht entsprochen werden. Ob und wann sich dio Betriebs- 
yerhiiltnisse bessern werden, ist nicht zu sagen, es hangt 
dies wesentlich von der yolkswirtaehaftlichen Eiasicht 
der Regierung und der Arbeiterachaft ab.'

Ea wurden herge3tellt:
1918/19 1917/18 1916/17 1915/18

t t t t
. 125 110 157 260 181 410 202 810
. 144 080 187 700 213 050 198 470

Roheiaon . . 
Rohblocke. . 
Walzwerks- 

: erzeugnisse 132 970 176 415 198 046 180 820

’) Nach dem Ermessen des Direktoriuma zu ver- 
teilen.
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Der Versand an  Erzeugnissen und Abfallstoffen ergab 
einen Rechnungswert von 44 682 587 (i. V. 48 104 781) Jt. 
An Abgaben fur Steuern; Versieherungsbeitragen usw. 
wurden insgesamt 2 652 183,34 'Jt yerausgabt. Der Ab- 
schluB weist uber die geldlichen Ergebnisse des Geschafts
jahres, verglichen m it den Vorjahren, u. a. folgende 
Zahlen nach:

iu A 1915/16 [ 1916/17 1917/18 1918/19

Aktłenkapital. . . 
Anleihen und Hypo-

13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000

theken ................... 3 697 000 3 834 000 3 752 700 3 603 800

V ortrag ................... 258501 377.840 .917 295 983 138
BetriebsllberschuB . 7 732 081 11125 814 9 596 960 5 950127
Zinsen . . . . . — _ 94 913 197 375
Sonstiize Einoahmen 5 0*0 8 069 17 673 22 291
Allg. Unk., Zins. U3W. 1189 673 1016418 1 237 402 1 634 576
Kursverluste . . . — — 1 386 166
Abschreibungen . . 2 943 982 4 501 610 4 500 278 2 012 535
ReiDgewInn . . 
f te in g e w in n e in -

3 604 076 5 615 854 3 971866 1 136 516

sc h l . V o r t r a g  . 
IIochofen-Erneue-

3 862 580 5 993 694 4889 1Ć1 2 119 654

rungsscbatz . . . 
Zinsbogensteuer-

60 282 100000 100 000 50 000

rlicklage . . . . 13 000 13 000 13 000 13 000
Kriegssteuerrlicklage — 1 700 OUO 600 000 —
Gewinnanteile . . 
Belohnungen an

395 121 483 400 363 023 226 744

Werksangehorige . 
Unter8'litzungs- und

125 000 150000 200 000 200000

RubegehaHskassen 
Gememń. Zwecke u.

208 382 300 000 300 000 200 000

z. VerfUg. d. Vorst. 210 000 250 000 250 000 100 000
Gewinnausteil . . 2 080 0U0 2 080 OUO 2 080 000 1 300 OUO

% . .
V ortrag . . . . .

16 16 16 10
377 840 9J7 205 i*83 138 29 910

Rheinisshe Stahlwerke, Duisburg-Meidertsh. — Die
im Zusammenhango mit dem Erwerb der Gewerksehaft 
Arenberg-Fortsetzung beantragto K a p i ta l s e r h o h u tu

um 5 Mili. Ji auf 65 Mili. .(41) ist in der ordentlichen 
Hiuptversammlung der Gesellschaft vom 24. Oktober 
1919 g en eh m ig .t worden.

Rheinisch-Westfalische Kalkwerke zu Dornap. —
Das m it dem 30. Jun i 1919 schlieBende 32. Geschaftsjahr 
der i Gesellschaft verlief wie das Vorjahr giinstig, bis der 
Auśbruch der Royolution dieser Entwicklung ein Ziel' 
setzte. Eino Uinstelliing der Betriebe auf Friedensarbeit 
kam nioht in Betracht. Wesentlich erschwert und zeit- 
weise in Frage gestellt wurde die Durehfuhrung der Be
triebe durch dio sioh sprunghaft steigerndon Forderungen 
der Arbeitnehmer, die vcrkurzte Arbeitszeit sowie den 
erhebliehen Ruckgang dor Leistungen. Durch groBen 
Wagen- und Kohlenmangel wurden diese MiBstande noch 
wesentlich yerscliarft. Es ist deshalb erklarlioh, daB den 
Anforderungen. der Abnehmergruppen bei weitem nioht 
entsprochen werden konnte. Dio W e s td e u tso h e u  
K a lk w e rk e  A .-G . in  K o ln , deren A ktien..bis auf 
einen kleinen Bruehteil im Besitze des Berichtsunter- 
nehihens sind, hatten, da ihre Betriebe samtlieh im 
besetzteń. Gebiet liegen, weniger unter Arbeiter- 
sehwierigkeiten zu leiden u n l konnton sich bai 
glattem Absatz zu ausreichenden Preisen befriedigend 
ontwickeln. Die Gewinn- ,und Verlu3treohnung zeigt 
neben 1521949,28 Jt Vortrag und 297 583,63 Jl Zins- 
einnahmen einen Rohgewinn von 3 140 727,47 JL. Naeh 
Abzug von 1353 090,98 Jt allgemeinen Unkosten, 
210 444,69 Ji Zinsen, Ver3icherungenund Mieten,370552J{ 
Kursyorlusteń und 774117,98 Jt Abschreibungen ver- 
blcibt e in . Reingewinn von 2 252 054,73 J l. Hiervon 
werden je 100 000 Jt der Beamten-Ruhegelialts- und der 
Arbeiter-Unterstutzungskasse zugewiesen, 945 000 X  Ge
winn (7 % gegen 16 % i. V.) ausgeteilt und 1107054,73 Ji 
auf neue Rechnung yorgetragen.

l) Vgl. St. u. E. 1919, 23. Okt., S. 1297.

Yaluta und Ausfuhr’).
In  dem unter objgem Titel erschienenen Aulsatz2) 

wird den deutschen Herstellern und Kaufleutcn der 
Yorwurf gemacht, sie verkauften ihre Waren zu billig 
ins Ausland und berucksichtigten boi ihi'ei Preisstellung 
nich t geniigend den klaglieheń S tand uneeror Valuta. 
Ais H eilm itteł gegen dasV erfahren des deutschen Kauf- 
mannes oder' Fabrikanten, der „zur Selbstandigkeit in 
den Ausfuhrfragen noch nicht reif sei“ , wird die Ueber
wachung der Ausfuhr von dem Verfas3er empfohlen.

Ich bestreite, daB diese Ueberwachung der Ausfuhr 
irgend einen m-nnenswerten Erfolg haben kann, sondern 
bin der Ansieht, daB, solange wir in Deutśehland nioht 
m it den Gruńdstoffen, niimlieh m it Kohle und Getreide, 
auf den W eltmarktpreis gehen, es auch unmoglich sein wird, 
fiir unsere Erzeugnisse im Auslande Weltmarktspreiso zu 
erhalten. Solange Getreide und Kohle weit unter den Welfc- 
marktpreisenstehen, und solange man durch Niederhaltung 
der Lebensmittelpreise* usw. versucht, die Lohne niedrig 
zu lialten, so lange werden die Preise fur alle W aren in 
Deutśehland erheblich unter W eltmarktpreis stehen. Der 
groBo Unterschied zwischen don deutschen und den Welt- 
marktpreisen wird es immer dem ordentlichen Fabrikanten 
und Kaufmann unmoglich machen, im Ausland Welt- 
marktpreise zu erhalten und der Unterschied wird immer 
wieder der Anreiz fiir gewissenloss Leute sein, durch 
Schiobunsren usw. Nutzen fu r sich 7.11 ziehen.

J) Die Poupliersehen Ausfiihrungen haben allseitige 
Beachtung gefunden, ein Beweis, wie sehr die Valutafrage 
augenblicklich die Geister besehiiftigt. W ir geben hier 
eine Zusehrift von C. M enok, Hamburg, nebst der Ent- 
gegnung von C. Pouplier wieder. Im  ubrigen beabsichtigen 
wir, demniiehst im weiteren Rahmen zu jder ganzen An- 
gelegenheit Stellung zu nehmen.

*) St. u. E. 1919, 2. Okt., S. 1190/2.

Wenn man beispielsweise eine Maschine nimmt, 
welche vor dem Kriege in Deutśehland 30 000 Jl kostete 
und zu diesem Preise auch ins Ausland yerkauft wurde. 
miiBte diese Maschine, den in  dem neutralen Ausland 
gestiegenen Erzeugungskosten entsprechend, heute im 
Auslande das 2 54- bis 3fache kosten, d. h. also 75 000 
bis 90 000 Goldmark, oder, bei oiner Yaluta der Papier- 
m ark von beispielsweise 20 Pf., 375 000 bzw. 450 000 Jt. 
Boi noch schlechterer Valuta muBto der Preis noch hoher 
soin. — Der Preis in Deutśehland ist heute, infolge der, 
unter Berucksichtigung der Valuta, yerhaltnismaBig ge- 
ringon Lebenshaltungskosten, fur eine solche Maschine 
etw a 180 000 Papiermark. Versucht nun der Fabrikant 
fiir diese Maschine im Auslande den Preis, den er eigentlioh 
haben muBte, namlich 375 000 bzw. 450 000 Papiermark, 
zu erhalten, oder denentsprechendenW ertinholIandischon 
Gulden, nordisehen Kronen usw., dann wird er sehr schnell 
merken, daB die Auslander iiber die Inlandsproise sehr 
genau unterrichtet sind, und nioht daran denken, einen 
Auslandspreis zu bezahlen, der so auBerordentlich uber 
dem Inlandspreis liegt. Daher ist auoh die Verargorung 
der Auslander yerstandlieh, daB sie so sehr y ie l hohere 
Preise ais wie die deutschen Inlandspreise zahlen sollen, 
denn koi ner zahlt gern mehr wie der andere oder wie gar 
sein Wettbewerber. AeuBerungen dieser A rt liegen jedem, 
der im Auslandsgesehatt ta tig  ist, zaiilreich yoir.

Nun wissen zudcin dio Auslandor ganz gut, daB os 
in Deutśehland geniigend Leute gibt (teilweise1 Aus
lander, die zu diesem Zweck eigens nach Deutśehland 
gekommen sind), welche diese Maschinen angeblich fur 
Inlandbedarf kaufen, und dann fu r eine n icht allzu groBe 
Summę ins Ausland hinaus verschieben. Bei Untersehie- 
den von 180 000 Jl auf 375 000 Ji bzw. 450 000 Jt sindso  
gewaltigeSummen fiir dieBeatechung unlauterer Elementu 
ubrig, daB es keinerlei Schwierigkeit bietet, die Maschiusn
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erheblich billiger ins Ausland zu bekommeii, ais sie bei 
regelrechter Preisforderung des deutsehen Herstellers zu 
stehen kommen wurden.

Um bei dem Beispiel zu bleiben, so wird es kaum 
Sehwierigkeiten bieten, eino Maschine, die in Deutscliland 
180 000 Jl kostet, auf nioht zulassige Weise fiir 230 000 j i  
ins Ausland zu bekommon, d. h. zu einem sehr yiel ge- 
ringeren Preise, ais er eigentlich sein muBte. Hieran 
wżrd auch dann niehts geandert, wenn der deutscho Fa- 
brikant seinen Preis in neutraler Valuta stellt.

Es bedarf aber bei śehr vielen Maschinen gar nicht 
einmal unlautorer Machenscliafton, uin trotzdem eino 
schwere Schadigung der deutsehen Gesamtwirtschaft duroh 
die niedrigen Inlandspreise herbeizufuhren. Dieses ist 
zum Beispiel der Fali bei allen bewegliohon Maschinen, wio 
Lokomobilen, Lokomotiyen usw. Hierin hat sich folgondo 
Uebung schon herausgebildet:" der deutsche Benutzer 
solćher Maschinen kauft sieli eine neue Maschine und ver- 
kauft seine yorhandene, gebrauchto Maschine ins Ausland. 
Um bei obigem Beispiel zu bleiben, kauft er sich die neuo 
Maschine in Deutscliland zu 180 000 Jl und verkauft 
die gebrauchte Maschine fiir etwa 150 000 Jl ins Ausland. 
Hierfur erhiilt er ohno weiteres die Ausfuhrbcwilligung, 
weii die Ueberwacliungssteile, gemessen an den Preisen 
neuer Maschinen, der Ansicht ist, daB dieser Preis fur 
eino alte Maschine sehr gut ist. Tatsachlich muBto aber, 
wenn dio deutscho Gesamtwirtschaft nicht geschadigt 
werden scll, dio gebrauchte Maschine nicht fiir 150 00Ó J l, 
sondern fiir etwa zwei D rittel des Weltmarktwertęs einer 
neuen Maschine, d. h. also zwei Drittel von 375 000 
bzw. 450 000 Papiermark, also 250 000 bis 300 000 
Papiermark yerkauft werden. Auf diesen Gedankcn 
kann der.Besitzer naturlich gar nicHt kommen. wenn er 
die neue deutsolic Maschine fur 180 000 Papiermark 
erhiilt.

Ein ańderes Beispiel: es kommen jotzt in groBer Zahl 
Auslander nach Deutscliland und kaufen vorhandene und 
bald lieferbare Werkzeugmaschinen in groBem Umfang 
direkt oder dureh Mittelspersonen auf. Es ist naturlich 
unmoglich, den Ausliindern bzw. ihren Mittelspersonen 
dio deutsehen Preiso zu verheimlichen. So werden die 
Maschinen von den Liigern zu den deutsehen Proisen 
gekauft und ins Ausland verschoben. Es wird hierin mit 
einer solchen N aivitiit verfahren, daB Auslander an 
deutsche Geschaftsfrcunde, denen sie sicherlich sonst keine 
unrediiche Handlung zumuten wurden, ganz unbefangon 
herantreten und sio ersuohen, fur sie die Waren ins Aus. 
land zu befordern.

So und alinlich liegen die Dingo im g a n z e n  d e u t-  
schen  M a s c h in c n b a u , so weit dieser mit Erzeugnisson 
zu tun hat, fur dio es einen deutsohen M arktpreis gibt. 
Bei Sondeimaschinen, fur dio es keinen Marktpreis gibt, 
liegt die Sache etwas gunstiger. Bei diesen wird es dem 
Auslander schwerer werden, den deutsehen Prei3 zu er- 
fahren, und dann wird es auch dem deutsohen Fabrikanten 
mćglich sein, einen entsprechenden hohen Auslandspreis 
zu erhalten. Bei diesen Sachen werden die Preiso auch 
im allgemeinen unter Berucksichtigung der Valuta richtig- 
gestellt, denn jeder nim mt gern den hoclisten Preis, den 
cr bekommen kann.

Es ist sehr leicht, dcm deutsehen Fabrikanten vor- 
zuwerfen, daB er zur Selbstandigkeit in Ausfubrfragon 
noch nicht reif sei. WiU man aber diesen Vorwurf machen, 
so muB man es besser machen konnen, und ich mochte 
den Verfasser bitten, einmal den Versueh vorzumaehen, 
eine Maschine gemiiB dem ersten von mir angefuhrten 
Beispiel fiir den richtigen Ausfuhrpreis ins Ausland zu 
Terkaufen. Ich stelle ihm hierfur gem eine Maschine zur 
Verfugung. Wenn man fur solehe Zustiindo den deutsehen 
Fabrikanten yerantwortlich maclien will, dann muBte 
man ja  auch den deutsehen Ladenbesitzer dafiir yeran t
wortlich machen, daB je tz t eine Unmcnge von Kleidern, 
Stiefeln und H uten und sonstigen.uns b itter notwendigen 
Waren von den nach Deutscliland kommenden Fremden 
(zumeist gleich dutzendweise) aufgekauft werden, da die

Preise hierfur yiel niedriger sind, ais zum Beispiel in Hol
land, Schweden, Nor wegen usw. DaB diese Aufkauferei 
im ungehouren iiberall betrieben wird, kann jeder fest- 
stellen, der in dio Ladengeschafto der GroBstiidte geht 
und sioh dort umhort. Auf diese A rt und Weise verschleu- 
dern wir unser deutsches G ut ins Ausland und werden 
nioht in der Lago sein, zu den Preisen, zu denen wir es 
je tzt verkaufen, es selbst wieder zu orzeugen, was eine 
Abwanderung entsprechenden K apitals ins Ausland be - 
deutet. Dieser Vorgang yollzieht sich aber nicht nur bei 
Waren, sondern genau so gu t bei Liogenschafton, Hausern 
Fabriken usw., und wenn der houtige Zustand noch lange 
bestehon bleibt, dann werden wir in Deutscliland eines 
Tages an Sachwerten vollkommon ausrerkauft sein und 
nur noch Papiergeld besitzen.

Die Ursaclie liir diese bedauerlichon Zustande liogt 
moinerAnsioht naoh nicht in der Unfiihigkeit des deutsehon 
Fabrikanten un'd Hiindlers, sondern sie liegt darin, da IJ 
der S taat, vom sozialistischon Geist geleitet, von dem 
Godanken nicht abkommen kann, das W irtschaftslebeu 
zu regeln, und zwar in einer Weise, die nur ohne Schadi
gung moglich ware, wenn wir vom W eltm arkt yollkommen 
abgesehlossen waren. Noch niemals h a t eine m it dem 
W eltmarkt in  allen Teilen zusammenhangonde Volks- 
w irtsehaft es ortragen konnon, daB man gegen dio all
gemeinen W irtschaftsgrundsiitze in der Weiso verstóBt, 
wie os je tz t in  Deutscliland geschieht.

Dio einzige Hilfe, aus diesem Zustande herauszu- 
kommen, liegt darin, daB wir m it allen Preisen, angefangen 
von der Kohlo und dem Getreide, auf W eltmarktspreis e 
gehen. Haben diese Grundstoffe auch boi uns Weltmarkts- 
preis, dann werden sich alle anderen Waren nach kurze r 
Zeit auf den W eltmarktspreis oinstellen und dann wird 
es ohne weiteres dem deutsehen Fabrikanten moglich sein, 
Weltmarktspreiso zu fordem, da dann im Inlando aucli 
n icht billiger gekauft worden kann und es wird vor allen 
Dingen dor Anreiz zu den unendlich viclen Sohiebungen 
genommen sein. Wollen wir, daB Schieberei, Wucher usw. 
Torsohwinden, dann mussen wir don Anreiz dazu nehmen, 
der in don ungoheuren Untorschioden zwischen Inlands- 
und W eltmarktspreisen auf der einen und Hóchstpreis 
und Schloiohhandolsprois auf der anderen Seite vorhanden 
ist. Ehe wir dieses n ich t tun , werden dieso Uebel auch 
nicht aufhoren.

: Es ist auch ein grundsatzlicher Irrtum , wenn man 
meint. daB dio Preissteigerung aller Warcn nur eine 
vorubergehendo wiire. Dieso . Preissteigerung wird 
sowohl auf dom Inlands- ais auch auf dem Welt- 
m arkt yon liingerer Dauer sein. Die Gestaltung der 
Preise in  Deutscliland muB sich deshalb nach den W elt
marktspreisen richten. Die Inlandspreise, in, Papiermark 
gemessen, werden fallen, sobald die W eltmarktspreise 
fallon, und sie werden vor allem fallen, sobald sich die 
Valuta der Papierm ark bessert. Letzteres erreichen wir 
nur duroh eine gesteigerte Ausfuhr zu Weltmarktspreisen.

Dio Bef.urchtung, welcho der Verfasser bezuglich des 
Getreides hat, is t bekanntlich inzwisohen yoll und ganz 
eingotreten. Aber n ich t nur Getreide wird ins Ausland 
versohoben, sondern auoh deutsches Vieh wird uber die 
Grenze getrieben und kom m t ais Auslandsvieh wieder 
zu uns zuriick. Niohts beleuchtet die Gefahr unseres 
yorkchrten Wirtschaftssystems mehr, ais dieso Zustande 
auf dcm Gebicto dor Lebensmittelvorsorgung.

Dio Einstellung auf den Weltmarktspreis, nachdem 
wir so lange kiinstlich niedrigo Inlandspreise aufrecht- 
erhalten haben, wird nioht ohne erhebliche Unbequemlieh- 
keiten fiir dio deutscho Volkswirtschaft abgehen. Sie ist. 
und bleibt aber die einzige R ettung. W ir mussen sie 
bewuBt ergreifon und dabei bewuBt auch das tun , was 
m it der Erhohung auf W eltmarktspreise yerbunden is t: 
niimlich eine entsprechende Erhohung aller Lohne, Ge- 
haltcr, Pensionen usw. yornehmen. Wir werden auch 
denjenigen, welcho nich t mehr orworbstiitig sein konnen, 
und somit vóm Kapitalzins leben sollen. einen Mindest- 
betrag vom Staato gew ihrleisten mussen, dam it sie leben
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konnen. Ueber dieso Unbeąuemlichkeiten miisson wir 
hinwegkoramen.

Der W iderstand gegen dio Einstellung auf Weit- 
marktspreise is t besonders stark in der Beamtensohaft, 
vor allem in der hoheren, denn diese befurohten, daB ihre 
Gohaltor nioht entsprechend erhoht werden. Konnen dio 
sozialistisohen Puhrer des Staates, welche zurzeit das 
Wirtschaftssystom bestimmen, nicht einsohen, daB ein 
m it dem W eltm arkt in Verbindung stehender S taa t 
(besonders wenn er so wenig A utoritat besitzfc wir der 
jetzige und zudem noch dio klaffende Wundo im Westen 
hat) auch auf W eltmarktspreise gehen muB, und konnen 
sio sich nicht entschlioBen, daraus dio ontsprechenden 
Folgeń zu ziehen, so konnen wir auf eine Verbesse- 
rung der boi uns bestohenden Vcrhiiltnisso im Aus- 
fuhrhandol nicht reohnen. Dio sohweren Schaden worden 
sich bald klar vor aller Augen zeigen. Es ist aber nicht 
richtig, dem deutschen Eabrikanten und Kaufmann, der 
gegen dieses verkehrte W irtschaftssystem ankiimpft, fur 
die schadlichen Eolgen verantwortlich zu machen. Es 
ist aussichtslos, die Schaden durch die Ueberwachung 
der Ausfuhr abstellen zu wollen, in einem Staat, der 
kcinerlei A utoritat besitzt.

Leider erkonnt auch die deutscho Industrie nicht 
iiberall dio Notwendigkeit unserer Einstellung der In- 
landspreise auf W eltmarktspreise. Es ist dringend notig, 
daB diese Erkenntnis in allo Kreise der Industrio cindringt 
und daB oine AufklUrurig und eńtsprechcnde Worbearboit 
hięrfiir von Industrio und Handel kriiftig betrieben wird.

Altona-Ottensw, im Oktober 1919. Carl Mcnck.
* *

*

Die von Herri) Menck vertreteno Ansicht, daB dio 
Preise der ltohstoffe, wie Getroide, Kohlen und — man 
kann wohl hinzufugcn — Eisen, dem W eltmarkt angopaBt 
werden muBten, erscheint auf den ersten Blickeinleuchteud. 
Man denko nur an dio uns im Friedensvertrage auferlegte 
Vorpflichtung, die Kohlenlieferungen an dio Eeinde zu 
dem im lnlando geltenden Preise zu liefern. Allein dadurch 
gshen Huuderte von Millionen jiihrlieh verloren.

H err Monek wird aber selbst zugeben mussen, daB 
durch die allgemeine und plotzlicho Heraufsetzung aller 
Preise oine Umwalzung des deutschen Wirtschaftslebens 
e in tritt, dereń Eolgen iiberhaupt n icht auszudenkon sind. 
H err Menck gib t zu, daB dam it der K apitalw ert nicht auf 
den Goldwert gobracht, sondern dauernd entwertot wird. 
Es kame also einer dauernden Devalvation gleich.

Wie schon in meinem Aufsatze ausgefiihrt, ist d ie 
Valuta nicht allein abhiingig von der Zahlungsbilanz, 
sondern auch in erster Linie von dem K redit, rlen wir 
genieBen. Dio Eolge wiirde sein, daB eine weitere Ent- 
wertung der Mark ein tritt, wio wir cs in Oesterreich sehen, 
wo dio Preise schon je tz t eino Entwicklung im Sinne des 
H errn Menck annehmen.

Das von H errn Menck herangezogene Beispiel uber 
dio Preisbildung der aus Deutschland auszufiihrendon 
Maschinen beweist vielmehr auf das klarste, wie no t
wendig es ist, in Auslandswiihrung zu vcrkaufen. Der 
Deutsche wird bei Verkiiufen in  Markwiihrung niomals 
entsprechend dem Stando der V aluta den vermehrfachten 
Preis, den er bei dem augonblicklichen Markkurse ver- 
seohsfachen muBte, erhalten.

Bei dem Verkauf in Auslandswiihrung vollzieht sich 
dio Anpassung an den W eltmarktspreis fast automatisch. 
Der Verkaufer muB den Preis entsprechend hoher setzen, 
um beim  Steigen der Mark auszukommen; beim Fallen 
der Mark fa llt ihm der Kursgewinn von selbst zu.

Im Kriego hatten  sich die Auslander an  den K a u f . 
in Auslandswahrung sehr schon gewohnt. Dio Verbesse- 
rung der Valuta kann nur durch Schaffung von moglichst 
groBen Auslandsguthaben erzielt werden. Dies is t aber 
nu r moglich bei Verkiiufen in Auslandswahrung; denn 
dann bleibt das Auslandsguthaben von Kurssehwankungen 
unboriihrt, wohingegen bei Verkiiufen in Markwiihrung 
beim weiteren Herabgehen des Markkurscs das Guthaben 
von selbst im Werte sinkt.

K a b e l boi H ag en , im Oktober 1919.
C. Pouplier.

Bucherschau.
I n d e s ,  Techuischer: (Jahrbuch der technischen

Zeitschriften-, Buch- und Broschiiren-Literatur.) 
Auskunft iibor Veroffentlichungen in technischen 
Zeitschriften und iiber d e n . technischen Bticher- 
m arkt nach Fachgebieten, m it technischem Zeit- 
schriftenfuhrer. H rsg ., von Heinrich R ieser. 
Berlin und Wien: Verl..g fiir Fachliteratur, Ges. ml 
m. H. 8".

Ausg. 1918 fiir die L iteratur des Jahres 1917. 
(Jg. 5.) [1919.] (144 u. 4 Umschl.-S.) 8 M ,

(dazu 20%  Teuerungszuschlag.)
Bisher, unter Yoranstellung des'U ntertitels: 

J a h rb u c h  der technischen Z e i ts c h r if te n -  
L i t e r a tu r  (Technischer Index.)

An dieser Stelle1) is t friiher sohon auf gowisse Sch wa
chę n des Jahrbuches hingewieson worden. Ungeachtet 
der damaligon Ausstellungon, ist dio vorlicgcnde nouo 
Auągabs leider in dor G jsam tanlage nur unwesontlich 
gciindert.- Nicht iiborall orreichto Vollstandigkeit sowohl 
in d e r Auswahl d e r Fachzeitschriften ais auch in der 
Auffiihrung dor in ihn?n enthaltcnon A rbeiten (siehe Abtg.

')  St. u. E  1910, 16 JU rz, S. 277.

„Form eroi“ und „Eisendarstollung und -verarbeitung‘‘) 
stellenweiso wonig ubersichtliche Einteilung des Stoffes 
und infoigodessen niclit immer einwandfreie Einordnung 
der einzelnen Aufsatze in dio verschiedenen Abschuitte 
lassen das Buch auch dieses Mai tro tz  einer Anzahl mehr 
auBerlioher Verbesserungen nicht in allen Fallen ais 
Nachsehlagewerk geeignet erscheinen. VieUeicht haben 
dio schwierigen Zeitvorhiiltnisse, unter denen das Band- i 
chon zustandogokommen ist, die Arbeit des HerauSgebeis 
beeintriichtigt, so daB kunftige Ausgaben Fortsehritte er- 
hoffon lassen. Diese werden aber auch um so notwendiger, 
ais inzwisohen von anderer Seite Schritte getan worden 
sind, um in  w -dohon tlioher Folgę eine Uebersicht iiber 
den Inhalt der technischen Fachzeitschriften zu geben, 
freilich yorerst nur fiir ein Teilgebiet d e r Technik, jedoch 
m it der bestim m ten Absicht auf spateren weitgehenden 
Ausbau. D jm gegcniiber w ird ein Ja h rb u c h  iihnlichen 
Inhaltes es von yornhsrein schwer haben, seine Daseins- 
berechtigung zu behaupten. D er U mstand, daB dio Jahr- 
buchform gegeniiberoiner Wochenschrift fiireinen langeren 
Beriehtszeitraum sehr viel ubersichtlicher wird, kann 
allein nicht geniigon, dio weit geringero Schnelligkcit in 
der B arichterstattung auszugloichen. Das Jahrbuch muB 
auch sonstige Vorziige aufwoisen odor doch wenigstens 
offenkundige Mangel vermoiden, wenn es iiberhaupt wett- 
bewerbsfiihig bleiben soli. Die Schri)tleiłung.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslos
Beachtet die 24. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 130/32 des Anzeigenteiles.


