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XIII. Zur Geschichte

Die Anfanse der TempergieCerel In MItteleuropa.

1 jer  alte P e te r  T u n n er1) in Leoben war niclit 
nur der hervorragondste Eisenhiittenmann 

seiner Zeit, er war auch ein sehr griindlicher Kenner 
der Geschichte seines Faches, was uns natiirlich um 
so weniger wundernchmen kann, da cr doch ais 
„Nestor des Eisenhiittenwesens11 selbst schon ein 
Stuck „Geschichte des Eisens11 verkiirperte. Wenn cr 
auch nicht gerade fachgeschichtliche Abhandlungen 
schricb, so streute er in seinen Berichten doch gem  
historisclie Tatsachen ein, so daB seine Arbeiten auch 
in dieser Hinsicht stets cin schiitzenswertes Quellen- 
materfal bilden werden. Peter Tunner veroffentliehte, 
um nur einen solchen Fallherauszugreifen, im 6. Band 
des von ihm hcrausgegebcnen „Berg- und Hiitten- 
mannischen Jahrbuch der k. k. Montan-Lehranstalten 
zu Leoben und Pribram“ einen ausfuhrlichen Be- 
richt iiber „die neueren Fortschrilte und Versuche 
in der osterreichisclien StahUabrikation1'2), worin er 
dem , ,G lu h s ta h l“ und dessen Geschichte ein be- 
sonderes Kapitel widmete3). Er begann dasselbe mit 
folgenden einleitenden Siitzen:

„Gliihstahl und Gliiheisen, die Produkte der 
Trockenfrischung, d. i. der Frischung des Roheisens 
durch bloBcs Gliihen, sind in O e ste rr e ich  alśnocli 
ganz neu anzusehen. In der Schrauben- und Metall- 
warenfabrilc von B r e v i l l ie r  und Com p. zu N eu n -  
k irch en , wird zwar schon seit viclen Jahren so- 
genannter h am m erbarer W eiB cisen gu B  fiir ver- 
schiedene EisenguB waren, in Mengc und Giite viel- 
leicht mehr ais in irgend einer derartigen Fabrik des 
Auslandes erzeugt.“

T u n n er gab leider nicht an, in welehem Jahre das 
in Ncunkirchen an der Siidbahn (in Kiedcrosterreicli)

*) P e te r  v o n  T u n n e r ,  geb. am 10. Mai 1809 in 
Turrach, Steiermark, gest. am 8. Jun i 1897 ais k. k. Mini- 
sterialrat und jubil. Bergakademie-Direktor zu Leoben. 
Eine eingehendc Wurdigung seiner groBen Verdienste 
um die Entwicklung der heimischcn Eisenindustrie 
findet sieli in St. u. E. 1897, 1. Ju li, S. 521/3.

2) Wien 1857, S. 81/106. Dar&us in der Berg- u. 
Huttenm. Ztg. 1857, S. 236.

. 3) Berg- und Huttenm . Jahrb., fi. Bd., S. 99/106.

L U .

der TempergieBerei.
„Nichts befbrdrrt die Vcrbroltung nflts- 

lichcr Erfindungcn eo kraftlg, al3 das Jluster 
und Beisplel.“  (P. N. Egen 1831.)

gelegene Werk den erwahnten Betrieb aufgenommen 
hatte. Wir finden die fehlenden Angaben aber,ineinem 
Werk von Prof. Dr. W ilb . F ra n z  E xn er: „Bei- 
trage zur Geschichte der Erwerbungen und Erfin- 
dungen Oesterreichs von der Mitte des 18. Jahr- 
hunderts bis zur Gegenwart“ !). Es heiBt dort:

„Im  Jah re  1829 erwarb J. C. F isc h e r , GuB- 
stahl- und Feilenfabriksnt in Sehaffhausen und Hain- 
feld in Oesterreich?), ein Privilcgiu,m auf dic Erzcu- 
gung h am m erbaren  E is e n g u s s e s , W eichguB  
genannt, und verkaufte es der Firma B r e v i l l ie r  & 
C om p., welche B e r th o ld  F isc h e r , den Sohn des 
Erfinders, m it dem Baue und Ingangsetzung der fiir 
die Ausiibung des Privilegiums bestimmten GieBerei 
zu N cu n k ir ch en  betraute.11,

Das „Polytechnische Ccntralblatt14 brachte3) im 
Jahre 1849 eine Arbeit yon K . F i  ech  er iiber „Dar- 
stellung von hiimmcrbarem GuBcisen11, die mit den 
Worten beginnt: „Die Kunst, GuB eisen ohne An
wendung des Frischprozesses biegsam und hammer- 
bar zu machen, war dcm Fabrikant F isc h e r  in 
Schaffhausen schon .im J a h re  1 8 2 8  bekannt, wie 
das demselben in jenem Jahre ertcilte und 15 Jahre 
aufrecht erhaltene Privilcgium beweist. Nach diesem 
schmilzt man gutes weiBcs Roheisen, wenn es hart 
ist, ohne Zusatz, wenn es dagegen weich ist, mit etwa 
5%  Zink in Tiegeln um und gieBt es in Formen.

Keliren wir nach dieser langeren Abschweifung 
zu dcm eingangs genannten Tunnerschen Berieht 
wiederum zuriick. Es heiBt dort:

J) Wien 1873; S. 365 ff.
2) L. B eck  sebreibt im 4. Bd., S. 248, seiner Geschichte 

des Eisens: „Die erste praktische Anwendung des [Temper-] 
Prozesses in Deutschland scheint 1829 in TraiRen bei 
Lilienfeld in Oesterreich gemacht worden zu sein.“  — 
Abgcsehen davon, daB Traisen nicht in Deutschland liegt, 
gibt B eck  keine Quclle fiir seine Milteilung an. Er F t D t z t  
sich offenbar auf W ed d in g , der in soinem ausfuhrlichen 
Handbuch der Eisenhtittenkunde, 1. Aufl., I I I .  Bd., 
S. 4G7, sagt: „N ach Deu(sch’and ka’ii es (d. h. das 
Gluhfrifclie’1) um 1829, wo es in Ttai3on bei Lilienfeld 
in Oistsrreich zuorst angewc"d*-t zu sein scheint."

3) Polytechnisches Centralblatt, Leipzig 1849. Neue
Folgę, 3. Jahrg., S. 34/5.-
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„Die ersten bekannten Yersuche, das Roheisen 
schmicdbar zu machen, reichen bis zum Anfang des 
18. Jahrliunderts zuriick, wo schon ein derartiges 
Unternehmen in einer der Vorstadte von P a r is  ins 
Leben trat, aber bald wieder aufgegeben wurde.1) 
Einzelne gelungene Proben, die aus diesem Untcr- 
nehmen hcrvorgegaugen sihd, scheinen den beriihm- 
ton G rafen  v o n  R ća u m u r2) bestimmt zu haben, 
seine Versuche, EisenguBwaren durch Gluhen in 
Stahl und Stabeisen umzuwandeln, Yorzunehmen. 
Von Rćaumur hat beinahe alle aufzufindenden pul- 
verformigen Substanzen vcrsucht, welche ais Gliih- 
pulvcr anzuwenden seien, und soli schlieBlich dic 
B o in a sc h e  durch ihren Gehalt an phosphorsaurer 
Kalkerde ais das entsprechendste Mittel gefunden 
haben. Indessen die von Rćaumur gegriindete Ge- 
s e l ls ę h a f t  zur A u sb r e itu n g  se in e s  W eg c s  
hat sich ebenfalls bald wieder aufgelost. Einige 
Jahre spater ais Graf von Rćaumur soli der Eng- 
lanaerjLucas3) denselben Gegenstand ergriffen haben, 
und hat sich aus jener Zeit in einigen Fabrikdistrikten 
Englands bis zur Stunde dieses Yerfahrens erhalten1). 
So werden z. B. in der G egend  v o n  W o lv cr-  
h a m p to n  au s E ise n  g e g o s se n e  N iig e l, P fe rd e -  
g e b is s e , K u tsch en r in g e , S c h lo B b e s ta n d te ile ,  
T iirb esch la g e , K n ijp fe und s e lb s t  R asier-  
m esser  au f d iesem  W ege in  e in e  e ise n -  oder  
s t a h la r t ig e  M asse u m g ew a n d elt. Die Kosten 
dieses. Yerfahrens, wie ich mich an Ort und Stelle 
selbst iiberzeugte, berechnen sich auf das Pfund mit 
4 bis 6 Kreuzer Conv.-Miinzc.“

„Dieser ProzeB wird das A d o u c iere n , Geschmei- 
digmachen der GuBwaręh, genannt. Er gehort jeden
falls zum T r o c k e n fr isc h e n , d. i. dem Entkohlen 
ohne zu schmelzen, an, aber er wurde nicht gebraucht, 
um gleich den Frischprozessen im fliissigen Zustande, 
dem Frischen m it Schlacken, Stabeisen und Stahl 
in beliebigen Dimensionen und fiir die weitere Ver- 
arbeitung bestimmt darzustellcn. Er ware auch dazu 
viel zu kostspielig."

„Ein anderer, vielleicht. noch viel iilterer ProzeB 
ais das Adoucieren oder Tempem der GuBwaren, 
welcher ingleichen dem Trockenfrischen angrhortj 
iśt das B raten  dęs R o l ie is e n s , um es fiir den eigent- 
lichen FrischprozeB Y o r z u b e r e i t e n .  Es i s t  dieses also 
eine Art deą Yorfrisehens, Die theilweisen Erschei-

-1) Ich beabsichtige, in einer Fortsetzung lrieiner 
„Losen Bliitter“  auf diese Angelegenlieit. ausfuhrliclier zu- 
riiekzukomińeii.

*) Ygl. St. u. E. 1918, 26. D S .,  S. 1210.
.*) Auch auf diesen L u c a s  uud seine Erfindung" 

will ioli demniiclist uooli zur u ckko mmęn.
4V Der oben genannte J . C, F is c h e r  (d. li. Joli. Conr., 

nicht J. E., wio Bock angibt!) hatte im Jahre 1814 eine 
TempergieŁierei in Birmingham bcsucht, wo namentlich 
Lielitputzen, Steigbiigei, alle A rt von Kutscliengeschirr 
usw. angefertigt wurden. Das GuBeisen war so biegsam 
wie Kupfer und lic U sich demie cli schmieden und harten 
wie Stahl, weshalb man dasselbe, wiewohl unrichtig, auch 
„Cast stcel“ nannte. Yon dcm Y e rfa h re n  bekam Fischer 
weiter nichts zu sehen, ais das Schmelzen, welches in 
Tiegeln und in Oefen, wie beim GuBstahl gesehah. (Beck,
4. Bd., S. 109.)

nungen bei diesem Processe waren es, welche in mir 
zuerst die Idee erregtcn, auf diesem Wege das Roh
eisen nicht bios vorzufrischen, sondern das Frischen 
ganz zu vollenden.“

In dem vom inncrosterreichisclien Gewerbverein 
in den Jahren 1 8 4 3  b is 1845  heftweiseherausge- 
gebenen, von Peter Tunner verfaBten Buche: „Der  
w o h lu n te r r ie h te te  H a m m erm eister^ h a tT u n -  
ner diesen Gedanken offęutlicli ausgesprochen. Es 
steht daselbst wortlieh folgendes:

„Das B r a t e n  d er  w e iB e n  F lo s s e n ,  wie 
hier nur oberflachlieh beriihrt werden soli, hat 
noch in einer andern Beziehung einiges Interesse. 
Man weiB namlich, daB bei langanhaltendcm Gluhen 
derselben unter sehr gemiiBigtem Luftzutritte an der 
Oberflachc nur wenig Gliihspan entsteht, und durch 
die ganze Masse des Eisens eine Verminderung des 
Kohlenstoffgelialtes Platz greift. Es scheint, daB bei 
dieser anhaltenden, aber nicht energischen Einwir
kung des Sauerstoffs dcmselbeh Zeit gelassen ist, 
seine Wirkung glciehfdrmiger durch die ganze Masse 
des Eisens zu verbreiten. Es ist daher sehr moglich, 
daB man fruher oder spater von dieser Tatsache fiir 
das reine, weiBe Roheisen eine Anwendung macht, 
um auf minder kostspieligem Wege eine fiir viele 
Zwecke taugliclie Sorte ordiniiren Stahl oder Stab
eisen darzustellen; fertigt man doch seit Jahren ans 
dcm unreinen grauen Roheisen durch einen alinlichen 
ProzeB, durch das sogenannte T e m p e m ,  ordiniire 
Gegenstiinde der verschiedensten Art, die sonst 
nur aus geWóhriiichem Stabeisen gemacht worden 
sind.u

Tunner gedachte in seinem eingańgs genami ten 
Bericht u. a. auch der „aus Eisen g eg o ssen en  
N a g e l“ und bemerkte, daB in England „selbst 
R a sie rm esse r  auf diesem Wege in eino eisen- oder 
stahlartige Masse umgewandelt" wurden.

Wahrend ich mir hinsichtlich der gegossenen Niigel 
eine spiitere ausfuhrliche Mitteilung vorbehalte, will 
ich auf die erwiihnten „englischen Rasiermesser" 
schon jetzt ein wenig nśihcr cingehen.

Vor mir liegt der 32. Band von „Dinglers Poly- 
technischem JournaT1 aus dem Jahre 1829. Ich 
schlage ihn auf und finde auf Seite 72. einen ganz 
kurzeń Bericht iiber den „gegenwiirtigen Zustand 
des Stahlwarenhandels in England", den ich hier 
wortgetreu einfiigen will. Er stammt aus einer 
englischen Zeitschrift, dem „Herald. Galign. Messeng." 
Nr. 4350 und lautet:

„So. tief ist der S ta h lw a r e n -H a n d e l gegeu- 
wartig in England gesunken, daB man gute Barbier- 
messer das Dutzend um 9 Sh. 6 Pence, selbst um 
6 Sli. 6 Pence haben kann: ganz ordinare (zum Ver- 
kaufen, nicht zum Barbieren, „To sell, not to shave“) 
sogar um 4 Sh."

Der damalige Herausgeber des „Połytechnischen 
Journals", der nie aus seinem Herzen eine Miirder- 
grube machte, bemerkte zu dem vorstehenden Be
richt in einer FuBnote:

J) Freiburp, 1858, 2 . Auflage, 2. Bd., S. 48/9.
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„Man sollte nicht glauben, daB das Volk, welches 
die besten Stahlarbeiten auf dem Erdballc verfcrtigt, 
»Messer zum Verkaufe, aber nicht zum Scimeiden« 
macht; es ist aber w irk lic h  so . Die englischen 
Messerschmiede arbeiten eine Menge Waren bloB, wie 
man sagt „ a u f den  V erk a u f“ . Wir haben Mcsser 
in England gekauft, die, in bezug auf Brauchbjirkeit 
der Klingo, w e it  h in te r  dem- s c h le c h te s te n  
b a y ersc lien  T a s c h e n v e it l  s ta n d e n , dabei aber 
voll Eleganz und Spiclereien, und ungeachtct dessen. 
verhiiltnismaBig wohlfeiler waren, ais ein bayer. 
Taschenveitl. G ute Barbicrmesser waren aber in 
England, wenigstens im Jahre 1824, so theucr, daB 
wir unter einer Guinea (12 fl.) kein brauchbares 
fandcn. Fiir ausgezeichnet, guLe forderte man uns
2 Guineen fiir das Stuck. Wir Waren nicht bios 
bei einem Messerschmiede: alle, bei welchen wir 
waren, forderten diese Preise.*1

Im Zusammenhang damit ist auch recht bezeich- 
nend,.w ic ein sc h w ed isc h e r  F ach m an n 1), der 
in den Jahren 1797 bis 1799 England bereiste, iiber 
jene aus T em p erguB  h o r g e s te llte n  R a sie r -  
m esser  daclite. Er sclireibt in seinem Reisebericht2):

„Wahrend meines Aufeńthaltes in einer kleiuen 
Stadt in Yorkshire besuchte mich ein Mann, der 
einige Dutzend Tischmesser und Gabeln mit sęhon 
plattiertem Griff fiir wenig mehr ais 8 sk B :co das 
Paar feilbot. Dieser Preis schien mir so niedrig, daB 
ich nicht umliin konnte, dic Erwerbung des Ver- 
kaufers in Frage zu stellen, worauf er sich schlieBlich 
auBerte, daB sie aus E isen  g eg o ssen  seien. — Bei 
meinen Ausfliigen in die Gegend von Chcsterfield 
traf es sich dann ganz unerwartet, daB ich eine 
GieBerei dieser Art zu sehen bekam, und ich war 
ganz erstaunt; in einem Baum groBe Haufen von 
g eg o ssen en  R asiorm essern  zu finden. Ich 
fragte, wic diese jenials eine gute Schneide erhalten 
konnten, worauf man erwiderte, daB sie aus einer 
A rt von  G uBstahl gegossen waren, mit welcher 
Antwort ich mich zufrieden gab, wahrend ich mich 
aufriehtig iiber d iese  u n r ed lich e  V erw end u ng  
des so n st  so n iltz lich en  R o lie iscn s  g ra m te  
und zu g le ich  d ie  K in n e der K o lo n is te n  be- 
k la g te ,  auf denen man vermutlich diese in des 
Wortes eigentlicher Bedeutung wirkiichen 2 P fe n -  
n igs - M ess er benutzte, denn man konnte die Rasier- 
messer fertig m it Heft fiir 3 sk B :co kaufen,11 —

Weiter zuriick ais in Oestcrreich reichen dic ersten 
Versuche, TemperguB lierzustellen, in D e u ts c h 
la n d . Wenn B e ck  in seinem bekannten Werk in 
dem Abschnitt, der die EiscngieBcrei in der Zeit von 
1816 bis 1830 behandelt3), bchauptet: ,,In Deutsch
land hatte dieses Yerfahren noch keinen Eingang ge
funden, und was man daron wuBte, beruhte auf der 
beriihmten Schrift Reaumurs11, so ist das, wie wir 
im folgenden sehen werden, nicht ganz zutreffend.

1) Bergmeistor G u s ta f  B ro ling . Yel: St. u. E.
1918, 28. Febr., S. 107.

2) III. Bd. S. 207. Ich gebe die betreffende Stelle 
in moglichst wortgetreucr Uebersetzung wieder.

3) L. B e c k : Gesehiehte des Eisens, 4. Bd., S. 247.

Fricdr. A u gu st A lex . E versm an n ‘) macht 
namlich in seinem Buch, bctitelt: „Ucbersicht der: 
Eisen- und Śtahlerzeugung auf Wasserwerken in 
den Landem zwischen Lahn und Lippe“2), folgende 
Angabe: „Die Hoffnungs-Eisenhiitte3) liegt beim 
Dorf Starkrad1) im Herzogtum Clcve, am niimlichen 
Bach, der die Antony-Hiitte treibt, eine Viertelstunde 
unter dieser. Sie wurde 1782 von einem Siegensehen 
Hiittenmeister E b erh ard  P fa n d h ó fer  erbaut5). 
Pfandhófer war der erste in diesen Gcgenden Deutseh- 
lands, der einen Windofen zum Eisenschmelzeh an- 
legte; er tat dieses auf Anraten des Verfassers und 
nach einem Plan, den ihm derselbe mitteilte. So 
!egte er auf gleithes Anratenauch einen Ofen zum  
T em pern der GuBwaren an; und eine Schleif- 
miihle zumSchleifen derPlattcn.“— In eincrFuCnote 
bemerkt, Eversmann dazu: „Tem pern der GuB- 
w are (to anneal). Kleine Eisenwaren, die einen ge- 
wissen Grad der Malleabilitat haben miissen, werden 
in England abgegliiht, man hat dazu b eso n d ere  
O efen , die an einigen Orten liinglich viereckig und 
oben gcwiilbt sind, m it in der Dccke angebrachten 
Zuglochern, andere haben die Gestalt eines konischen 
Mantels, der oben in einen Sehornstein ausliiuft. Die 
abzugliihende GuBwaare wird in einen dazu schick- 
lichen gegoBnen eisernen Kasten in Schichten fon  
Sagespaneu und Holzkohlenldein oder Staub ein- 
gelegt, so daB sie ganz (und wenn sie hohl ist, auch 
inwendig) damit umzogen- ist. Der Kasten wird 
mit einem ebenfalls gegoBnen Deckel zugelegt, und 
mit Lehm verschmiert, der nicht rciBen darf, so daB 
keine auBerc Luft hinein dringen kann. In einiger 
Entfernung vom Kasten wird eine lose Mauer von 
Backsteinen umhergcsctzt, so daB hin und wieder 
Zuglocher bleiben, und der Baum zwischen dem 
Mauerchen und dem Kasten mit Coaks angefiillt, 
auch der Kasten selbst damit hocli uberschiittet, 
alles angeziindet, die Einsatztiire des Ofens zu- 
gemacht und mit Lehm verklebt, um den iiber- 
fliissigen Zudrang der auBern Luft abzuhalten, 
denn, um dem Feuer etwas Zug zu schaffen, wird 
unter der Ture her ungefahr eine 1 Finger breite 
Oeffnung gelassen, die dadurch entsteht, daB die 
Tur nicht ganz auf den Grund aufsteht. So steht der 
Ofen sich selbst iiberlassen 24 Stunden, nach A v c l c h e r  

Zeit er aufgemacht wird, und die Abgluhung ge- 
schehen ist. So w erd en  G uBwaren b eh a n d e lt ,  
d en en  m an, en tw ed er  zu m  A b d r e h c n . oder 
s o n s t  zu e in em  Z w eck , e in e  g e w is se  W eich e  
v e r sc h a ffe n  w ill ,  so werden auch gegoBne Niigel, 
Schnallen und dergleichen gctemper1.“

K a stn er  unterzog 1823 dic Darstellung schmied- 
baren Gusses einer wissenschaftlichen Untersuchung,

Vgl. St. u. E. 1917, 20. Dez., S. 1103. Dic Ruek- 
kchr von seiner englischen Ilcisc erfolgte im Noyember 1784.

2) Dortmund 1804, S. 314/5.
3) Die jetzige „Gutehoffnungshutte“ !
4) Dem jetzigen „Sterkrade".
5) Ueber P fa n d h ó fe r ,  den pPaehtcr der Antonyhutte, 

vgl. aueh S. 5 der Festsehrift der Gutehoffnungshutte zu 
Oberhausen zur Erinnerung an das lOOjiihrige Bestehen 
1810 bis 1910.
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auf die liier nicht niiher eingegangen werden soli, 
da B eck  dereń Ergebnisse in seiner Geschichte des 
Eisens') ausfiihrlich besprochen hatJ).

Dr. C. J. B. IC arsten gedenkt in seinem „Hand
buch derEi enhuttenkunde*l3), bei dor Bo prechung des 
„ A d io u e ie r e n s  o d e r  T e m p e r ie r e n s  der GuB- 
w a r e n “ der grundlegenden Arbeiten yon Rćaumur 
sowie der spilterenUntersuehungenvon R in m an .au f  
die ich zu gegebenerZeit noch zurtiekkommen werde.

Nash den „Mitteilungen des Gewerbevereins f. d. 
K(5nigr. Hannover“ 4) wurden auf der L erb ach er  
E is e n h u tte  in Hannover Yersuche, schmiedbares 
GuBeisen zu bereiten, angestellt, die sich jedoch 
„nur auf die Ermittlung der Ausfiihrbarkeit der 
Darstellung bsschranken sollten, nieht aber mit 
Riicksicht auf die weitere Verfolgung des Ergebnisses 
unternommen sind“. Es hciBt dann in dem Berieht 
weiter: „Die Priifung der yersehiedenen Eisensorten 
ergab, daB das weiBe Gitteldesche Roheisen5) vom 
garen Hochofengange, wiewohl es sich zum Tiegel- 
guB nieht besonders eignet, das zahestę sehmiedbare' 
GuBeisen lieferte. Die aus diesem weiBen Roheisen 
gegossenen und in pulverisiertem Roteisenstein ein- 
gesetźten Gegenstiinde lieferten, nachdem man sie 
je nach der Eisenstiirke 12 bis 24 Stunden lang in 
dicht versclilossenen GefiiBen der hoehsten Rotglut 
ausgesetzt hatte, ein sehr erwunschtes Resultat, 
indem die so behandelten GuBsachen in der Tempe
ratur, bei welcher unschweiBbarer GuBstahl be
handelt wird, sich vollkommen g u t  sch m ied en  und 
b ie g e n , ja selbst ohne Risse zu bekommen, zu 
d ttnn en  B lee h e n  a u s tr e ib e n  lieB en . Es ist 
jedoch nicht gelungen, ohne vorherige Ausgliihungen 
kalte Biegungen yorzunehmen, wenn nicht Bruch 
der GuBsachen herbeigefuhrt werden sollte; dagegen 
war nach dem Aussehmieden kalte Biegung tunlich. 
Die Vermengung des Formsandes m it gepulvertem 
Eisenoxyd und selbst die Substitution des reinen 
Eisenoxyds statt des Formsandes gab neben unyoll- 
kommenen Abgiissen kein geniigendes Resultat und 
empfahl sich nicht zu weiterer Anwendung. Eine 
Ausfutterung des Schmelztiegels m it E ise n o x y d  
in solcher Art, daB das darin gescbmolzene Roheisen 
noch fliissig genug blieb, um vergossen zu werden, 
konnte wegen mangelhafter Ausfullung der Formen 
nicht durchgefuhrt werden." ,

Nach Beclcs schon so liaufig von mir angezogener 
, ,Geschichte des Eisens11 fand die TempergielZerei 
in den 40er Jahren des yerflossenen Jahrhunderts 
}n S o lin g e n  Eingang6); niihere Angaben hieriiber

J) 4. Bd., S. 109 u. S. 247.
s) Naoh W e J J in g ’8 ausfiihrlichem Handbuch. der 

Eiscnhuttenkundc, I I I .  B i., S. 406, Braunachweig 1874, 
der sich scinerscita wieder auf dio Zeitsohrift „Neues Kunst-
u. G<?werbeblatt“  1823, 9. Jahrg., S- 124, stu tzt. 

a) I . Teil, Berlin JS27, S. 183.
4) 1847. Lief. 50 und 51 (vgl, Polytechnisches Central-

blatt, 13. Jahrg., f. d. Jah r 1847, S. 752 und daraus Berg-
u. Huttenm.-Ztg. 1S47, S. 547/8.).

s) Die Kommunion-Eisenhutte zu Gittelde gehorte
Hannover und Bratinsohweig gemeinschaftlich. (Beck,
IV, S, 302).

s) B  e c k ,  4. Bd., S. 539.

suehen wir in der genannten Quelle indessen ver- 
gebens. Es sei mir daher gestattet, auf ein Buch 
hinzuweisen, das eigentlich in keiner deutschen 
Biicherei fehlen sollte; es ist: „Der alte Harkort" 
von L. B e rg e r . Dort^heiBt es mitRticksicht auf 
die Verhiiltnisse des Revolutionsjahres 1848:

„D ie nie fiir mogiieh gehaltenen Ereignisse in 
Berlin, wie in den meisten deutschen Staaten, die 
entsetzliche Schwiiche, von welcher dort am und 
nach dem 18. Miirz ein so klagliches Beispiel gegeben 
wurde, hatten allen Behorden panisclien Schrecken 
eingejagt und jedes energische Handeln gelahmt. 
Die Ziigel der Ordnung sehleiften im Staat, Provinz, 
ICreis und Gemeinde am Boden. In yersehiedenen 
liindliehen Bezirken erhoben sich die KJeinbauern 
und liindliehen Arbeiter gegen Gutsherrn und miB- 
liebige Beamte, wiihrend sich in den Industriekreisen 
die Bewegung gegen das Maschinenwesen und einzelne 
hartherzige Fabrikanten richtete. Auch Berg und 
Mark blieben von solchen Erscheinungen niclit ver- 
schont. S o lin g e r  A r b e ite r  zerstorten eine von 
der Koniglichen Seehandhmg unterstiitzte Fabrik  
im  B u r g th a l an der W u p p er , weil die dort her- 
gestellten b il l ig e n  S ch eer en  au s E isen g u B  den 
geschmiedeten teureren Scheeren den Markt ver- 
darben.“

In dem ersten seiner unvergleiehlichen „Ar- 
bsiterbriefe“ schrieb F r ie d r ic h  H a r k o r t am 
8. April 1848 im Hagener Kreisblatt m it Riicksicht 
auf die oben geschilderten Ereignisse:

„Mit groBem Unwillen yernimmt jeder ver- 
standige Mann die unsinnigen Aussehweifungen und 
Zerstorungen an der Wupper und Umgegend. Es 
wiire wahrlich besser, es hinge ein Miihlstein am 
Halse der Radelsfiihrer.

„Also die G ieB ere ien  und Maschinen haben den 
Arbeitern geschadet? Wahrlich, ein Maulwurf hat 
bessere Augen ais diese Branntweinhelden.

„Wohin gehen die g e g o s se n e n  S ch eeren  und 
andere Fabrikate? Antwort: Ueber See und ins 
Ausland. Waren nicht hunderte yon Arbeitern bei 
dieser Fabrikation beschiiftigt? Aberm alsjal Jetzt 
nach jenen Tollmannsstreichen, hat keiner Brot, 
die S ch eeren  werden aber nacli wie yor gemacht. 
WerY nicht glauben will, der gehe zu U rb an  und  
L e ser in g  in L i it t ic h  oder nach B irm in gh am  imd 
S h e ff ie ld  in England; die haben jetzt vollauf zu 
tun, wie ich selbst gesehen. Haben nun die Solinger 
so groBe Stiefel, um nach. England gehen zu konnen 
und auch dort ihre Verbesserungen anzubringen? 
Von Herzen wunsche ich ihnen gliickliche Reise, 
aber sie werden leider hierbleiben, um spater den 
Weg nach dem Zuchthaus einzuschlagen.“2) —

Ich habe diese Stelle hier angefiihrt, weil ich sie 
fiir „zeitgemiiB“ gehalten, und weil ich zeigen 
wollte, daB man Beitriige zur Geschichte des Eisens 
auch aus andern Schriften ais nur teehnischen Werken 
herholen kann.

Ł) . S. 344 der 4. Auflage des genannten Buches, Leip- 
zig 1902.

*) L. B e rg e r a. a. O., S. 349.
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Die Erzeugungsstatte und das Herstellungsverfahren 
der amerikanischen Stahlguftketten.

Von Carl Ir r c sb c r g e r  in Salzburg.

I I ebcr dic der Erzeugung gegossener Stalilketten 
' — zugrunde licgenden allgemeinen Erwitgungen, 

iiber dic Vorliiufer und dic geschiclitliche Entwick
lung des neuen Verfahrens, Uber seine Erfolge und 
die Ergebnisse mannigfacher Priifungen wurde an 
dieser Stelle bereits eingehond berichtet1); es mrg 
darum angebraclit sein, soweitdies auf Grund friiherer 
und zwiśchenzeitlich erfolgter Veroffentliehungen 
in der amerikanischen Fachpresse2) mcglich ist, auch 
auf die Einzclheiten des Verfahreiis und die Ein- 
richtungen seiner groBziigigen Erzeugungsstatte 
etwas naher einzugehen. Die allzu geringe Leistungs- 
fahigkeit der amerikanischen Kettenschmieden 
drolite, ais die beispiellose Nachfrage nach Schiff- 
baubedarf aller Art einsctzte, ein ernstes Hcmmnis 
fur die rasche Entwicklung der amerikanischen 
Flotte zu werden, sind doch zuverliissige Ar.ker- 
ketten fur seefahrende Schiffe ebenso wichtig wie 
Kupplungsketten und -glieder fiir betriebsfahige 
Eisenbahnfahrzeuge. Man bemiilitc sich an vielen 
Stellen und auf mannigfaehe Weise, zu brauchbaren 
Ketten in ausreichcnder Menge zu gelangen, und es 
ist recht bemerkenswert, daB sehlieBlich nicht, was 
doch am n&clistliegcnden ersóheinen muB, ein Qua- 
litiitsstahlwerk den Sieg davon trug, sondern daB 
es einem bis dahin der Stahlerzeugung fremd gegen- 
uberstehendem GieBereiwerke gelang, die schwierige 
Aufgabe zu losen. Freilicli trafen fur die Siegerin, 
die N a t io n a l  M a llea b le  C a st in g s  Co. in C lev c-  
lan d  manche andere,die Sache begiinstigendc Yor- 
aussetzungen zu, da sie Iiber die W o o d h ill road  
w orks verfiigte, die die groBte EinzelgieBerei 
Amerikas und wahrscheinlich der Erde umfassen. 
Das Werk war mit einer leistungsfahigen elck- 
trischen Sclimelzanlage ausgestattet und hatte auf 
Grund der bei der Erzeugung gegossener Eiecnbahn- 
wagenkupplungsglieder gewonnenen Erfahrungen 
anderen Weltwerkcn gegeniiber einen grefien Yor- 
sprung. Nachdem die Vorschriften fiir den fiir Kupp- 
lungsglieder zu veiwendenden Stahl den vcm Ameri
can Bureau of Shipping undvonLloyds fiir Ankerket- 
ten vorgeschriebeiienBedingungen recht nahe kem- 
men, war es nicht mehr allzuschwierig, auch Ketten 
stahl von erforderlicher Giite herzustellen. Reiche 
Erfahrungen in der Fonnerei von TemperguB-Massen- 
waren begiinstigten die Entwicklung eines geeigneten 
Fornmrfahrens, und die umfangreiclien Einrich- 
tungen des Werkes fiir Massenerzeugung verschie- 
denster Art machten es vcrhiiltnismaCig leicht, sich

■) ®r.-3na. R ic h a rd  K rieg e r : St. u. E. 1919, 
27. Marz, S. 317/20 und 24. April, S. 433/C.

a) Foundiy 1918, Juli, S .310/3.; Aug., S .374/5.; April,
S. 141/7. Iron Trado Revicw 1919, 6. Maxz, S. 623/9.

aucli den auBerordentliclien Mengena,n?pruchen 
rasch genug ahzupassen. Men brsuchte r.ur eine 
der vorhandencn vier GieBereu.bteilungcn und eine 
der beiden Schmclzeinhciten in Anspruch zu nehmen, 
um die zunachst vorgcschricbenc Tagesleistur.g von 
25 bis 30 t  guter 21/ / /-Ketten fertigzustellen. 
Dureh Inanspruchnahme von weiteren zwei GioBerei- 
abteibngen wiire man in der Lage gewesen, die 
Tagcserzeugung auf ICO t  zu steigcrn.

Die B a u lic h k e itc n  der Wocdhill road woiks 
umfassen ein Verwal(ungs- uncl Betricbsgebiiude, 
einen GieEcreihauptbau mit gewaltigen Lager-, 
Priif- undYersandriiumnn r.cbst mechanischcr Weik- 
statte, ein Tischlcreigcbauće und ein eigcnesKessd- 
und Maschinenheusl Der GrundriB, Abb. 1, gewahrt 
einen Ucbeiblick t;ber die gesamte Anlage.

Der Eingang aller im Betricbe beschiftigten 
Personen erfolgt dureh das dreistcckigc Yerwal- 
tungsgcbiiude, in dcm die Yerwaltungskanzleicn, 
die Zeitkentrolle, Ankkidcsale, Erauscbiidcr, gicEe 
Erholungsraume und eine Hilfsstation mit Apcthcko 
untergebracht sind. Vcn diesem Gcbaude fuhrt ein 
u n te r ir d is c h c r ,  3 m bieiter, gut beleuchteter 
und entliiftetcr G ang unter alleBetricbsabteilungen, 
von denen aus er durcli Trcppen zugSnglicli ist. 
Die Arbeiter gelangen dcmnacli in ihre Abteilungen 
ohne eine andere Betricbsgruppe zu storen, cline in 
fremde Betricbsgefahren zu geraten und ohne selbst 
irgendwic aufgchalten zu weiden.

Das erste vcm Vcrbindungsgange erreicl.bare 
Gebiiude, die M o d e l lt is c h le r e i ,  ist ein drei- 
siockiger Eisenfachweiksbau von 45 X 18 m Grund- 
flaclie. Zu ebener Erde befinden sich nccli einige 
Betricbsbureaus, wahrend im ersten und zweiten 
Stook Modelltischlereien betrieben werden.

Das G ie B e r e ih a u p tg e b a u d e , unter das der 
Verbir.dungggang nurmehr tritt, umfaBt eine Grund- 
flache von 319,8 X 1E0,5 i i i  und gilt damit ais giijBle 
EinzelgieBerei Amerikas. Sic enthiilt die GieBereien 
Nr. 1, 2, 3 und 4, eine Hauptkerrmacherei, eine 
Kuppelofenschmelzanlrge, eine Frisch- und Fei- 
nungsabteilung mit Seitenwindbirr.en und elek- 
trischcn Schmelzofen und eine eigene yierstfićkige 
Foimkastenlrgerabteilung. Largs der Eiser.bahn- 
seite des Weikes erstrcckt sich in einer Litrge von 
175,26 und einer Tiefe von 22,86 m eine gewaltige 
Lagerhalle mit einer Reihe betonierter Abteilungen 
fiirFormsand, Keks, Roh- u n d  Alteisen und ande
ren Schmelzbedarf. Insgesamt konnen unter Dach 
25 000 t Eisen, 10CC0 t Sand und 35C0 t Keks ge- 
lagert werden, Langs der Stirnseite dieser Lrgcr- 
abteilungen laufen in 2,6 m Hohe iiber Hiittensohle 
mehrere Geleisę, deren eines bis an die Gichtbiihne
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reicht. Hier werden die aiirollenden Begichtungs- 
wagen von einem Krane auf die mit Langs- und 
Quergleisen und Drehscheiben reichlich versehene 
G ich tb iih n e  (22,86 x  11,43 m Grundfliiclie) ge- 
hoben, um dann unmittelbar in einen der Kuppel
ofen entleert zu werden. Man aibeitet mit zwei Besse- 
mer-Kuppelofen von 2,74 m 0  (in der Schmelzzone 
1422,4 miii lichter 0 )  und einem etwas kleineren fiir 

gewohnlichen GieBereibedarf betriebenen Whiting- 
Kuppelofen. Jeaer der beiden groBen Oefen vermag 
bei normaler Ausmauerung stiindlich 25 t, bei be
sonders starker Mauerung 12% t flilssiges, gut

durch unmittelbaro Schmelzung im Hćroultofcn 
erzeugt werden kann. Ein soleher Ofen leistet tag- 
lich bei kaltem Einsatz vier bis fiinf Sehmelzungen 
und ist somit leicht imstande, denTagesbedarf zu 
deckon. Aus der Friscli- und Feinungsabteilung 
wird der fliissige Stahl auf dem zum Kuppelofen 
fiihrenden Gleise an die einzelnen Abteilungen 
verteilt.

Im selben Schiffe wie die Feinungsabteilung be- 
findet sich die m it zwei Siitzen von je fiinf Trocken- 
ofen ausgestattete K ern m achcreK  Die Trocken- 
ofen sind je 1524 x 4572 x 2134 mm groB und fassen je

77S2C0
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Abbildung 1. Lageplan der W oodhill road works.

hitziges Eisen zu liefern. Der Tagesbedarf voń 300 t 
vergieBbares, bezielientlich weiter verarbcitbares 
Eisen ist demnach mit dieser Anlage leicht zu decken.

Das fliissige Eisen wird in GieBpfannen abge- 
stochen, vou einem Kran ej angehoben und auf einen 
Wagen des samtliche GieBerei en und die Friseh- und 
Feinungsabteilungen durchzichenden Verteilungs- 
gleises abgesetzt (Abb. 1). Von diesem auf Hiitten- 
solile verlaufeuden Gleise weg werden die Pfannen 
von den Laufkranen der einzelnen Abteilungen ab- 
gehoben, um in ilmen nach Bedarf vertcilt zu werden.

In der F r isc li-  und F e in u n g s a b te ilu n g  ar
beiten zurzeit zwei 2-t- und zwei C-t-Seitenwindbirnen 
und zwei IKroultofen, in denen das dem Kuppel
ofen entnommene Eisen auf Stahl verarbeitet wird. 
Zur Herstellung des Kettenstahles werden. aber die 
Kuppelofen und Seitenwindbinieii gar niclit be- 
notigt, da Stahl von erforderlicher Beschaffenheit

zwei elektrisch falirbare Kerngestelle der in jungster 
Zeit in Amerika allgemein verbreitetcn Bauart dor 
Automatic Transportation Co. in Buffalo.

Auf der den Lagerraumen gegenuber befind- 
lichen Seite des Hauptbaues ist die eine Grundfliiche 
von 220,98 x 22,86 m einnehmende G lu h ere i unter- 
gebracht, an die sich die 220,98 x 30,48 m grofie 
V e r sa n d a b te ilu n g  anschlieBt. Jeder der bis 
jetzt erstellten acht Gliihofen —  es sollen insgesamt 
16 Stiick aufgestellt werden —  faBt in 104 Stapeln 
von yierfach iibercinandergesetzten Gliihtopfen 40 t 
KleinguB. Die Oefen sind je 7620 mm lang und 
6096 mm breit und haben eine Auskleidung vou 
hochwcrtigen Sondersilikasteinen.

Die Kessel, die Betriebsmaschinen und die Zen- 
tralheizung sind in einem eigenen K r a fth a u se  
untergebraclit. Man erhalt einen recht sinnfalligen 
Begriff yom Umfange der ganzen Anlage durch die
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Ziffer von 50 englischen Meilen eingcbauter i y 2// 
Heizrohren! Zur Verteilung elektrischer Energie 
sind seclis englische Meilen Untcrgrundkabel und 12 
Meilen oberirdischer Leitungen im Betriebe.

Bei der H e r s te l lu n g  der S ta h lg u B k c tte n  
ging, wie oben erwahnt, die Gesellschaft von den 
Erfahrungen aus, die sic bei der Erzeugung von 
Eisenbahnwagenkupplungsteilen gewonnen hatte. 
Schon nach kurzeń Yersuchen erwiesen sich gegossene 
Ketten von zuverląssigerer Festigkeit und genauerei 
Form ais solche aus bestem geschmiedetem Stahl. 
Man hatte nur noch ein geniigend lcistungsfiihiges 
Formverfahren zu entwickeln, das sieli bald im 
sogenannten „ g e t e i l t e n  V er fa h re n “ fand, dern- 
zufolge erst die Halfte der fiir eińc Kette erforder- 
lichen Gliederzahl in einzelnen losen Stiicken abgc: 
gossen wird, um spater in die Reihe der Verbin- 
dungsformen eingelegt zu wrerden.

Abbiidung 2.

IUittelmaschino fur loso Kottenglieder.

Die F o rm erei der lo se n  G licd er  begegnet ver- 
haltnismiiBig geringen Schwierigkeiten. Auf einer 
Cleveland-Osborne-Ruttelmaschine (Abb. 2) werden 
je zwei zu einer Form vereinte Kottenglieder ge- 
meiysam geformt, daliach vier soleher Formen iiber- 
einander gesetzt und nach dem S(apelguBvcrfahren 
von einem Trichter aus abgcgossen. Abb. 2 liiBt auf 
dem Abhebetische eine fertige Fonnhalfte und, auf 
dem Wenderahmen hiingend, den zugehorigen Ab- 
hebeformkasten erkennen. Rings uni das Modeli, 
insbesondere um die Warzeń A, wrird Modellsand 
fest eingedriickt, der Kasten (Abheberahmen) zur 
Halfte mit gebrauchtem Sand gefiillt, um jedes Mo
deli eine Drahtschlinge eingelegt; der Kasten, ei.n- 
schlicJBlich eines FiUIrahniens, vollends gefiillt und 
IG bis 20 RiittelstoBen untenvorfen. Daliach streift 
man den uberschussigen Sand ab, legt eine siebartig 
durchlochte, gerippte Trockenplatte auf den Rahmen, 
befestigt sie mittels der Klammern B, liiBt die Wende- 
platte steigen, wejidet, senkt, lost die Klammern 
und hebt mit einem Hube zugleich die Modelle aus 
der Form und den Rahmen von der Form ab. Die

durch die eingelegten Drahtschlingen gesicherte 
Form ruht dann frei auf der Trockenplatte (Abb. 2). 
Man hat nur noch die Piatte mit der Form in das 
24fiicherige, clektrisch fahrbare Trockenofengestell 
zu legen, um die Arbeit an der nśichsten Form 
beginnen zu konnen. Abb. 3 zeigt ein Form- 
unterteil, an dem drei warzenartigo Ansiitzc zu er
kennen sind, dic in cntsprechende Vertiefungcn des 
Oberteiles passen und so eine genaue, scitliche Ver- 
schiebungen ausschlieBendc Fuhrung gewahrleisten.

Zum Gusse werden vier vollstandige, d. li. aus 
Ober- und Unterteil bestehende Formen derart 
vereinigt, daB man zwei von ihnen in einen 
Formkasten setzt, gut umstampft, dariiber die 
beiden anderen Formen bringt und alle vier Formen 
durch kriiftig verkeilte Klammern zuverliissig mit- 
einander vcreinigt. Infolge des nach oben zu abneh- 
menden GicBdruckes eriibrigt es sieli, auch dic beiden 
oberen Formen einzustampfen; die eingelegten Draht
schlingen reichen zu ihrer Sicherung aus. Wie die 
Abb. 3 erkennen laBt, erstreckt sich ein gemein- 
samer lotrechter EinguBtrichter durch siimtliche 
Formen. Die Yerbinduiig dieses lotrechten Zu- 
fiihrungstrichters mit den
Formen erfolgt durch ]e

U nterteil der 
Eormen fiir lose Glieder.

einen von seinem Boden 
abzweigenden und unter
halb der Qucrstege der 
beiden untersten Glied- 
formen mundenden Horn- 
trichter. Die dariiber lie- 
genden Formen werden 
durcli Steiger gespeist, 
dic samtlichc Querstege 
von unten nach oben mit- 
einanderverbinden. Abb.2 Abbiidung 3 
zeigt bei A diese Stei 
ger in voller Deutlichkeit.
Es werden demnach samtliche Glieder vom Quer- 
steg aus gegossen. Die Steiger werden durchweg 
vor ihrer Mtindung am Stege kriiftig cinge- 
zogen, cincrseits um Nachsaugewirkungen zu be- 
gegnen, und anderseits, um sie ohne Gefahr des 
Ausbrechcns leicht entfernen zu konnen. Neben 
diesen fiir das jewreils darunter bofindliche Ketten- 
glied ais Steiger dienenden EinguBtrichtern werden 
noch je zwei kleinere Steiger ani Umfange eines 
jeden Gliedes vorgesehen.

Das Auslceren der Formen geschieht in cin- 
faclister Weise durch Hochheben der Abgiissemit dem 
Krane, wobei es nur einiger leichter Schlage bedarf, 
um den anhaftenden Sand zu entfernen. Nach Tren- 
nung der einzelnen Glieder und Absehlagung der 
Eingiisse werden die Stiieke in einer Sćheuertrommel 
vollends gereinigt und schlięBlich dic Reste der Ein- 
giisse mit einer Schniirgclmaschine beseitigt.

Die F o rm er e i der V e r b in d u n g sg lie d e r  bot 
eine ganz wesentlich schwierigere Aufgabc, muB 
doch die Form dieser Teile neben der Hohlung fiir 
das Verbindungsglied auch das Łager fiir das ein-
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zulcgeride, lose gegossene Kettcnglied enthalten. Zu- 
gleich muB dafiir gesorgt sein, daB an keincm Punkte 
flussiger Stahl aus der Form des Verbindungsgliedes 
in das Lager des losen Gliedes ubertreten kann. 
Abb. 4 zeigt die hierfiir behutztc Formmaschine mit 
den zugehorigen Modcllen. Das flach in der Form 
liegende Modeli dient ais Lager fur das lose gegossene 
Glied. In dieses Modeli greift von beiden Seiten 
je ein Viertelmodell des Verbindungsgliedes. Beide 
Yiertelruodelle sind zweigeteilt. Ein Teil ist mittels

Einzelglieder weiter behandelt werden. Zur Formerei 
sowohl der losen ais auch der Verbindungsgliedcr wird 
Formsand aus einem Drittel altem, zwei Drittel 
neucm scharfen Quarzsand und Kolophonium sowie 
etwas flussigem, nicht naher gekennzeichnetem Kern- 
binder verwendet.

Die gut getrccknetęn (gebackenen) Formen stellt 
man auf Betontisclien von etwa 28 m Lange, GOO mm 
Hohe und 750 mm Breite aneinander. Abb. 5 ver- 
anschaulicht das Aneinanderpassen der Formen, die 
kleinen Pfeile bei F  deuten die Verteilung des fliissigen' 
Stahles nach rechts und links an, die so erfolgt, 
daB der A nschnitt. wiederum rom Querstege aus 
erfolgt. -:i

In jiingster Zeit hat man zur Beschleunigung des 
AbgieBens, und um das Gewicht der Eingiisse zu 
vermindern, begonnen, zum Gusse. zwei Ketten- 
langen iiboreinander anzuordnen, um sie zu gleicher

und Modellsatz fiir dio Yerbindungsgliedor.

Diibbel gut mit der Modellplatte yerbunden, wahrend 
das andere mit dcm ersten Teil lose verdiibbelto 
Stuck diirch die Formkastenwand in eino Schutz- 
muffe reicht. Weiter sind, um eine zuverliissige 
Yerbindung der der Liinge nach aneinander zu 
reihenden Formen herzustellen,.an den Stirnseiten 
jeder Form Ansatze beziehentlich Vertiefungcn m n 
vorgesehen, die durch unmittelbar an den betreffen- 
den Formkastenwanden ruhende Modellteile ent-

SchlieBfuge der Verbindung8gliederformen.

stehen. Dio Formerei selbst yerlauft ahnlich -wie die 
der losen Glieder, nur hat man vor dem maschinellen 
Ausheben der Modellplatte und des Formkasten- 
rahmens die losen Modellteile (E am Formkasten D) 
yon Hand seitlich aus der Form zu ziehen. Die 
Formkastenwand dient dabei ais Durchziehplatte. 
Nach dem Abheben des Formkastenrahmens sind 
auch die flaehen Modelle der Ansiitze m und n seit
lich abzuheben, worauf die Formen wie die der

Abbildung 6. Roihleaohe wagerechfc wirlcendo 
Priifmaachino fiir ganzo Kettoniangen.

Zeit abgieBen zu konnen. Die losen Glieder 
liegen dann wahrend des GieBcns nicht mehr 
aufrecht, sondern flach in den Formen, und die 
Eingusse werden nicht mehr am Stegc, sondern 
in der Mitte oder am Ende des Gliedkorpers an- 
geschnitten. Ueber je zwei Formen wird ein Ein- 
guBrahmen und in dessen Mitte ein Tiim p cl ring 
gesetzt. Beim Gusse laufen zunachst zwei Formen 
der oberen Reihe voll, worauf sieli der Stahl in dio 
darunter angeordneten Formen ergieBt.

Das Ausleeren erfolgt auf folgende Wei?e. Ein 
Kranhaken erfaBt die Kette im ersten Yiertel ihrer 
Lange —  die Ketten wrerden durchwegs in Liingen 
ron 27 m ausgefiihrt — , hebt sie hoch, gleitet bis 
zum ersten Yiertel am anderen Kettenende, woselbst 
ein Ililfshaken die Kette erfaBt, so daB sie nun, in 
vier Strangen hangend, ohne den Boden zu beruhren, 
in die Putzerei gebracht werden kann. Dort werden, 
ehe man sie in eine grofie Seheuertrommel bringt* 
die Eingusse und etwaige GuBfedern abgesclilagen: 
Nach dem Scheuern wird die Kette auf einem eisernen 
Belag zwischen zwrei Trommeln dergestalt aus- 
gebreitet, daB etwa ein Yiertel ihrer Lange am Boden
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liegt, drei Viertel aber auf den Trommeln aufgewickelt 
sind. Mittels einer elektrisch betriebenen Windę 
setzt man die Trommeln in Bewegung und zielit dic 
Kette allmiihlich an zwei Schmirgelmaschinen mit 
beweglichen Schleifarmen vorbei. Mit Hilfe eines 
eingesohobenen Stabes wird jedes Glied unter der 
Scheibe nucli Bedarf geweudet und gedreht, wobei 
eine Erhohuug des Bodenbelages unmittelbar vor 
den Schleifscheiben die Arbeit erleichtert.

Nach dem Schleifen gelangt die Kette zu einem 
der Bailey-Gluhofen (Abb. 1, untere EcUe rechts). 
Dort wird sie von vier dm'ch einen gemeinsamen 
Balken verbundenen Haken so angeiuBt, daB sic 
seclis Striinge bildet. Der Querbalken ist mit dem 
Seile einer elektrisch betriebenen Windę vcrbunden, 
die dio Kette durcli den Gliihofen zieht. Der 
stiindig unter pyromctrischer Beobaehtung stehende 
Gliihofen ist elektrisch beheizt. Das Gliiligut wird 
langsam auf 9 0 0 0 erwiirmt, 10 min in dieser 
Warme belassen und dann aus dem Ofen gezogen, 
um in einem 3 x  22 m gro#en Beliiilter m it starkem 
Wasserzn- und -abfluB abgeschreckt zu werden. Es 
gelangt dann iiber eine geneigte Ebcnc in einen zweiten 
Gliihofen, wo es auf 550 0 angelassen wird, um dann 
im Freien abzukilhlen. Der entstandene Gliihspan 
wird dureh Behandlung der Kette in einer der un- 
mittelbar neben dcm Gliihofen aufgestellton Scheuer- 
trommeln beseitigt.

Nun erst ist die Kette reif fiir eine Reihe von 
A b n a h m ep ru fu n g en . Von jedem Kettenschusse 
werden dureh die Abnahmekommissión drei zu- 
sammenhangende Glicder ausgewilhlt und dann aus- 
geschnitten1). Dieser dreigliedrige Tell wird zu- 
niichst den Schlagen eines aus 2,4, 2,7 und 3 m 
lioh e fallenden Gewiehtes von 1350 kg unterworfen 
und danach auf einer lotrechten Priifmaschine einer 
Zugbeanspruchung von ISO 000 kg unterzogen. Hat 
diese Probe befriedigende Ergebnisse gezeitigt, so 
kommt die ganze Kette auf eine Reihlesche wage- 
rechte, hydraulische ZerreiBmaschine (Abb. 6), um 
dort unter einer Zugbeanspruchung von 129000 kg 
gepriift zu werden. Sind alle statischen und dyna- 
mischen Priifungen gut abgelaufen, so folgt noch 
eine genaue Oberflllchenuntersuchung der ganzen 
Kette, bei der Glied fiir Glied mit scharfen Spitz- 
hammern abgcklopft' wird, um etwaige Blasen fest
zustellen. Nurt erst wird die Kette abgenommen, 
zum Rostschutze asphalticrt und zum Versande auf 
einen sehweren Ilolzpfosten gewickelt,

Die Woodhill road works lieferten im Herbste
1918 taglich 13 Enden 2%zolliger (63,5 mm) Kette 
von je 27 431 mm Liinge u nd l950kg Gewicht, insge- 
samtalso jeTag356,6m Ketteim  Gewichte von 25,351.

’) Dio Wiedercinfiigung der Probcglieder rrfolgfc 
ebeneo wie der Ersatz etwaij:er mangelhafter Ketten- 
glieder dureh NeuguC von Yerbindungegliedern.

Die Erfindung der EisenguBtechnik.
Von Dr. O tto  J o h a n n se n  in Brebach a. d. Saar. 

(SohluB vou S. 1466.)

Der GuB elserner Friedenswaren.
A. LehmguB.

t 1. R ohren . Den guBeisernen Rohren gingen die 
Bronzerohren voraus. T h e o p h ile sP r e sb y te r b e -  
schreibt bereits den BronzeguB eines Verteilungs- 
rohres mit mehreren Seitenstutzen fiir eine Orgel 
nach einem Wachsmodell. Dem mittelalterlichen 
EisengieBer machte der GuB der Muffenrohre keine 
Schwierigkeit, da diese in ilirer Gestalt den Rohren 
der Hinterladergeschiitze gleichen.

Alle bekannten Nachrichten iiber RohrenguB 
im 15. Jahrhundert stammen aus dem Siegerland. 
Im Jahre 1468 gossen C h ristian  S la n ter er  und 
der KannegieBer, welche im Jahre 1445 beim GuB 
der 30 Gesehiitze und 60 Kammern geholfen hatte, 
etwa. 500 kg Rohre’). Im Jahre 1488/89 goB der 
„Pfeilschmied11 daselbsteiserne und bronzeneRohre2) 
fiir Dillenburg. 1506/07 lieferte der bekannte Siegener 
Meister B run  etwa 300 kg Rohre3). Weitere Nach
richten liegen entsprechend der geringen Yerbreitung 
der guBeisernen Rohre im Mittelalter noch nieht vor.

Ein fiir die Entwicklung der GieBereitechnik, 
insbesondere fiir den spiiteren ZylinderguB wichtiger

■) A VIII 67.
2) A I I I  379.
s) A I I I  384.

i i i . -

Zweig des Rohrengusses ist der GuB runder O efen , 
die man in manchen Gegenden ais Kanoncnofen be
zeichnet. Solcho Oefen wurden in Lehm gegossen1). 
Es ist jedoch zweifelliaft, ob man sie schon im 
Mittelalter horgestellt hat.

2. G loeken. GuBeiserne Gloeken scheinen im 
Mittelalter sehr seiten gewesen zu sein. Es liegt 
nur eine Nachricht vor, derzufolge der Siegener 
Meister Brun im Jahre 1499/1500 kleine Eisen- 
glocken im Gesamtgewicht von hochstens 50 kg 
gegossen hat2). Die GuBteehnik diirfte sieli schwer- 
lich von der der Bronzegloeken unterschieden haben. 
In oberbayrischen Kirchen finden sich nocli heute 
roh gegossene eiserne Gloeken in groGerer Ańzahl, 
denen man ein hohes Alter zuschreibt. Das bay- 
rische Nationalmuseum in Miinchen besitzt einige 
Musterstiicke3). Auch in China finden sich guB- 
eiserne Gloeken, die angeblich sehr alt sind. Dio 
Exemplarc des Berliner Volkermuseums entstammen 
aber alle der . neueren Zeit.

’) Sio erreichten bedeutendo Abmessungen. Den 
groBten diirfte der Audionzsaal des Lubecker Rathauses 
auf weisen. Derselbo stam m t insebriftlieh von der Quint 
und tragt dio Jahreszahl 1755.

2) A I I I  382.
a) A I I I  382, V 130.
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3. T opfe. Das Rotgiefiergewerbe der Doppen- 
gieBer oder Grapengeter ist sehr alt. „Eiserne” 
Tiegel, Backeisen und Topfe werden 1477 jn einem 
Aacheuer Patrizierhaushalt genannt1). Sichere 
Nachrichten iiber TopfguB bringt erst der Lehnsbrief 
fiir die Hiitte von Wicbelskirchen aus dem Jalire 
5514. Fiinf Jahre spater lieferte die Kgl. Hiitte bei 
Helsingborg guBeiserne Topfe2). 1522 raubten 
Franz von Sickhgens Seliaren aus der Kurtrierer 
Burg Hunolstein 12 Eisentopfe, die mehr ais 200 kg 
wogen3).

Eine zeitg mossische Beschreibung der Her- 
steliungsweise liegt zwar noch nicht yor, es ist aber 
anzunehmen, daB die Topfe wie in spaterer Zeit in 
Lehm mit Hilfe eines Lehmmodells (Hemd) gefonnt 
■wurden, also nicht nach dem umstiindlichen Waclis- 
ausschmelzverfahren. Die Fertigkeit, mit welcher 
die Chinesen diinnwandige Topfe in gliihenden 
Łehmformen gieBen4), ist unzweifelhaft schon alt. 
Die Chinesen gieBen auch Kohlenpfannen mit durch- 
brochenen Wanden. Urkundlichc Nachrichten uber 
das Alter dieser Kunst im Abendland liegen nicht 
vor. Thcopiiiles Presbyter beschreibt den GuB der 
ahnlichen Weihrauehfiisser nach dem Wachsaus- 
schmelzverfahren.

4. S o n st ig e  L eh mg u B war en . 1488/89 goB 
in Siegen der „Pfeilschmied11 einen eisernen B run- 
n en tro g  fur das SchloB Dillenburg5). Dic Herstej- 
lung diirf te wieder nach dem Vorbild ahnlicher 
Bronzewerke erfolgt sein.

Aus dem Mittelalter. sind vicle Bronzegewicht- 
steine, hauptsachlich schon ausgefiihrte Normal- 
gewichte, erhalten. 1469 wurden in Siegen e isern e  
G e w i c h t s te i n e gegossen6).

B. SandguB.
1. K a m in p la tte n  und O efen, Wenn es auch 

urkundlich vorlaufig nicht beweisbar ist, so darf man 
aus technischen Griinden doch annehmen, daB Ka
minplatten schon lange yor den Oefen gegossen wur
den. Yorlaufer der guBeisernen Oefen diirften die im 
Mittelalter rakommenden Oefen aus Kupfer-7) und 
Eisenblech8) gewesen sein. Die guBeisernen Oefen 
verbreiteten sich seit dem letzten Yiertel des 15.' Jalir- 
hunderts so stark, daB es dem besonderen Studium 
der Geschichte der eisemen Oefen iiberlassen bleiben 
muB, ihre Entwicklung zu schildern. Die Bedeu
tung des Ofengusses fiir das.daraąlige GieBerei wesen 
erhellt schon aus der Tatsache, daB von den bisher

>) A V III 73.
2) A V III SO.
3) A V III SO.
J) St. u. E. 1910, 30. Marz, S. 319/20 u. 27. April, 

S. 417.
5) A I I I  379.
«) A V III 07.
7) Ein Ofen aus Kupferblech wurde 1483 fiir .den 

Turm er auf St. Sobald in  Niirnberg angeschafft und 14SG 
erhoht. A G iim bel: Dio Baurechnungen iiber die E r
hohung der Turnie von St. Sebald in Niirnberg 14S1— 1495. 
(Mitt. d. V. f. d. Gesch. der S tadt Niirnberg, 20. Heft, 
Niirnberg 1913, S. 02 ff.)

8) A V 127.

bekannten 39 Nachrichten iiber Friedenswaren, 
die vor 1520 datiert sind, nicht weniger ais 28 Ka
minplatten und Oefen betreffen (siehe S. 1457).

Der Reliefgufi stand im 15. Jalirhundert in hoher 
Bliite, wie die W erke-von L oren zo  G h ib erti, 
F ila r e te  und P e te r  V isćh er  zeigen. Wahrend 
man aber beim BronzeguB Unterschncidungen nicht 
scheute und deshalb gewohnlich das Wachsaus- 
sehmelzverfahren anwrendcn muBte, goB man die Ka
mili- und Ofenplatten nur in Sand nach gewohnlich 
recht Aachen, selten iiber 20 mm hohen Modcllen ohne 
Untersclmeidungen. Diese Modelle wurden* von 
Kiinstlern gcschnitzt1) und, falls es sieli um dem 
Kiiufer eigentiimliche Abzeićlien handelte, von diesem 
zum GuB geliefert2). Man benutzte die Modelle fiir 
verschiedene PlattengroBen, indem man die Riinder 
mit einer Sandleiste oder einem llahmen formte, 
innerhalb dereń man das oder die Modelle ein- oder 
mehrmals frei abformte (Arbeit mit beweglichen 
Stempeln). Inschriften wiirden in Holz geschnitten 
oder, wie beim GlockenguB, aus Wachsbuchstaben 
zusammengestellt oder endlich wie beim spater 
erfundenen Letterndruck mit Buchstabenstempelń 
in die Form eingeschrieben. Amiisant. sind Platten 
mit Abdriieken von Gegenstanden wie Tabak- 
pfeifen, Tauenden, Messern, Hiinden usw. (Arbeit mit 
natiirlichen Modellen)3).

Alle Platten sind im Herd in offener Form ge
gossen, und zwar nur auf den Hochofenwerken und 
unmittelbar ans dem Hochofen, groBe aus der Ab- 
steclirinne, leichtere auch wohl aus der GieBpfanne. 
yorliiufig ist eine friihere Anwendung des Herdgusses 
ais beim EisenguB nicht nachgewiesen und auch nioht 
wahrscheinlich, da sich die Bronże nicht zum Herd- 
guB eighet. Anscheinend ist der HerdguB also eine 
Erfindung der Hochofenleute.

Die schon mehrfach erwalmte Ueberlegenheit 
der, mittelalterlichen EisengieBer des Siegerlandes 
zeigt sich auch im OfenguB, der dort schon 1474 
erwahnt ist4). Die Hutten lieferten die Oefen fiir 
die Landesregierung, welche sie weiter an andere 
Fursten, Herren und Kloster nach Hessen, in die 
Pfalz. Brabant usw. verkaufte oder verschenkte5).

*) 1523/24 erhielt dor Schnitzer yon Wetzlar 1 Guldon 
fiir das Sehnitzen eine9 nassauisehen W appens zum Ofen
guB. A I I I  392.

2) liii Invontar des Hausos der Kaufloutekompagnie 
zu Liibeek vom Jahre 1703 werden das Wappon und 
die Holzinodolle des eisernen Ofens erwahnt. Eino Ofen- 
platte m it dem Wappcn der Kompagnie ist im dortigen 
St. Annenmuseuin erhalten. —• J . W a rn ck o : Die dioi 
groBen Wappenschilder im Hansesaal des Museutns und 
das Haus der ebeinaligen Kaufleutekompagnie (jetzt das 
Haas der Handelskammer). (Mitt. d. V. f. Lub. Gesch.
u. Altertumskunde, 13. Hoft, Aug. 1917, Nr. 4, S. 58.)

■•*) St, u. E. 1912, 29. Febr., S. 337.
4) A V III 07.
5) 1480/S7 nach Brabant. A I I I  378. — 1480/87 fiir 

das SchloB Dillenburg. A I I I  378. — 1508 fiir die Land- 
griifin von Hessen. A I I I  384. — 1508 fiir die „Kreuz- 
briider“ . A 111 3S4. — 1508 fiir den Grafen von Waldeck. 
A I I I  384. — 1514/15 fiir das Kloster Seliiffónburg. 
A I I I  380. — 1516/17 fiir Herzog Heinrich von Oranien.
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Ueber OfenguB auf dem linken Ufer des Nieder- 
rheins im 15. Jahrhundcrt ist urkundlich nichts be
kannt, doch deuten dic iii groBerer Anzahl erhaltenen 
gotischen Kaminplatten mit dem Wappen Eifeler 
Herrschaften1) auf friihen PlattenguB in den Eifel- 
hlitten hin. Die Hiitten der Moselgegend (Quint?, 
Hunsriick ?) waren schon 1490 so beruhmt, daB Frank- 
fiu t von dort einen Meister zum OfenguB kommen 
lieB2). Schon .1488 war eine Kaminplatte im Kloster 
Ravengiersbtirg (Hunsriick)3). 1507 hatte das Stift in 
Wolf einen Eisenofen yon etwa 600 kg Gewicht).4 
Franz von Sickingens Seharen raubten im Jahre 
1522 im Kloster St. Maximin bei Trier ais besonders 
wertvolle Gegenstandc die Uhr und einen eisernen 
Ofen5). 1512 wird der OfenguB der Kanderner Hiitte 
erwahnt6). Wiebelskirchen im Saargebiet goB 1514 
Oefen7), gleichzeitig, nach vorhandeiien Ofen- 
platteu zu schliefien, auch der Minettebezirk (Luxem- 
burg)8).

Der kaiserliche Biichseumeister H an s S te in -  
k e lle r  goB auf seiner Hiitte bei Rheinfelden im 
Jahre 1510 einen Ofen fiir das Augsburgcr Rathaus, 
der etwa 2300 kg wog und insgesamt 115 Gulden

A 1 II 388. — 1519/20 „etzliche" Oefcu fiir dio Landes- 
regierung olme Angabe dor Empfanger. A II I  390. — 
1520/21 fiir das Kloster Dorstcn. A I I I  391. — 1521 fur 
den Pfalzgrafon nach Heidelberg. A I I I  391. — 1522/23 
nach Cóln. A 111 391. —• 1523/24 fiir das Schlofi Ereuden- 
burg. A I I I  392. — 1524/25 fiir dio Landesregiorung ohne 
nahere Angabe. A I I I  392.

Wahrend der Brucklegung dieser Arbeit orhielt ich 
durcli giitigo Vermifctlung von Exz. B. R a th g o n  zwei 
,Ton Herrn Arohivdirektor Geh. B a t K u c h , Marburg, 
aufgefuudenc Reclinungseintragungen, dio sich unzweifel- 
haffc auf Siogorlander Fabrikato beziohon:

In  der Trappenoirechnung dor Deutschordensballei 
Marburg vom Jahre 1487/8 heiCt es:

„10 gulden 1 y> albus, yo 24 albus vor 1 gulden, 
-vor eyrt hliwen gegoszen ysorn oben in de?, komturs bado- 
stoben, woig 5y2 wogon undo ein firtol“ (etwa 700 kg).

E rst im Jahre 1484/5 war ein kupferner Ofen fiir 
diesen Baum anneschafft worden, der sich also nioht 
bewiihrt hatte.

Die andere bisher unbckaimto Naehricht, welcho wir 
dem sohon fruhei!bokundeten Interesso von Geh. B a t Kuch 
fiir die Gosehichte des Eisens verdanken, findet sich in 
dor Marburger Bentmoisterrechnung von 1498:

„ l  guldeu und 3 albus yor 90 grun Kaoheln, quamon 
uff meinor gnedigen frauwen (d. h. der Landgrafin) 
stubben, yo der isorn obe gesatzt w art.“

Pies is t dio friihesto Erwiihnung der noch heute in 
"Norddeutschland iiblichon „Isernkachcr‘-Oofen (vgl. A II I  
380 zum Jahro 1514/5). Schado, daB dieses Prachtstiiok 
m it seinem ' gcwifi reieh verziorten Eisenunterbau und 
seinom Oberbau aus grunen Kaoheln, dio allein sohon 
iibor 1 Gulden kostoton, nicht mehr erhalten ist!

>) St. u. E  1914, 25. Juni, S. 1075/7. A V 135; 
V III GS/9.

A I I I  379; V 129; V III 67.
3) A I I I  378.

4) A I I I  384; V 130.
5) A II I  391.
8) A I I I  385.
7) A I I I  385.
s) Kaminplatte der Sarnmlung dos Hiittenworkes 

in Eich von 1508. A V 138.

kostete1). Die mehrfachen Erwiihnungen von Eisen
ofen im Anfang des 16. Jahrhunderts in Tirol'-) 
deuten auf OfenguB der dortigen Hutten hin. Im , 
Harz scheint der OfenguB erst in der Mitte des 
16. Jahrhunderts begonnen zu haben. In England 
sind noch gotische Ofenplatten erhalten3), wahrend 
solche aus Alt-Frankreich bisher nicht bekannt sind. 
Der OfenguB ist also eine deutsche, und zwar eine 
rheinisch-westfalische Kunst.

Die zum Zusammenbau der Ofenplatten gehoren- 
den Leisten wurden im „Leistenladen" (Dodenhausen 
1576) gegossen4). Die im LehmguB hyrgestellten 
hohlen OfenfiiBe, meist von Lowengestalt, werden 
urkuudlieh zuerst 15066) erwahnt und entsprechen 
in ihrer Art den im Mittelalter fiir FiiBe von Kunst- 
werlcen beliebten Tiergestalten und Fabelwesen.

Die altesten erhaltenen guBeiscrnen Ofen- und 
Kaminplatten zeigen gotischen Stil. Es liegen Be- 
richte iiber Kaminplatten mit den Jalireszahlen 1474 
(ISfassau)6) und 1488 (Hunsriick) vor7). Eine Platte 
mit der Jahreszahl 1497 (Eifel) ist in der Samm- 
lung des Vereins deutseher Eisenhiittenleute er
halten8), dessen langjahriges Vorstandsmitglied ®r.« 
gna- E .S ch ro d ter  sich um dic Sammlung und 
Erforschung der guBeiserncn Platten groBe Ver- 
dienste erworben hat.

2. G ra b p la tten . Das Mittelalter hat den Eisen- 
guB nicht zur Herstellung von groBartigen Monu- 
menten und Grabdenkmalern verwendet, wohl aber 
hat man im Anfang des 16. Jahrhunderts begonnen, 
Graber mit guBeiscrnen Platten zu schmucken, die 
nach Art der Kaminplatten verziert und gegossen 
sind und schon wegen ihrer GroBe, die mindestens 
V2x V A  m betriigt, von technischcm Interesse sind.

Die altesten Grabplatten stammen siimtlich aus 
dem Siegerland, wo sie auch spater am haufigsten

') A I I I  385; V 130.
!) 1507 befiehlt Konig Maximilian, zwei sehone Eisen

ofen m it einem holilen EisonfuG in das SchloB Bernock 
zu setzen. A V 137. — 1516 befiehlt der Kaiser, zwei 
Oefen in den neuen Turm zu Łermoos zu sotzen. A II I  387. 
— 1517 lieferte der O feng ieC er Hans B app oinon Ofen 
von 750 kg fiir die Raitkam m er in Insbruek und einen 
zweiten von 2100 kg fiir dic Zistorzienserabtei Stams. 
A V  139. — 1518 werden etliche Kisenofen zu Neuhof 
ropariert. A V 139.

3) Abbildungen bei S ta r k ie  G a rd n e r : Ironoasting 
in the Weald(Arohaeologia 56 ,1. London 1898, S. 130 ff.) 
und C h a rle s  D aw so n : Sussex iron work and pottery 
(Sussex arch. soc’s coli. vol. 46. Lewes 1905).

*) B eok II , Gcschichte des Eisons, S. 747.
5) Im Januar 1506 vordingto der Berner B at die 

Lieferung eines eisernen Ofens fiir die groBe Batsstubc, 
der auf fiinf Biiren stohen und auBer etlichen Bildern 
das Wappen des Boiehes und des Landes tragen sollte. 
B e re h th o ld  H a lle r :  Bern in seinen Bathsinanualen 
1465—1565. I I  Tl. Bom 1901, S. 3. — Vgl. auch oben 
Anm. 2 betr. Ofen fiir Berneck 1507.

«) St. u. E. 1914, 25. Juni, S. 1075, Abb. 2. A V III 71.
■) A I I I  378.
8) St. u. E. 1914, 25. Juni, S. 1076, Taf. 23, Abb. 1. — 

A V 135; V III 68.
») St. u. E. 1914, 25. Juni, S. 1075, Tafel 23, Abb. 1. 

A V 135; V III 68.
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voikommen. Es sind dies drei gotische Platten von 
15161), 15232) und eine mit unleserlicher Jahreszahl3) 
sowie eine Renaissanceplatte von 15294). Die Grab- 
platten sind von den guBeisernen Grabkreuzen ver- 
drangt worden. Ein in der Eifel erhaltenes gotisches 
Esemplar, das in einer zum Teil abgedeckten Sand- 
form liargestellt ist, beweist das hohe Alter der
selben)5.

3. F eu erb ock e . Zur Herstellung der Feuer
bocke wurde dio Vorderseite derselben nach einem 
meistens reich verzierten Holzmodell im Herd ab- 
geformt. Ueber der GuBform wurde der geschmiedete 
oder vorher gegossene Braudtrager so befestigt, daB 
das Ende in die Form hineinragte und sich beim 
GuB mit dem fliissigen Eisen verband.

Abb. 7 (S. 1466) ze gt einen ganz aus GuBeisen bc- 
stehenden Fcuerbock des Kunstgewerbemuseums in 
Berlin mit dcm Niirnberger Wappen®) und der Jahres
zahl 1579 von 65kgGewicht. Es ist deutlich zu er- 
kennen, daB das Wappen auf demModell lose befestigt, 
also auswcchselbar war. Der RiB in der Vorderseito 
diirfte von GuBspannungen infolge mangelliaftcr Vor- 
wiirmung des eingegossenen Brandtragers herriihren.

Feuerbockmodelle findet man gelegentlich auch 
auf Kaminplatten abgeformt7).

Feuerbocke wurden zuerst im Jahre 1444/45 im 
Siegerland erwahnt8). Das SchloB von Angers 
(Anjou) hatto im Jahre 1472 guBeiserne Feuerbocke9). 
Jakob der BiichsengieBer goB im Jahre 1491/92 
in Siegen fiir das SchloB Dillcnburg und fiir die 
Gra.fin von Isenburg zwei je 450 kg schwere „Eisen- 
roste in die Kiicho“, also wohl Feuerbocke10). In 
Sussex ist ein Paar Feuerbocke vou je 90 kg mit der 
Jahreszahl 1515 erhalten11).

Anhang: Verzeichnis von EisengieBern.
Das nachstehende Verzeiclinis der bisher nainhaft 

bekannten mittelalterlichen EisengieBer darf wohl 
das Interesse ihrer heutigen Fachgenossen finden:

1408 C h r istia n  S la n te r e r  (gieBt Rohre im 
Siegerland)12).

1.470/73 A u b ort C h e v a illo n  (gieBt Geschiitz- 
kammern in Bar)13).

1473 B a u d o u y n  d’A w a in , burgundischerBiich- 
senmeister (gieBt Kugeln in Flandern14).

1) St. u. E. 1911, S. 504, Tafel 13. A I I I  387.
2) St. u. E. iOlG, S. 1153, Tafel 11, Abb. 1. A VIIIS
3) A 111 392.
<) A I I I  393.
s) H e in r ic h  B ernard : Ein mittelalterlicher Grab- 

krouzgieBcr der Eifel. (Mitt. d. Bhein. V. f. Denkmala- 
pflege und, Heimatschutz, Jg . 11, Heft 2, 2. Juli 1917,
S. 98, Abb. 51.)

•) Nach gutigor -Mitteilung von H erm  Prof. Hermann 
Schmitz vom Kunstgewerbemuseum Berlin.

')  D iw so n  a. a. O., S. 27 Abb.
*) A V III 07,
*) A V III 81.

,0) A I I I  379.
“ ) A I I I  3S7.
” ) A V III 07.
la) A I I I  374.
“ ) A I I I  375.

1478 S im on  M ahenard , Hiittenmeister zu 
Diónay (Cóte d’Or) (gieBt Kugeln)1).

1478 A n to in e  de M aison , Hiittenmeister zu 
Beze (Cóte d’Or) (giefit Kugeln)2).

1486 Z iw e r t :  v a n  Z eghen  (Siegen) (gieBt 
Kugeln)3).

1486 J eh a n  L a d m ira l, burgundischer Biich- 
senmeister (gieBt Morser)4).

.1486/87 G erh art S n y tz e le r  (gieBt einen Ofen 
im Siegerland)0).

1490 H an s V in k , Tirolcr Biich^enmeister und 
EisengieBer6).

L491/92 Jak ob  der B iich sen g ieB er  (gieBt 
Feuerbocke im Siegerland)7).

1499/1500 M eister  B run  von Siegen (gieBt 
Kugeln, Rohren und Gloeken)8).

Zusammenfassung.
Der EisenguB taucht fast gleiehzeitig um 1400 

im westlichcn Deutschland und im ostlichen Frank- 
reich auf; er scheint deshalb im Stromgebiet des 
Rheines gegen Ende des 14, Jahrhunderts „erfundeń" 
zu sein, und zwar fiir artilleristische Zwecke, wahr- 
scheinlich auch von Biiehsenmeisteni, denn diese 
waren die ersten EisengieBer. Das GuBeisen diente 
ais Ersatz der wertvollen und frcmden Bronze.

, Welchen Anteil an der ,,Erfindung“ die eigenen 
metallurgischen Erfahrungen des Abendlandes und 
die Kenntnisso des asiatischen Eisengusses gehabt 
haben, ist noch ungewiB.

Das Mittelalter kannte zwei Wego zur Herstellung 
von EisenguBwarcn. Der erste, vermutlich iiltere, 
war der GuB dureh Umschmelzen. Dieses Verfahien 
benutzten nur Biichsenmeistcr, und zwar nur fiir 
artilleristische Zwecke. Man ging dabei von der den 
orientalischen Alchemisten liingst bekannten Tat- 
saehe aus, daB man den Schmelzpunkt des Schmied- 
eisens dureh Umschmelzen mit Kohle und dureh 
Łegierungsstoffe herabsetzen kann, wuBte aber be
reits in der zweiten Hiilfte des 15. Jahrhunderts, 
daB sich Hochofenrolieisen leichter einschmelzen 
liiBt ais Schmiedeisen, und daB Łegierungsstoffe 
dio Festigkeit der GuBstiicke yerringern.

Das Umschmelzen im Tiegel war dem Mittelalter 
bekannt. Praktisch beschrankte man sich auf das 
Umschmelzen im Kuppelofen. Die Kuppelofen, und 
zwar die kleinen Pfaunenofen und dio groBen Ab- 
stichofen, welche die Abmessungen unserer heutigen 
Kuppelofen erreichen, wurden unveriindert von 
den BronzegieBern itbernommon.
, Ueber die Anfiinge des Hochofenbetriebes im 

14. Jahrhundert liegen keine Nachriehten vor. Sicher 
ist der Hochofenbetrieb keine Zufallserfmdung, denn

*) A V III 73.
J) A V III 73.
3) A I I I  370.
*) A I I I  377.
«) A I I I  377.
•) A V 134.
:) A I I I  379.
8) A I I I  380, 302, 384.
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die Gewinnung flussiger Metalle in Schachtofen war 
aus der Blei-, Zinn- und Kupferhiittentechnik be
kannt, und das Frischen, das man demKupfcrhutten- 
wesen entnahmj bot keine Schwier.gkeiten gegen
uber der Verarbeitung groBerer stahlartigcr Luppen. 
Die ununterbrcchene Erzeugung von lliissigem Metali 
gelang im Eisenhuttcnwesen anscheinend erst gegen 
Ende des 14. Jaluhundcrts.. Dio Hochofenwerke 
waren anfanglicli nicht fiir den EisenguB eingeriehtet 
und folglich auch nicht dafiir gebaut. In der zweiten 
Hiilfte des 15. Jahrhunderts wurde auf vielen Hiitten 
gegossen, besonders im Siegorland, dann in der Eifel, 
an der Mosel, an der Saar, in Lothringen, im ElsaB, 
im Breisgau und am Oberrhein. Aeltere Nachrichten 
sind auch fiir Italien und Ostfrankreich vorhanden. 
Nacli Siid-England kamen die HochofengieBereien 
ais. wallonische Griindungcn gegen Ende des Jahr
hunderts und gleichzeitig von Deutsehland aus nach 
Skandinavien.

Die iiltesten EisenguBwaren waren vermutlich 
die Vollkugeln. Man goB dieselben in Sand oder in 
Kokillen, die ais LehmguB liergestellt wurden 
(Dijon 1514).

Der GuB der eisernen Geschiitze, welcher bis 
1400 zuriickdatierbar ist, erfolgte wie derjenige der 
Bronzegeschiitze. Die Łisengeschiitze waren ge
wohnlich unverziert, doch findet sich ein guEeisernes 
Prunkgeschiitz bereits um 1460, Es ist eine Anzahl 
guBeiserner Geschiitze der sogenannten gotischen 
Periode erhalten, die zum Teil dem 15. Jahrhundert 
angehoren diirften.

Die guBeisernen Hohlgeschosse (seit etwa 1465) 
sind ein billiger Ersatz der schon 1407 erwahnten

Bronzegranaten, Ihr GuB erfolgte vermutlich wie der 
ersterer anfangs nach dem Waehsausschmelzver- 
fahren, spater iiber durch die Wandung hindurch- 
gehende Kernspindeln und erst in der neueren Zeit 
iiber einen durch das Mundloeh gefiihrten Kern, 
so daB die Wandung nicht durćh den Kerntriiger 
geschwiicht und poroś wird.

,,Friedenswaren“ wurden erst um 1445 gegossen. 
Im Siegorland goB man an LehinguBwaren Glocken, 
dereń GuBtechnik den GlockengieBern bekannt war, 
Gewichte, Wassersteine und endlich Rohren, die sich 
von den Fliigen der Hinterladerkanonen nicht unter- 
schieden. Ein fcineror LehmguB war der orst seit 
1514 sichcr nachgewiesene TopfguB, dessen Technik 
vom alten GrapengieBergewerbe iibernommen wurde.

Wahrend hier uberall die alteren BronzegicB- 
verfahren benutzt wurden, scheint der GuB der 
Feuerbocke, Kamin- und Ofenplatten im offenen 
Herd eine Erfindung der HochofengieBereien zu sein. 
Feuerbocke werden seit 1445, Oefen werden zuerst 
1468 erwahnt, und zwar im Siegerland, wo sie 
schon im 15. Jahrhundert massenhaft gegossen 
wurden. Wie aus technischen Griinden anzunehmen 
ist, sind die Kaminplatten śilter ais die guBeisernen 
Oefen. Die yorhandenen gotischen Ofen- und 
Kaminplatten, besonders die reiche Sammlung 
des Vereins deutscher Eisenhiittenleute, lassen 
manche Einzelheiten der benutzten GuBtechnik er
kennen.

Der GrabplattenguB wird urkundlich nicht er
wahnt, wohl aber sind mehrere solcher Platten er
halten (Siegerland seit 1516). Grabkreuze wurden 
schon in der gotischen Zeit gegossen (Eifel).

Selbsttatige Elektroden-Regelvorrichtiing fur Lichtbogen-Elektro5fen.
Yon Ingenieur E. Fr. RuB in Koln.

I n Ergiinzung desAufsatzcs von K u n tze1), der die 
-*■ Notwendigkeit und die Grundsiitze selbsttatiger 
Elektrodeiworrichtungen bereits ausfiihrhch be
handelt, sei nachstehend noch die von der Allgemeinen 
Elcktrizitiits- Gesellsehaft durchgebildete Ausfiih- 
rungsform einer solchen Vorrichtung beschriebon.

Die Regelvorrichtungs-Bauart AEG besteht fiir 
jede Elektrodę aus folgenden Apparaten (vgl. Abb. 1):

a) Stromrelais,
b) Zwischenrelais,
c) IJmsclialter fiir den Hubmotor o,
d) Umschalter fiir selbsttatigen oder Druckknopf- 

Betrieb,
e) Doppeldruckknopf fur .Handbetrieb,
f) Umschalter fiir Schnellrerstellung,
g) Widerstand fiir Umlaufregelung,
h) Regelungswiderstand fiir a,
i) Ampóremetcr,

k) Voltmeter,
1) Hauptschalter,
J) St. u. E. 191S, 14. Fobr., S. 125/30; 21. Eobr.,

S. 152/9; 7. Marz, S. 1S9/94; 14. Miirz, S. 212/17.

in) Hauptsicherungen fiir den Motor, 
n) Steuerstromsicherungen, 
o) Motor,
p) Endschalter fiir „Heben", 
q) Stromwandler, 
r) Transformator,
s) Hilfsschalter fiir Abschaltung des sclbsttatigen 

Betriebes bei ausbleibendem Ofenstrom, 
u) Oelschalter, 
v) Regelungsschalter, 
w) Sperrmagnet an v, 
x) Signallampen fiir w, 
y) Hilfskontakte an u.
Die Motoren und Endschalter sind am Ofen, die 

Stromwandler in den Zuleitungen des Ofens eingebaut.
A r b e itsw e ise  bei se lb s tt iit ig e m  B etr ieb . 

Die Konstauthaltung der jeweils eingcstellten Ofen- 
ątromstarke erfolgt hierbci selbsttatig durch das 
Stromrelais a, weiches in dem S^kundarstronikrcis 
des Stromwandlers q dc3 Elcktrodonstromis liegt. 
Bei Normalstrom findet sich der Relaisanker in 
Mittelstellung und die Regelvorrichtung in Ruhelage.
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//eden
S e n k e f t

Bei fallender oder steigender Stromstiirke verandcrt 
infolge geringerer oder stiirkerer Erregung der Relais- 
anker ścina Lage und betiitigt nach reelits oder 
links eine Kontaktvorrichtung, wodurch das ent- 
sprechende Zwischcnrelais b und damit der Um- 
schalter c dos Hubmotors fiir Senken und Hcben 
eingeschaltct wird; Hiermit bekonunt der Haupt- 
oder auch Elektrodcn-Windenmotor o gcnannfc, 
Strom und senkt oder hebt die Elektrodę. Ist der 
eingestelltc Ofcnstrom wieder anniUienul erreicht, 
dann ist auch der Relaisanker in seine Mittelstellung 
zuriickgcgnngon. Ferner ist der KontaktschluB der

diirstrom im Wandler im gleichen Vcrhiiltnis wie der 
Ofenstrom ilndert, ein entsprechend er Teilstrom an 
der Relaiswicklung vorbeigeleitet werden. Dies cr- 
folgt durch den parallelgeschalteton Widerstand. 
Soli also beispielsweise der Schmelzstroin erhoht 
werdon, so ist es nur notwendig, einen Teil des 
Stronireglers h durch Drehen des Ilandrades kurz- 
zuschlioBen. Hiermit nimmt dieser Widerstand einen 
groBeren Teil des Sekundiirstromes' voin Strom- 
wandler auf. Soli eine Verringerung des Schmelz- 
stromes crfolgen, so wird im Gegensatz zu yorher 
Widerstand zugeschaltct und damit die Erregung im

Abbildung 1. EIektroden-Regelvorrichtung Bauart AEG.

Zwischenrelais b aufgehoben und damit der Motor- 
umschalter c zum Abfallen gebracht. Hierbei wird 
iiber dem Ruhekontakt des Umschalters der Motor- 
anker iiber einen Bremswiderstand kirfz geschlossen 
und der Motor o elektrisch gebremst; das Motorfeld 
bleibt zur Erreichung einer krilftigen Bremswirkung 
demnach stiindig erregt. Beim Abschaltcn des Hub
motors o wird dieser fast augcnblicklich zum Still- 
stand gebracht, ein Jfachlaufen also vermicden und 
damit eine Uebcrrcgclung und ein, Pendeln der Regel- 
vorrichtung verhindert. Dic Einstellung der GroBe 
des Sehmelzstromes erfolgt yermittels des Strom- 
reglers h, welcher der Relaiswicklung parallel ge- 
schaltet ist und je nach Stellung der Regelkurbel 
einen Teil des Erregerstromes aufnimmt. Nur bei 
einer bestimmten Erregung ist die Mittelstellung des 
Relais gegeben. Soli daher auf einen anderen Ofen
strom eingestellt werden, so muB, da sich der Sekun-

Stromrelais vcrgroBerl. Bei niedrigstem Ofenstrom 
ist der Stromregler ganz abgcsclialtct und der 
ganze Sekundiirstrom des Wandlers flieBt durch 
das Relais. '•

A r b e itsw e ise  bei H a n d - bzw. D ru ck -  
k n o p fb etr ieb . Beim Arbeiten mit kaltern Ein
satz, beim Hcrausziehen oder Auswechscln der Elek
troden oder aus sonstigen Griinden wird die selbst- 
tiitige Vorrichtung durch Abschaltung des Strom- 
relais śtillgesetzt. Man bedient sich alsdann der Um- 
schaltung f, wodurch der Hubmotor o durch die 
Doppeldruckknópfe e gesteuert wird, nachdem noch 
durch Umsehalten von dem Stromrelais a auf die 
Druckkniipfe iibergeschaltet ist. Durch Druck auf 
Knopf ,,Heben“ oder „Senken*1 wird jetzt der Hub- 
motor-Umschalter c unmittclbar betatigt. Der 
Motor kann nunmehr ebenfalls rechts oder links 
laufend gesteuert und beim Abschaltcn elektrisch
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gcbrenist werden, genau wie beim solbśttiitigen 
Betrieb. Die Umschalter sind mit Isolierkmipfen 
verschen, damit sic von Hand ein- und ansgesclialtot 
werden konnen.

In beiden Fallen, also bei selbsttiitigem oder 
Druekknopf-Betrieb, wirken die E n d sc h a ltc r  p, 
welclie ein Zuhochfahren der Elektroden verhindern. 
Die Motordrehzahl kann durcli Verstelluiig des 
Drchzahlreglers g veriindert werden. Ferner ist ein 
S ic h e r h e it s -H ilf s s c h a lte r  s fiir Abschaltung des 
selbsttiitigen Betriebes bei ausbleibendem Ofenstrom 
vorgesehen, dessen Spule in der Ofenspannung liegt. 
Dieser Hilfsschalter s hat den Zweck, damit beim 
Ausschalten oder Auslosen des Hauptolschaltęrs u, 
d. h. also beim Stromloswerden der Zuleitung, die 
Regelvorrichtung nicht in Tiitigkeit bleibt oder erst 
in Tiitigkeit gesetzt wird. Es konnten sonśt die 
Kohlenelektroden soweit nach unten riicken, daB 
sie in das fliissigc Bad eintauchen und die ganze Be
schickung aufkohlcn, unter Uiiistanden auch sogar 
auf den Herdboden aufstoBen und infolgedessen 
selbst abbrechen. Der Hilfsschalter arbeitet in der 
Weise, daB beim Ausbleiben des Ofcnstromes sein 
Ankcr abfiillt und die Zulcitungen unterbricht, die 
zu den drei Stromrelais a fiihren. Eine Betatigung 
der Zwischenrelais b und der Motorumschalter c 
kann alsdann nicht mehr stattfinden. Damit ver- 
schiedenc Lichtbogcnspannungen angewendet werdon 
konnen, ist der Transformator r auf der Hochspan- 
nungsseite mit einer Anzahl Anzapfungen versehen. 
Diese sind an drei Kontaktreihcn eines Oclschalters v 
gefiihrt. An dem Schaltor ist ein Spemnagnet w 
angebaut, der dio Bedienung des Schalters v nurzu- 
lśiBt, solange der Hauptolsclialter u ausgeschaltct ist.

Bevor auf die Bauart der Apparate eingegangen 
wird, soli der Regelvorgang noch im einzelnen er- 
lautert werden. Von dem Stromwandlcr q fiihren 
zwei Lcitungen zu dem Stromrelais a. In der einen 
Leitung ist ein Strommesser i eingeschaltet, wiihrend 
in der anderen der Umschalter f liegt. Parallel zu 
diesem ist der Stromregler h geschaltet.. Nimmt 
dieser Regler h keinen Strom auf, so besteht ein 
Stromausgleich, und das Stromrelais a befindet sich 
in Ruhe. Sobald aber durch die Sekundarschienc 
ein hicrvon abweichender Stroni flieBt, so wird ein 
Erregerstrom durch die Relaiswicklung geleitet, der 
bewirkt, daB der Ankcr von a nach der einon oder 
anderen-Drehrichtung bewegt wird. An dem Ankcr 
befindet sich ein Hebel, der in der Lage ist, nut dem 
Doppelkontakt I weitere Kontakte II, III, IV, V, VI 
und VII zu betiitigen. Um eine stark stoBweise an- 
sprcchendć Regelung zu venneiden und eine moglichst 
genaue Einhaltung des eingcstelltcn Stromwertes 
unabhangig von der Empfindlichkeit zu erreichen, 
ist eine elektrische Fcsthaltevorrichtung vorge- 
sehen. In Ruhelage befindet sich der zwischen 
den Kontaktfedern II und V schwingende Relais- 
ankerhcbcl I in Mittellage, so daB die Federn II 
und V infolge ihrer Federspannung gegen die Kon- 
taktstabe III und IV liegen; irgendein Schaltvorgang

findet dabei noch niclit statt. Bewegt sich nun 
beispielsweise infolge Verringerung des Ofenstromes 
der Hebel I nach links, so wird die Feder II mit- 
genommen und die Verbindung II und III geoffnot. 
Boi einem geiiiigenden Anschlag wird II bis IV ge- 
schlossen und damit; das linko Zwischenrelais b mit 
dem linken Umschalter c eingeschaltet und der weiter 
zu beschreibende Regelvorgang eingeleitet. Gleicli- 
zeitig flieBt an dem Zwischenrelais iiberdieFingcrVIII 
bis IX  ein Parallelstrom, durch welchen sich dieses 
Relais selbst festhalt. Wandert nun mit eigenem 
Ofenstroin Hebel I wieder iii dio Mittelstellung zu
riick, so otTnet sięh die Kontaktstelle II bis IV, aber 
das Zwischenrelais bleibt eingeschaltet, bis. eine 
Kontaktgabe bei Feder II mit III erfolgt. Durch 
diesen Kontakt, wird dic Zwisehenrelaisspule iiber 
einen Vorsehaltwidcrstand kurzgesclilossen und das 
Relais abgeschaltet. Der KurzschluBstrom wird 
beim Abselialten des Relais an dessen Kontaktcn X  
und X I nnterbrochen, wodurch dic IContaktvorrich- 
tung am Stromrelais nur Leistungen einschaltet, 
dagegen nicht unterbricht. Es tritt also bei vollig 
fnnkenfreieni Arbeiten keine Konlaktabnutzung ein.
In gleicher Weise arbeitet die Kontaktvorrichtung 
nach der anderen Seite, d. h. die Einschaltung erfolgt 
boi V und VII, die Ausschaltung bei V und VI. 
Durcli diese Kontaktaiiordnung und Hilfsschaltung 
ist. einmal ein śleherer KontaktsćhluB gegeben, des 
weiteren kann die giinstige Einhaltung des einge- 
stellten Stronlwertes durch cntsprechende Ein
stellung der Kontakte leicht erreicht werden. Hierfiir 
sei noch folgendes Beispiel gegeben: Dic konstant 
zu haltende Stromstiirke bei 3000 Amp Einschaltung 
erfolgt boi Stromrttckgang auf 2300 Amp, es wird 
heraufgeregelt auf 2800 Amp, wobei Abschaltung 
erfolgt. Nach der anderen Seite einschaltcn bei 3700, 
Herunterregelung auf 3200 Amp. Durch Naehbiegung 
der Stege III und VI kann die Einschaltung des 
Mittelwertes beliebig geandert werden.

Angenommen, es soli der Elektrodenmotor J 
i u Umdrehungen versetzt, durch die Drehbcwegung 
des Stromrelais a die Kontakte II bis IV hergestellt 
lirid damit ein Stromkreis geschlossen werden, 
der die eine Spule des Zwischenrelais b erregt und 
dcmcntsprcchend den Anker dieses Relais anzieht, * 
so werden die beiden Kontakte X II und VIII kurz- 
gcschlosscn. Hierdureh kommt wiederum ein Strom- 
schluB zustande, der verursaeht., daB der Magnet 
des Schiitzensthalters c erregt wird. Vor den Ma- 
gneten ist noch ein Schutzwiderstand geschaltet, um 
ihn bei den hiiufigen, plotzlichen Stromunterbrech- 
ungen vor Schaden zu sohiitzen. In dem Augenblick, 
wo clcr Schiitzeii c eingeschaltet wird, erluilt der 
Elcktroden-Windenmotor Strom und wird in der 
oinen Drehrichtung bewegt. Beido Kontaktbriicken 
werden durch den BIag.net an die oberen, festen 
Kontaktflachen fest angedriickt und zwar so lange, ais 
der Magnet erregt bleibt. Wahrend die eine Kontakt- 
flaehe unmittelbar mit dem Gleichstromnetz in 
Vcrbindung steht, ist vor dic andere, obere Kontakt-
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flachi der Drchzahlregler vorgesćhaltet. Dio beiden 
Kontaktbrucken sind unmittelbar mit den Biirstcn 
des Motors yerbunden.

Zum SchluB sei dor Ausfiihrung der AEG- 
Rcgcluiig noch einige Worte geschenkt. Das S trom -  
re la is  besteht aus einem lamcllicrten Eisengestell

Abbildung 2. Ansiolit einer Schaltwand fiir 
oine Elektrode.

mit Drehanlter, den Erregerspulen und einer Kon- 
taktvorrichtung. Der Anker ist mit zwei Diimpfungs- 
fliigeln Ycrselien, welche in je cin GefilB eintauchen, 
die mit Glyzerin oder dunnfliissigem Oel zu fiillon 
sind. Die GroCe der Diimpfung kann durch ent- 
sprechende FDllung der GefaBe eingestellt werden. 
Die GefaBe sind nach dem Losen je einer Kordel-

schraube abnehmbar. Um diePeriodenschwingungen 
des Ankers nicht auf die Kontaktvorrichtung zu 
tlbertragen, ist der Kontakthcbel mit dom Relais-, 
anker nur federnd yerbunden, so daB die Federn die 
Schwingungen vóllig aufnehmen. Die Kontaktvor- 
richtung besteht aus vier Kohlenkoutakten II, IV, 
V, VII und zwei Metallstegen III und VI und ist in 
zwei Seiten getrennt aufgebaut, die linko Seite fiir 
Stromerhohung, dio rechte Seite fiir Erniedrigung. 
In der Mitte liegt der vom Anker beeinfluBte schwin- 
gende Hebel, welcher iiber isolierte, einstellbarc 
Anśchliige die Kontaktvorrichtung betiitigt. Die 
Um sehalterdcrH ubm otoren bestehen aus jo einem 
Magnetgcstell mit einer Anzugsspule und einer Kon- 
taktvorrichtung, die iiuBerst kraftig durchgebildet 
ist. Dadurch werden Kontakterwiirmungen sowie 
Abnutzutigen auch boim hiiufigsten Schalten nur 
gering sein. Dic Hauptkontakte besitzen magne- 
tisclie Funkcnloschung und bestehen aus Kupfer. 
Der Brcnnkontakt ist in Kupfer und Kohlo aus
gefiihrt. Samtliche Kontakte sind leicht von vorn 
auswcchselbar.

Abb. 2 zeigt die Ansicht der Apparate der AEG- 
Elektrodenregelvorrichtung fitr eine Elektrodo auf 
einer Schicfertafcl vorcinigt. Die Apparate sind 
iiuBerst kraftig gebaut und den in derartigen Be
trieben herrschenden Verhiiltnissen yollkommen an- 
gopaBt. Die zur genauen Einstellung der Ofenanlage 
erfordcrlichen und die dem Verschleifi unterworfenen 
Teile sind leicht zugiinglich, konnen auch durch 
Glasfenster jederzeit bcobachtet werden. Die Be- 
tatigung der Regelvorrichtung kann durch Gleich- 
strom wie auch Drehstrom erfolgen. Die Einrich
tung der Steuerung ist in beiden Fallen die gleiehe. 
An Stelle der bei den Gleichstrommoloren angewen- 
deten AnkerkurzschluBbrcmsungen sielit man bei 
Drehstrommotoren besondere Bremsliiftmagnote vor.

Z u sam m en fassu n g .

Beschreibung einer sclbsttatigen Elektroden- 
regelung fiir Elektroofon mit Lichtbogenheizung, die 
von der Allgemeinen Eloktrizitiits-Gesellschaft aus
gefiihrt wird.

Umschau.
„Industrie und Technik", eine deutseho technische Aus- 

landszeitsehrift.

Der \Veltlcrieg hat dio Fiidcn, die JDeutschland und 
dio deutsche Industrie m it den nnderen Liindern ver- 
bunden hatte, zerrissen; sie wieder anzuknupfen, wird 
eine der wiclitigsten Aufgaben des Wiederaufbaues sein. 
Vor dom Kriege hat die deutsche Industrie einen groCen 
Anteil ihrer Erzeugung an das europaische und uber- 
seeischc Ausland abgegeben. Die deutschen Waren, die 
uberall gem aufgenomnien > wurden und auf dem Welt- 
markt zum Teil gar nicht entbehrt werdon konnten, 
legten Zeugnis ab von deutscher Tiichtigkeit und Grund- 
lichkeit. Aber mehr denn je ist dio deutsche Industrie in 
Zukunft darauf angewiesen, ihr Absatzgebiet auBerhalb 
der Lande3grcn7.cn zu suehen; es ist fur sio eine bittoro 
Kotwendigkeit geworden, die in deutschen Erzeugnissen

aufgespeichcrto Arbeit im Ausland in cntsprcchonde Worto 
umzusetzen.

Dies wird unter den Verhaltnisscn, dio oin plan- 
miiBiger Feldzug gegen, alles Deutsche nahezu in der 
ganzen Welt geschaffon hat, oft oine schwere Aufgabe 
sein. Um sie der Industrie zu orloiehtorn, haben sieli drei 
groBe technische Vcreine zum gemeinsamen Handeln 

. zasammengeschlossen. Sie wollen in einer te c h n isc h e n  
A u s la n d s z e i ts o h r if t  auch jenscits unserer Grenzen 
die Erinnerung und Kenntnis. der bedoutenden Loi- 
s tu n g o n  d e u ts c h e r  In g e n ie u rk u n s t  pflegon. Mit der 
Hauptschriftloitung dieser neuen Zeitschrift ist Professor
C. M atsehoB  vom V ere in  d e u ts c h e r  In g e n ie u re  bo- 
auftragt, wiihrend ihm O. P o te r s e n  vom V ero in
d e u ts c h e r  E is o n h u t to n le u to  sowio Dr. D e ttm a r  
Tom V e rb a n d  d e u ts c h e r  E le k tro to o h n ik e r  zur 
Seite stehen. Die Zeitschrift erscheint zunachst in dout-
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scher, onglischer und spanischcr Sprache unter dom Namcn 
„ I n d u s tr ie  u n d  T e c h n ik "  („Engineering Progress*1, 
„E l Progreso de hv lngcnieria**). Aun dem Inhalt, .der in 
sachliehor, wiirdigor VVoiso auoh einom groBeren Lesor- 
kreiso m it tochnischem Vorstiindnis naliegebraeht worden 
soli, seien dio folgenden groBeren Aufsiitze des- ersten 
Heftes, das im Januar 1920 erseheint, genannt: Elek
trische GroBversorgung (das Kraftwcrk Golpa ais Bcispiel 
eineB neueren DampfgroBkraftwerkes). — GroBgas- 
maschincn. — Das Sudhaus der Brauorei Humbser. — 
Berliner Tunnelbauton, — Die Herstellung von Brcit- 
flanschtragern. — Siloapoichcr.

Eino Próbo von dcm Geist, der dio nouo Zeitsclirift 
behorrsehen wird, mogen dio folgenden Siitzo aus der 
„Einfuhrung*1 des erston Heftes goben:

„Dio Technik erseheint nach don Jahren des Kriegcs 
vor allem berufen, entstandene Entfremdting zu beseitigon, 
zerri8seno Zusammonhiingo wieder zu kniipfen. Wollcn 
dio Mcnschen niclit auf yiclo Gonorationon zuriickgeworfen 
werden, mussen sio all ihr Denken, ihr Wiasen und Konnen 
darauf richten, nouo Worto zu seliaffen. Noch niemals 
stand dio Menschhoit vor oiner gleich groBen gemeinsamon 
Arbeit. RiesengroB ist dio Aufgabe, riesengroB wiire auch 
der Erfolg, wenn sioh liioraus das Verstandnis fiir die 
Weltgomoinschaftsarbeit entwickeln und starken liefle. 
Die Not der Zoit ruft uns zu : iB lickt yorwarts — arbeitet! 
Glaubt an dio Zukunft. Kiitnpft nicht gegoneinandor, 
helft einandor!«“

„Dio wirtschaftlichen Grundlagon des einzelnen 
Landos bestimmen in hohem MaBe dio Entwicklung seiner 
Industrie. Dio Fiille der Rohsfcoffo, die das menschenarmo 
Land in soinom SchoBo birgt, wird dureh dio Arbeit des 
m cnschenreichen Landes yeredelt zum Segcn der All- 
gemcinhoit. So gehen Fiiden von Volk zu Volk und fordem 
die Erkenntnis von der Gcmcinsamkeit aller menschlichon 
Bostrobungen und Ziele. Der Industrielle, der Ingenieur, 
der Kaufmann, der Wcrkmoister und Arbeiter muB hier 
in erster Linio mithclfcn; sie sollen je tzt dio Weit wieder 
neu und wohnlichor, ais dio altc cs war, aufbauen. Und 
wenn wir von dieser ihrer Arbeit hier boriehten, wollen 
wir an dns W ort Carlyles denken: sDas wahro Helden- 
gedicht unserer Zoit ist nicht Waffo und Menscli, sondom 
Werkzeug und Menscli — oine uncndlich mehr umfassende 
Art des Hoidengodichtos.«“

Eine StahlgieBerel ln Kalifornien.
Eino kalifornische StahlgieBoroi arbeitet- naturgomiiB 

untor ganz anderen Bedingungen und muB daher auch 
ganz andero Ziige aufweisen wie dio m itten in groBen 
Industriebezirkon liogendon GieBereien der ostliehen Staa- 
ton Nordamorikas. Dio ungohcuren Entfcmungen, dio 
dio Rohstoffo zuriicklcgon miisson, das groBe Gebiet, 
auf das sich dio spatlicho Kundschaft ro rte ilt, dio Mannig- 
faltigkoit dor vorlangton GuBstuoko und das Eehlen jog- 
licher Sorionware lasson os orkliirlieh orschoinen, daB nur 
aehr wenigo Firmon sich aut die Dauer durchgosetzt habon.

Zu dioson gohort dio Columbia Steel Co. m it ihrer 
in den Jahren 1909/10 orbauton StahlgioBeroiin Pittsburg, 
Kalifornien, 05 km nordostlioh von San Franzisko1). Sio 
liegt an einor Ausmunduug des San- Joaquin-Fiussos, so 
daB alle ankommendon und abgohendon Gutor auf dem 
Wasśerwogo bofordert worden konnen. Dio GioBoroi 
boschiiftigt 375 Arboiter und hat ein Ausbringen von etwa 
8001 jo Monat. Sio arbeite t in dor Hauptsacho fiir Schiffs- 
werften, Goldwiisohereien, Eisenbahnen, Holzfirmen und 
Bergworko. AuBor den gcwohnlichon basisohen und sauren 
Kohlenstoffstuhlen stellt sio GuBstiicko aua Chrom-, 
Chroin-Niokel-, Nickel- und Manganstahl her.

Die Haupthallo is t 150 m lang und 19 m b re it; daran 
schlioBt sich oino zwoito fiir kleinore GuBstiicke von 112 m 
iLange und 12 m Breito. Erstoro wird duroh drei Krano 
ron  40, 30 und 20 t  Tragfiihigkoit, letztcre dureh zwei 
5-t-Kriine bodiont. Zwei Bahnen verbinden das Werk

*) Tho Foundry 1918, Miirz, S. 129/33.

m it der Southorn-Pacific- und der Santa-Fe-Eisonbahn. 
Dio Schrotbosohaffung is t schwiorig; os mussen allo mog- 
lichon Sortcn yorschicdonor Form und Schwero vor- 
arbeitet worden, so daB eino Roihc Schrotsohoren, Fali- 
werko usw. notig sind, Um sich von der Zufuhr uuab- 
hiingig zu inachon, is t auf dem. Platz M ateriał iu r ein 
Jahr aufgespoiohert. Ein D am plkran bosorgt das Boladon 
dor Muldcn, die duroh oinen Aufzug zt\r Biihno gebracht 
wordon. Auch oin Magnotk an ist vorhariden. Ein gro Bom 
56 m langos und 24 m breites, 3% stookiges Gebiiudo 
behorborgt die groBe Zahl dor Modollo, die gonau nu i eriert 
und rogistriert sind. Die Mannigfaltigkoit dor GuBstuoko 
schlioBt oino ausgiobigo Verwendung von Formmasohinon 
aus. Dio moisten Formon werdon von Hand gostampft 
und gotrooknot und nur die kleinen, moiat ans saurom 
Stahl horgostellten Stiick o in griinoni Sand gegossen. 
Dio Schtnelzanlago bosteht aus zwoi Martiriofen, oinom 
basisohon von 30 t  und oinom sauren yon 8 t. Sio worden 
m it Oel geheizt, und dio Diisen sind so eingorichtot, daB 
es sowohl duroh Dampf ais auoh duroh Luft zorstiiubt 
worden kann; meist wird Dampf yerwandt, Dor basischo 
Ofon macht durchschnittlich drei Schmob.ungen am Tago. 
E r ist m it kalifornischem Magnosit zugostollt nach Auf- 
horon der ostorreichischon und gricchischen Einfuhr. Das 
Gowolbo hiilt 300 bis 400 Sohniolzungen aus. Das notigo 
Eisonorz liofert ebonfalls Kalifornion in einem Magnot- 
oisonstcin von 70 %  Fe.

Dio iibrigen Einriohtungen unterschoidon sich nicht 
von donon ostlichor Worke. Fiir allo Feuerungon wird 
ausschlioBlioh Ool bonutzt. Trichter und Stcigor worden 
autogen abgcschnitten.

Ein Zwcigwerk der Gesellschaft liegt in Portland, 
Oregon. Es hat oino Jahresorzougung von 2400 t  und 
besitzt -zwoi Kuppelofen und oinen 2-t-Konvertor.

Oelfeuerung zum Sehmelzen von GrauguB.
Uobor einon neuon Weg, dio O e lfo u o ru n g  zum  

S chm olzon  v o n  G rauguB  im  K u p p e lo fe n  nutzbar 
zu machen, berichtet W. S. D ic k s o n 1). Das Vorfahron 
bildet oino Veroinigung von Koks- und Oolfouerung und 
beruht darauf, daB auf das in bekon liter Wóiso vor- 
gorichtote Fullkoksbett vormittcls von Oolbronnern das 
bronnendo Ool-Luft-Gemisch dureh dio Blasformon hin- 
dureh aufgospritzt wird.

Dio Einrichtuug ist verhiilCnismaBig oinfach und 
innorhalb woniger Tago an jodem Kuppelofen anzu- 
bringen. Wenn dor um don Ofon laufendo Windmantol 
liinreichond brcit ist, konnen dio Brennerdiisen unmittel
bar in dioson oingebaut und dureh <lio Blasduson in das 
Innoro des Ofons oingefuhrt werdon. Um Stauungen der 
Goblaseluft zu vormoidcn, wird es in don Fiillen, in donen 
dio oigontliebon Blasformon vorhaltnisimiBig klein sind, 
ompfohlcnswort soin, dioso beim Einbau clor Brenncr- 
duson entsprcohond zu orwoitern. Dor H auptstrang dor 
Ool- und Luftleitung ist moglichst nahe am Ofen zu 
verlegen, um die zu den oinzelnon Bronnern fiihrcndon 
Abzweigungon recht kurz halton zu konnen. In  bc- 
kanntor Weise sind Roglerventile in den beiden Haupt- 
loitungon, Wassorabsoheider und Siebo in dor Oollcitung 
an geeignoten Stellen vorzusehen. Der Druck in der 
Oolleitung soli zweokmiiBig 3 bis 3,5 kg/cm4 botrageri, 
wiihroud sich dio Pressung der Luft auf 6 bis 7 kg/cm J 
bolaufen soli. Dio Kosten werdon sich bei einem Ofen 
von 1200 mm Durehmosser auf rd. 3000 .11 stellen.

Pio Inbotriobsotzung dos Ofons wird in hergebrachtcr 
Form oingeleitet, indem er m it dor iiblichen Monge Fiill- 
koks bosohiokt wird. Dio Zugobo des Satzkokses ist 
von dom Verbraucli dor Oelmenge abbiingig. Das Ver- 
hiiltnis von Koks- zu Oolvorbrauch geht aus Abb. 1 horvor. 
Zu bomerken is t hierbei, daB dio Fiillkoksmengo in diesen 
Zahlen m it einbegriffon ist. Dio drei unteren strich- 
punktierten Linien stellen dio theorotisch errcchneten 
Mengonvorhiiltnisso dar, wahrend die beiden oberen Reihen

ł) Foundry 1918, August, S. 381/2.
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die ira praktischon Botrieb ermittolton Zahlon erkennen 
lasson. Alton Boreohnungon ist ein Koksvorbrauch von 
8 : 1, entspreohend 12,5 % auf dio Eisonmengo berechnot, 
zugrundo gelegt.

Durch die Vermindorung des Satzkokses wird in 
orster Roiho eino bedeutond goringero Schwofolaufnahino 
dos nioderschmolzondon Eisens orzielt, oin Umstand, der 
fiir dio Herstellung diinnwandiger odor liochwertiger GuB- 
stiioko wohl zu beachten ist. D a duroh die Einschriinkung 
dos Satzkokses auoh eino Horabsetzung dos Kalkstein- 
zusohlages moglich ist, so orgibt sich hieraus wiedorutn 
oino Yorminderung dor ontstohonden Sehlackonmengo, 
oino Tatsaohe, dio dio Wiirmobilanz dos Kuppelofons 
in. E. in giinstigom Sinne beoinflussen muB. Entsprechend 
der geringeron Satzkoksmengo kann auoh die Windzufuhr 
und dam it dor sohadigondo OxydationseinfluB auf das 
Sohmelzgut eingesohriinkt wordon. Von W ort is t forner, 
daC ein Vorschlaeken dor Winddusen durch dio Oolbronner 
vorhindert wird.

Abbildung 1. Vorhaitnis von Koks- zu Oelrorbrauch.

Allo dioso Umstiindo zusammen ergebon ein bo- 
sonders-reines Eisen.

Ein woiteror Vortoil des Verfahrens besteht ferner 
darin, daB durch mehr odor weniger Oelzufuhr dio Schmelz- 
leiBtung und Tem peratur des aus der Rinne flieBenden 
Eisens gorogelt werden kann, so daB cs moglich ist, durch 
den auf dom Versuchswege erm ittelten Verbrauch von 
Brennól in  oiner bestimmten Zoiteinheit von vornherein 
auf oino gewiinschto Temperatur des Eisens hinzuarbciten.

Dioso Einrichtung diirfto m. E. sicherlich fiir oino 
Reihe von Betrieben von W ort sein, Allerdings miiBte 
das Vorfahren fiir unsoro Verhaltnisśe noch wissenschaft- 
lich durohgearboitet werden; Temperaturmessungen und 
Analysen der Gichtgaso, analytischo Feststellungon iiber 
dio Abnahmo dos Schwefelgehaltes und dio moglicho 
Veranderung dos Kohlonstoffgehaltes, Bestimmungen dor 
Sehlackonmengo und Abbrandzahlon muBten durchgefiihrt 
werden, um das Anwendungsgcbiot dieser Eeuerung und 
soino Ergobnisso auf oino sichero wissonschaftlicho Grund- 
lage zu stellen.

Dio Bestrobungen, dio Oclfeuerung zum Schmelzen 
von GrauguB nutzbar zu machen, sind an sich bekanntlich 
nicht neu und auoh boi uns schon ycrsehiedentlich ver- 
sucht wordon. So berich te tS oh ie l iiber Kuppelofen mit 
Oelfouorung1). Wio zu erwarten war, zeigten die aus der
artigen Oefen gcgossonen GuBstucko eino Abnahmo von 
Kohlenstoff- und Schwefelgehalt. Von oiner allgemeinen 
Einfiihrung olgeheizter Kuppelofen ist abor wegen der 
hoheren Gestehungskosten nichts bekannt goworden. E rst 
in allerletzter Zeit h a t man sich von berufenster Seito 
der Losung dieser Erage wieder zugewandt, und es steht

St.
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zu orwarten, daB wir in  Kurzo einsohnoidendo Verbosse- 
rungen auf diesom Gobiot kennonlernen werden.

Bishor hat die Oclfeuerung in der EisengieBeroi nur 
boi den sogdnannton Trommolofon in don Eiillen Anwen
dung gefunden, in donon man ohno Rucksicht auf die 
hoheren Gestehungskosten oin GuBeisen m it besonders 
hohor Eestigkeit herzustollen hatto2). Boi der vorcinigton 
oben boschriebonon Koks-Ool-Feuerung ist boi jetzigen 
Preisen von einer Yerteuerung der Sohmelzkosten keine 
Rcde, wenn man die fiir don praktischon Botriob maBgebon- 
don beidon oberen Kurvon der Abb. 1 der Berechnung zu
grundo legt. Hiernach fallen dio Sohmelzkosten boi einom 
Kokspreis von 72 Ji jo t  und einom Oelpreis yon 20 Jt 
jo 100 kg von 0,90 M fiir 100 kg bei aussehlieBlicher 
Koksvorwendung auf 0,82 Ji bei 3 % Koks- und 3 %

■ Oolverbrauch. Eino Erklarung hierfiir liefort u. a. die 
Tatsaohe, daB bokanntlioh dor Wiirmeausnutzungskoeffi- 
zient fiir K oks im Kuppelofen im allergunstigstcn Fali 
80 %  botragt, wiihrond oin nouzeitlichor Oolbronner die 

Ausnutzung dos Ileizwertea bis 
zu 95 % erlaubt.

Es diirfto sich daher emp. 
fohlon, daB auoh bei uns in 
Deutsehland Versucho in dieser 
Riehtung angostellt werdon. 
Wenn sich auch der amorika- 
nisohe Verfassor fiir seino Ver- 
suoho dor Hochdruckbrenner 
bediont, so diirfto m. E. kein 
Grund vorliegen, nicht diesolben 
Ergebnisse m it don bei uns in 
lotzter Zeit mehr boyórzugten 
Mittel- und Nioderdruokbrennorn 
zu erzielen. K . Abeking.

Umschmelzen von Aluminium 
im elektrischen Ofen.

_/ Da eloktrisohe Ofonbohei-
zung eino sehr woitgohonde 
Rogolung dor Temperatur und 
Ofonatmosphiire gostattet, so 

kann dieselbe auoh fu r allerlei A rt ompfihdlioher 
motallurgisoher Sohmelzungon yorwondet werden. So 
hat die U. S. Aluminium Co. in Massona. N. Y., oinen

Abbildung 1. Elektro-Ofea zum Umschmelzea von 
Aluminium (Sclinltt).

u. E. 1908, S. 1915; GieBereizeitung 1911,

Ofon gebaut. welclier zum U m sohm olzen  dos au s  dor 
E lo k tro ly s e  k o m m en d en  R o h a lu m in iu m s  und zum 
V ergioB on au f  B lo ck o h en  u n d  A V alzpIatten  dient;

2) St. u. E. 1918, 29. Aug., S. 793/5.
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ebenso wird der Ofen aber auoh benutzt zur Herstellung 
von Aluminiumlegierungen und zum Ausgliihen gewalztor 
und gezogenor Stiioko. Aluminium liefert beim Dm- 
sohmolzon infolgo soinor groBon AffinitiŁt zum Sauerstoff 
in don gewohnliohen Oefen otwa 5 %  oxydisohe Kratzen, 
das UmBohmolzen in noutralor odor reduziorender Atmo- 
sphiiro muB also sohr vorteilhaft sein. Dwight O. M i l le r1) 
maoht uber don Aluminium-Umsohmolzofon der U. S. Alu
minium Co. einigo Angaben. Dor Ofen ist feststohend, 
ist aus fouorfosten Stoinen gebaut und von einem reoht- 
winkligon Bloohgehiiuso umsoblossen; dor Zwisohonrauin 
zwisohen Ofen und Gehiiuso ist m it Isoliermatorial aus- 
gestopft. Der Ofen hat, wio Sohnitt (Abb. 1) und AuBon- 
ansioht (Abb. 2) zeigon, an den Sohmalseiton jo eine Tur, 
auf einor Breitsoito den Abstioh, gegonubor drei Arbeits- 
tiiren; dor Hord is t muldonformig, das Daoh is t gowolbt, 
die Fassung des Ofens betriigt 3 bis 4 t  gosolimolzonos 
Motali. Dio Strombelastung is t fiir 500 KW einphasigen 
Woohselstromos von 25 Poriodon Torgoselion. Dio E r
hitzung gosohiekt duroh zwoi eingebaute U-formige, obon 
offene Widorstandsrinnon, die aus einom hoohfeuerfeston 
Karbid m it Bindomitteln horgostollt sind und im Ofon mit 
Widorstandsinaterial aus kleinen Kohlen- oder Graphit- 
stiiokohen gofiillt gohalten werden; sio ruhon auf bosondo-

Abblldung 2. Blektro-Ofen sum TTmschmelzen von 
Aluminium (AuBcuanslcht).

ren gomauerten Pfeilern. Dor Strom wird den Rinnen 
duroh dioko Kupforkabol zugofiihrt. Dio entwiokelto Hitze 
strahlt in der Hauptsaoho gegen das Gewolbe und von da 
auf das Sohmelzgut. Boi ununterbroohenom Betrieb 
sohmilzt dor Ofon otwa 1 t  i. d. st. Der Ofen hat einen be- 
sonderen Transformator erhalten, dom Strom yon 500 Volt 
zugefiihrt wird, und dor m it einer Einriohtung yorsohon 
ist, dio Spannung boliobig zu yorandorn; in dor Regol 
kommen Spannungon yon 500 bis 240 Volt zur Anwondung. 
Boim Umsokmolzon von Aluminium betriigt dio Tem
peratur am Gowolbo 1050 °, im Metallbado otwa 850 
dio Strombelastung is t 265 KW. Dio gogossonon Blooko 
worden in einer hydraulisohon Presso einom Druoke von 
1757 kg/cm2 unterworfen. Man stollt Legierungen, auoh 
soloho m it Zink, im Ofon her; dio Vcrlusto duroh Oxydation 
und Yorfluohtigung sind fast ganz vermieden. Man hat 
woitor oinon kloinon 50-K\V-Ofen derselben Erhitzungsart 
im Betriob, dor zum Ausgliihen von Aluminium und soinen 
Legierungen diont, einorseits um Spannungen zu be- 
soitigen, androrseits um die physikalisohon Eigonsohaften 
zu yerbessern. Dor Ofon is t cino A rt Kanalofen, boi 
welohom dio auszugliihendcn Stiioko auf kleinen Wagolohen 
duroh don Ofon gozogen werdon. Im  allgemeinen kommen 
dabei Tomperaturcn von 350 bis 500 0 wiibrend 2 bis 5 st 
in Anwondung. Dor Ofen arbeitet billiger ais dor friihero 
Oolofen, gibt weniger Abbrand, gleiohmiiBigero Legie
rungen, der Betrieb ist sauboror und braucht weniger 
Loute. B. Ntumann.

') Chem. and Motali. Eng. 1918, 1. Sept., S. 251/4.

Abnutzung des GuBeisons und Verhalton gegen Reibung.

Nach .T. E. H u r s t 1) vorsteht man untor Ab
nutzung den Gowichtsyorlust, don eino Substanz er- 
leidet, wonn sie dor Reibung durch eine andere Sub
stanz unterworfen wird, und zwar wiihrend oiner be- 
stimmten Zeit, boi einer bostimmten Gesehwindig- 
keit und einem bestimmton Druck. Bei fruheren Unter- 
suckungen des Verfassers uber das Kleingefuge abgenutzter 
Gasmaschinenzylinder hat sich in fast allen Fiillen heraus- 
gostellt, daB dio Abnutzung des grauen GuBeisens auf 
einen Zorfall der Oberfliiche zuruckzufuhren ist. Man 
kann feststellen, daB die Oberfliicho solcher Zylinder m it 
lautor kleinon Lochem bedeckt ist, die von don losgelosten 
Kristallkornern herstammen, aus denen das Eisen zu- 
sammengesetzt ist. Dies hiingt natUrlich m it der dem 
GuBoisen eigcntiimlichen S truk tur zusammen. Andorsoite 
darf aber dio Abnutzung nicht allein ais cino einfache 
Funktion des Oberflachenzerfalls angosehen wordon.

Wenn guBeiserne aufeinander bowegto Maschinen- 
teilo liingero Zeit in Gebrauoh gewesen sind, nehmen 
sie ein glasiges Aussehen an, und dor Grad der Abnutzung 
sohoint sich zu vorringern. W. C. GaB hat festgestellt, 
daB bei Roibungskupplungen der Reibungskóeffizicnt 
stark m it dom Zustando der Oberfliichon weobsolt und 
boim Glasigwerden scbncll sinkt. Dasselbe ha t Bich bei 
dem Kólben und Zylinder von Vorbronnungsmotoren 
und schnellaufendcn Dampfmaschinen horausgestellt. 
Zweifellos is t das glasige Aussehen solchen GuBeisens 
auf dio plastischo Zerstorung der Obcrflachonkornor 
zuriickzufukren. Bei den Zylindcrn von Verbrennungs- 
motoren kann man hiiufig beobachten, %vio eino Sohicht 
des abgoriebonen Materials die ganzo Oberfliicho bedeokt- 
und so dio feinen Vortiefungen ausfiillt, dio bei der Be- 
arbcitung durch den Werkzougstahl entstanden sind; 
Wonn man dieso Schicht vorsichtig entfernt, troton die 
Vertiefungcn wieder zutage. Ueborhaupt is t die A rt 
dor Oberfiachenbearbeitung von groBem EinfluB auf dio 
Abnutzung. Ein grob bearbeitotes Futter eines Zylinders 
nutzt sioh anfanglioh sehr schnell ab, und der entstehende 
Abriob gibt hiiufig Veranlassung zu plotzlichen Storungen. 
Das macht sich besonders boi GuBoisen geltend, das wegen 
seiner Sprodigkeit sehr empfindlich gegen grobo‘ Ein- 
wirkungen dor Workzeugstiiblo ist. Soino Oborflaobe 
orhiilt kleino Risso und Locher und wird wenig wider- 
standsfahig gogen dio roibenden Kriifte. Aus diesem 
Grundo is t es auch erkliirlich, daB man bei Diesebnotorcn 
m it von innon gosehliffenom F u tter viel bessoro Erfah
rungen gemacht hat ais mit irgcndwic anders boarbeitetom 
Futter.

Was dio Bcziehungen zwisohen der Abnutzung und 
den anderen mechanischen Eigenschaften anlangt, so 
is t dariiber wenig bekannt. Ohne Zweifel spielen dabei 
chemischo Zusammensetzung, Kleingefuge, GieBtempe- 
ra tu r und Abkiihlungsgeschwindigkoit oine Rollc. Dio 
Firm a Ludwig Loewo & Co. hat die Abnutzung ver- 
schiedener Sorten GuBeisen in dor Weise bestimmt, daB 
sio sio gogen eino gehartete Stahlscheibo schleifen licB. 
Dio orhaltenen Zahlen ergaben in Vcrbindung m it der 
Zugfestigkcit eino vollkommen ebeno Kurve.

Es is t bekannt, daB Wellenlagcr heutzutage oft aus 
gewohnlichom grauem GuBoisen bestehen und dabei bessere 
Rcsultato aufwoisen ais bei dor Verwcndung von soge- 
nanntem Lagermetall. Dessen Wirkung beruht auf der 
Anwesenheit zweier Bestandteile von sehr yorechiedenen 
physikalischen Eigenschaften. Der weiche verleiht der 
Legierung den notigon Grad von Nachgiebigkeit, und der 
barto dio Fiihigkoit, den Reibungsdruck auszuhalten. 
Dio Oberfliicho eines solchen Lagers zeigt nach einiger 
Zoit ein reliefartiges Aussehen; dio kleinen Vertiefungen 
dienen dann ais Beliiilter, welche das Schmierol uber 
die ganzo Lagerfliiche vorteilen. Es is t wakrschcinlich,

*) The Iron and Coal Trades Rovicw 1918, 15. Nov.,
S. 546.
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■daB dio „Lager“-Eigonschaften des GuBoisons ebenfalls 
■darauf zuruckzufuhren sind, daB ein sehr barter Bestand- 
toil eingebottot is t in oiner woiehoron Mutterlaugo. Man 
hat auoh bohauptet, daB dio sohmierendo Wirkung des 
Graphits dio Ursaoho dafiir soi, dooh ist das wenig wahr- 
sohoinlich, weil woniger dor freio G raphit ais dor in 
kolloidaler Form voui Sehmieról aufgonommeno dio gun- 
stige W irkung orzielt; ira letztoren Falle geniigen sohon
0,35 %.

Einigo Fabrikanten, dio GuBoisenlager yerwendon, 
untorworfon sio vorhor einom GliihprozoB, um dio Ab- 
nutzung zu yorringorn und die ,,Lager“-Eigonsohafton 
zu yerbessorn. Es ist nioht oinzusehen, wioso das dadurch 
erroioht wordon konnto.

Die Verwendung von StahlguB ais Werkstoff fiir Hoch- 
druokflanschen1).

Aus Grundon sohnelleror Bosohaffung is t man wiih- 
rond dos ICriegos in steigondom MaBe dazu iibergegangon, 
ais Werkstoff fur Hoohdruckflanschon StahlguB an Stollo- 
dos fruhor fast ausschlioBlich gebriiuchlichon gopreBton 
Siemons-Martin-FluBeisons zu yorwondon. Bis dahin 
war os nur sohr wenigon Firmon golungen, dorartigo 
Flanschon aus StahlguB einwandfroi herzustellen. Nach 
don vom Vorein deutschor Ingonieuro 1900 aufgostelltcn 
Normalion dor Rohrloitungon fiir Dampf von hohor 
Spannung kom m t ais Rohstoff fiir Flanschen bzw. Bord- 
ringo SohwoiBoisen, FluBoisen und StahlguB in Botracht. 
Dio Mindostzifforn fiir Fostigkeit uml Dehnung sind wio 
folgt yorgoschriobon:

Festigkeit

kg/mm*

Dehnung

%
SohwoiBoisen in dor Liingsriohtiuig 34 12
SohwoiBoisen in  dor Quorrichtung 32 8
F lu B o ise n ......................................... 45 8
S ta h lg u B .......................................... 38 —

priifungsamfc Berlin ontsproclionde Vorsucho an gloich- 
artigon Roliron m it gleichartig in dor Form und dor Be- 
festigung einmal aus FluBeisen und das andero Mai aus 
StahlguB horgestollton Aufwalzflanschon (Abb. 1) Tor- 
nehmon lasson.

Dio Versuchskorper bestanden aus oinem kurzon 
Rohrstiick von 216 mm iiuBorom und 203 mm innorom 
Durchmesser. Dio an boidon Endon aufgewalzton Flan
schon hatten  360 mm Durchmesser boi 26 mm Starko. 
Der konischo Aufwalzansatz hatte yorn 247, hinten 250 mm 
Durohmossor und HoB oino Gosamtoinwalztiofe von 63 
bis 78 mm zu. Dio Ycrsucho wurdon m it boarbeitoten

' Eino Yorselirift fiir dio Verwendung dos oinon odor 
andóron Woikstoffos bosteht nioht, doch is t GuBoison 
m it Stahl ais Werkstoff fiir Aufwalzflanschon ausgoschlos- 
sen, da soino E lastizitat zu goring ist. Mitbestimmond 
fiir dio Wahl dos Stahlgussos wird auch der Wunsch go- 
woson aoin, boi Anwendung dos Aufwalzycrfahrons ein 
Flanschonmatorial yon groBercr Harto zu haben, da dio

Abbildung 2. Flansch mit 
geriefter OberflHobe.

Abbildung 3. Ftftnsch mit 
aingeilrchten Nuten,

und unbearbeiteton Flanschon und Rohrenden dureh 
gefiihrt. Wiihrend dio Bohrung dor FluBeisonflanschen 
fruhor allgomoin nur m it einigen nutonformigon Ein- 
drohungon yersohen wurden (Abb. 3), o^hiclten dio Stahl- 
guBflansohen dureh Bearbeitung auf dor Drohbank mit 
spitzom Stahl oino geriofto Oberfliiche (Abb. 2). Auf 
diesen Untersehied is t das giinstigo Ergebnis dor Yorsuche 
mindestens obenso sohr zuruckzufuhren, wie auf dio Ycr- 
wendung oinos besonders erstklassigon StahlguBmatorials. 
Das zu den Yersuchon yerwendoto FluBeisen hatto oino 
Fostigkeit von 36 bis 40 kg boi 25 % Dehnung, dor Stahl
guB 40 bis 45 kg bei 18%  Dehnung.

Das Matorialpriifungsamt toilto folgondos Ergebnis 
m it: 1. Dio oingorcichten StahlguBflanschon woisen
gegeniiber FluBoisonflansehen auf den zu yerbindenden 
Rohrstiickon durchweg don groBeron Haftwiderstand auf.
2. Dio Wandungen der Vorbindungsrohro sind in dic 
Profiliorung der Flanschonbohrung bei don gopriifton 
StahlguBflanschon inniger yerwalzt worden, ais dies bei 
den eingereichten FluBoisonflansehen unter gloiehen 
Bedingungeń dor Walzarboit der Fali war.

Modelle und Kemkasten fiir GasmascMnenbetten1).

Dio Gasmasehinonbetten bestohen aus zwei Haupt- 
guBstiicken, dom H auptbett odor dor Gruudplattc (Abb. 1 
bis 3) und dom oigentliehon Bett, das an einem Endo

Flanschen wahrend des Aufwalzens gewissormaBcn ais 
Matrizo wirken miissen, um oino feste Verbindung zu 
erzielen.

Um das soinorzoit nioht ganz unborochtigto Yor- 
urteil gogen StahlguBflanschon zu zcrstreuon und andor- 
seits auoh solbst oino einwandfreie Bogutachtung des 
Yerhaltons yon aufgowalzten StahlguBflanschen gegen 
Zugwirkung zu erhalten, hat dio Firm a Franz Seiffert 
■& Co„ Akt.-Ges., Borlin C 19, dio heute fast nur noch 
StahlguBflanschon yerarbeitot, dureh das Matcrial-

1) Zoitsehr. fiir dio gosamto Kaltoindustrio 1918, 
Dez., S. 91/3.

M 6.3

Abbildung 1 bl$ 3, 
Hanptbott oder Grundplatte.

Abbildung -t. 
Anbringung des 
kleinen Selten- 

kerns.

den Zylinder und am anderen dio Wellonlagor tragt 
(Abb. 5 bis 8). An don hutformigen Teil dieses Bettos 
is t dor Zylinderflansch angeschraubt. Das Modeli fiir

•) Eouudry 1918, Marz, S. 100/3.
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die Grundplatte kann, m it Ausnahmo der verschiedenen 
Oeffnuugen, genau wio das GuBstuck hergestellt werden. 
Dio einzelnen Toile konnen nach don UmriClinion von 
Abb. 2 und 3 zusammengeschraubt werden m it oiner gc- 
niigendon Konizitiit von 3 bis 4°. Ein solekes B ett wird 
m it der Oberseito naeh unten gegossen, damit das dichte 
Metali dorthin golangt, wo es am notigston is t, und wo 
eine Boarbeitung stattfindet. Der innero Teil is t daher 
im Oberkasten untergobracht. Dio groBe Sandinasse wird 
duroh ein Gitterwerk gehalten, das im Oberkasten be- 
festigt ist. Dio kloinen rutiden Korno an don Seitcn 
(Abb. 2) werdon in ihro Kernmarken eingesetzt, wenn der

wenn sie aus dicken Boldon voll angefertigt wiirden; 
die einzelnen Stiicke sind gefalzt und boido Toilo durch 
(Juerkolzer B \'erbunden. Die gokrummton Toito CC 
sind angoleimt. Dann worden dio boiden Kernmarken D D 
angcbracht, welche dio zwoi groBen ICerno tragen sollen, 
hiorauf die Marken E E  fur die Łagerkerno und P E . 
Eine ICornmarko G befindet sieli an der einen Seite fiir 
den K ern, der die Vertiefung orzeugt fiir das Zahnrad 
der Hauptwelle. Den zweiten Teil des Modells zeigt 
Abb. 14. An drei halbrundo Rahmenstucke A, A, A 
sind dio Langsholzer festgoschraubt. Dor K ern fiir die 
Haube uud die Zylinderoffnung wird durch dio halb-

Sc/rm/fA-B Schn/ffC -fl

Abó.ff
M6.B

Abb. 12 und 13. Modeli des Wcilenlagers.

Mt.S

Abbildung 0 bis 8. Elgentiiohes Bott 
mit Ooitrog uud Welienlogor. Abbildung 1*1. Modeli dea Oeltrogs.

Abbildung 10. 
Kcrnkasten fUr 

ilen Kora IŁ,
A Abbildung 15. Kernkasten flii'

don Hauptkern des Wcilen- 
lagers.

kreisformigo Kerninarkc B und die rundę Kernmarkc C 
getragen, der K ern fiir den Oeltrog durch die sehwachi- 
K ernm arke D. Die beiden Toilo des Modells werden 
durch innen angebraehte Pflocke miteinander versehraubt. 
Die B auart der Kcrnkasten fiir die Hauptkerne geht aus 
don Abb. 15 bis 18 horror.

Deutsche Industrie-Normen.
Der NormenausschuB der deutschen Industrie ver- 

offentlieht in Heft 2, 3. Jahrgang seiner „Mitteilungen“ 
(2. Heft der Zeitschrift „Dor Betrieb"). lolgende noue 
Entwurfo:
DI-Norm 17 B latt 4 und 5 (Entwurf 1) Passungen, Tole- 

ranzen und AbmaBe,
DI-Norm 52 (Entwurf 2) Passungen, Weiter Łaufsitz, 

Eeinpassung, Einheitsbohrung,

Abbildung 9 blfl 11.
Schema Ilir dio Herstellung der Korno.

Hauptkcrn hei‘ausgehobcn ist (Abb. 4). Wenn das Modeli 
aus Pitehpi ncholz ango fortigt wird, i st o s stark  und haltbar.

Das andero GuBstiiekist nicht so oinfach heizustellen. 
Der mittlero Teil, Schuitt A — B (Abb. 6,), h a t eino Vor- 
tiefung fiir ablaufondos Oel, und dio Wellenlager sind 
ebenfalls tief ausgohohlt (Abb. 7). Der Modolltischler 
fiihlt instinktiv, daB dieso Teilo m it Kcrnon versehon 
worden miisson, weil dio gekriimmten Toile, dic den Oel-

Abbiidung 17. Kcrnkasten Abbliduug 18. Kcrnkasten
(lir den ltaubenkorn. liir den Oeitrogkern.

trog bilden, aus Holz nicht stark genug angefertigt werden 
konnten. Der einzige Weg wiire der, sehmalo Holzlatten 
anoinandorzuleimen und die so entstandene eckige KurVe 
m it dom Ilobel zu glatten. Es wiirde zwar leicht soin, 
auf dieso Weiso dio n8tige Dicko zu erhalten, aber das 
Itodoll wiirde nicht lange halten.

Es ist zwcckmSJłig, das Modeli in zwoi Tcilen her- 
zustellen uud diese anoinandorausehrauben; dic Lager 
sind der oino Teil, das langgestreckie Stiick dor andere, 
Das allgemeine Schema fiir die Korne ist durch dio punk- 
tierten Linion der Abb. 9, 10 und l i  gokennzeiohnet. 
Zwei Lagerstiicke A, Abb. 12 und 13, werden in Kasten- 
form hergostellt, da sic ihre G estalt nicht behalten wurden,

DI-Norm 53 (Entwurf 2) Passungen, Weiter Łaufsitz, 
Eeinpassung, Einhcitswelle, 

DI-Norm Gl (Entwurf 3) Sechskantschraubenfur 1 Mut- 
ter, Whithworth-Gewinde, 

DI-Norm 62 (Entwurf 3) Sechskantschrauben fur 2 Mut- 
tern, Włiitworth-Gewindo, 

DI-Norm 05 (Entwurf 3) R undfchraulen, Whitworth- 
Ge wincie,

DI-Norm' 07 (Entwurf 3) Halbrundschrauben, Whit- 
worth-Ge windę,

DI-Norm GS (Entwurf 3) Senksehrauben, Whitwortb- 
Go windę,

DI-Norm G9 (Entwur.' 3) Lii so senksehrauben, Whit- 
worth-Gow-inde.

DI-Norm 70 (Entwurf 2) Sechskantmuttern, Whitworth- 
Gewinde,
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DI-Norm 78 (Entwurf 2) Kernansiitze, Whifcworth- und 
Motrisclio Schrauben,

DI-Norm 79 (Entwurf 2) Vierkanto fur Spindeln und 
Schrauben,

DI-Norm 80 B latt 1 und 2 (Entwurf 3) Sochskantschrau- 
ben fur 1 Mutter, Metriaches 
Gowindo,

DI-Norm 81 B latt 1 und 2 (Entwurf 3) Sechskantschrau- 
ben fur 2 Muttern, Metri- 
sclies Gewinde,

DI-Norm 84 B latt 1 und 2 (Entwurf 3) Rundschrauben, 
Metrisehes Gewinde,

DI-Norm 85 (Entwurf 3) Linsenrundschrauben, Metri
aches Gewinde,

DI-Norm 86 B latt 1 und 2 (Entwurf 3) Halbrundschrau- 
ben, Metrisehes Gewinde, 

DI-Norm 87 B latt 1 und 2 (Entwurf 3) Senksohrauben, 
Metrisehes Gewinde,

DI-Norm 88 B latt 1 und 2 (Entwurf 3) Linaensenkschrau- 
ben, Metrisehes Gowindo, 

DI-Norm 89 B latt 1 und 2(Entwurf 2) Soehskantmuttcrn, 
Metrisehes Gewinde,

DI-Norm 94 (Entwurf 2) Splintc,
DI-Norm 125 (Entwurf 2) Blanko Unterlegscheiben, 
DI-Norm 126 (Entwurf 2) Rohe Unterlegscheiben, 
DI-Norm 154 (Entwurf 2) Passungen, Schlichtpassung, 

Einheits wolle,
DI-Norm 155 (Entwurf 2) Passungen, Weiter Schlicht- 

laufaitz, Schlichtpassung,Ein- 
heitswollo,

DI-Norm 156 (Entwurf 2) Passungen, Schlichtlaufsitz,
Schlichtpassung, Einheitswello, 

DI-Norm 157 (Entwurf 2) Passungen, Sohliehtgleitsitz,
Schlichtpassung, Einheitswello, 

DI-Norm 158 (Entwurf 2) Passungen, Schlichtschiobesitz, 
Schlichtpassung, Einheitswelle, 

DI-Norm 164 (Entwurf 2) Passungen, Grobpassung, Ein- 
hoitswello,

DI-Norm 165 (Entwurf 2) Passungen, Groblaufsitz, Grob
passung, Einheitswelle, 

DI-Norm 166 (Entwurf 2) Passungen, Grobgleitsitz, 
Grobpassung, Einheitswelle, 

DI-Norm 168 (Entwurf 2) Passungen, Herstellungś-
genauigkeit der Grenzlohren, 

DI-Norm 249 (Entwurf 1) Kennzeichnung und Beschrif- 
tung der Grcnzlehren, 

DI-Norm 313 (Entwurf 1) Flugelmuttern, Whitworth-Ge- 
windo,

DI-Norm 314 (Entwurf 1) Flugolschrauben, Whitworth- 
Gowinde,

DI-Norm 315 (Entwurf 1) Flugelmuttern, Metrisehes Gc- 
winde,

DI-Norm 316 (Entwurf 1) Elugolschrauben, Metrisehes 
Gewinde,

DI-Norm 370 (Entwurf 1) Lielite Durchmcsser der Arma- 
turen, Nennweiten der Rohr- 
leitungon.

DI-Norm 371 (Entwurf 1) FluBeiserno Rohre fiir Nicder- 
druckleitungcn,

DI-Norm 372 (Entwurf 1) FluBeiseme Rohre fur Mittel- 
dnicklcitungen,

DI-Norm 373 (Entwurf 1) FluCeiserne Rohre fur Hoch- 
druckleitungcn,

DI-Norm 376 (Entwurf 1) Flansohuberginge,
DI-Norm 404 (Entwurf 1) Kreuzlochsehraubcn, Metri- 

sches Gewinde,
DI-Norm 410 (Entwurf 3) Stiftsehrauben fur 1 Mutter, 

Whitworth-Gewinde,
DI-Norm 411 (Entwurf 3) Stiftsehrauben fur 1 Mutter, 

Whitworth-Gewinde,

DI-Norm 412 (Entwurf 3) 

DI-Norm 413 (Entwurf 3) 

DI-Norm 414 (Entwurf 3) 

DI-Norm 415 (Entwurf 3) 

DI-Norm 419 (Entwurf 1) 

DI-Norm 420 (Entwurf 3) 

DI-Norm 421 (Entwurf 3) 

DI-Norm 422 (Entwurf 3) 

DI-Norm 423 (Entwurf 3) 

DI-Norm 424 (Entwurf 3) 

DI-Norm 425 (Entwurf 3) 

DI-Norm 429 (Entwurf 1) 

DI-Norm 430 (Entwurf 1) 

DI-Norm 431 (Entwurf 1) 

DI-Norm 433 (Entwurf 1)

Stiftsehrauben fur 1 Mutter, 
Whitworth- Ge windę, 
Stiftsehrauben fiir 2 Muttern, 
Whitworth- Gewinde, 
Stiftsehrauben fur 2 Muttern, 
Whitworth-Gewinde, 
Stiftsehrauben fiir 2 Muttern, 
Whitworth- Gewinde,
Niedrige Sechskantmuttern, 
Whitworth- Gewinde, 
Stiftsehrauben fur 1 Mutter, 
Metrisehes Gewinde, 
Stiftsehrauben fiir 1 Mutter, 
Metrischea Gewinde, 
Stiftsehrauben fur 1 Mutter, 
Metriaches Gewinde, 
Stiftsehrauben fur 2 Muttern, 
Metrisehes Gewinde, 
Stiftsehrauben fiir 2 Muttern, 
Metrisehes Gowindo, 
Stiftsehrauben fur 2 Muttorn, 
Metrisehes Gewinde,
Niedrige Sechskantmuttern, 
Metrisehes Gowinde, 
Rundmuttern, W hitworth-Ge
winde,
Rundmuttern, Metrisehes Ge
winde,
Blankę Unterlegscheiben fur 
Rund- und Halbrundschrauben.

AuBer diesen Normblattentwurfen werden noch das 
B latt 105 (Mauerziegel) im Entwurf und 13 genehmigte 
Normbliitter fur das Bauwesen abgedruckt.

Abdrucko der Entwurfe m it Erliiuterungsberichten 
werden auf Wunseh gegon Berechnung von 0,50 Jl fur 
ein Stuck von der Gesohaftsstelle des N o rm en au s- 
sch u ase s  d o r d e u ts c h e n  I n d u s t r io ,  Berlin NW 7, 
Sommerstr. 4 a, abgegeben, der auch bei Prufung sich 
ergebende Einwiindo bis 15. Januar 1920 mitzu- 
teilcn sind.

Erhohung der Priifungsgebiihren der Physikalisch-Tech- 
nisehen Reichsanstalt.

Der Teuerungszusehlag auf die Prufiingsgebuhren, 
welche nach der Gebuhrenordnung der Physikalisch- 
Teelmisehen Reichaanstalt vom 1. Ju li 1918 erhoben 
werden1), betriigt ab 1. Januar 1920:

bei Teil I, Absohnitt Optik, Lfd. Nr. 21 bis 23
und 25 bis 26 . . .........................................  100 %

bei Teil I, Absohnitt Optik, Lfd. Nr. 24 . 150 %
bei Teil II , El und Mg (Elektrizitat und Magne- 

tism u a )..............................................................150 %
Bei Gegenstiindon, die fur das Ausland bestimmt 

sind, wird die' Gebuhr nach der Gebuhrenordnung ohne 
Teuerungszusehlag, jedoch in der W ahrung dos betroffen- 
don Landes unter Zugrundelegung der Valuta am 31. Juli 
1914 festgestellt und nach dem am Tage der Ausfertigung 
des Prufungsergcbnisses fur Berlin geltenden Kurs des 
betreffenden fremden Geldes in  Mark umgercchnet. 
Ergibt sieh hierbei cin geringerer Betrag ala nach den 
obigen fur das Inland festgesetzten Bestimmungen, so 
werden letztere angewondet. Deutsche Firincn, welche 
fiir das Ausland bestimmte Gegenstiindo der Reichs
anstalt zur Prufung einreichen, werden ersuoht, die Anstalt 
von der Auslandsbeatimmung in Kenntnis zu setzen.

!) Vgl St. u. E. 1919, 21. Aug., S. 981.
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Aus Fachyereinen.
Gieliereiverband E. V.

Der GieBereiverband hielt am 28. Novomber d. J. 
seine yierte Hauptversammlung im Gasthaus Adlon zu Ber- 
lin ab. Die gut besuclite Versammlung wurde m it einer Be- 
gruBungsansprache des Vorsitzcnden Justizrat Dr. W a ld 
s c h m id t eroffnet. Der Redner gab die Grunde bekannt, 
dio don GieBereiverband veranlaBt hatten, dio Ver- 
sehmelzung m it dem Verein deutscher EisengieBereien 
in Vorschlag zu bringen1). E r betonte, daB untor don 
jetzigen Verlialtnisson jedo Vergeudung und Zersplittorung 
von Arbeitskriiften vermiedon werden musse. Dio In ter
essen des Verbandes wurdon in dem Verein deutscher 
EisengieBereien, dem bereits ein groBer Teil der im Ver- 
bando veroinigten Werko ais Mitglieder angehoren, in 
bester Woiso wahrgenommen werdon. Dr. Waldschmidt 
gab dann die Antrage bekannt, dio bezuglich dor Auf- 
losung des GieBereiverbandes vom Vorstandsrat gestellt 
waren. Danach treten ab 1. Januar 1920 samtliche Mit
glieder des Verbandes ais Mitglieder in den Verein deutscher 
EisengieBereien ein. Dieser wird in Zukunft den Namen 
„ V o re in  d e u ts c h e r  E iso n g io B e re io n  (G icB erc i- 
v o rb a n d )“ fuhren. Der S itzd e s  Vereinsbloibt in D u s s e l
dorf. Die Leitung der Geschaftsstelle Berlin wird dem 
jotzigen Geschiiftsfuhror des Giefiereiverbandes Professor 
Dr. L e id ig  ubertragen. Die Geschaftstelle Berlin soli 
insbesondero dio Verhandlungen m it den Bohorden sowio 
dio Interessen der ostdeutsehon Gruppen des Voreins 
deutscher EisongioBeroien walirnohmen. Auoh ist goplant, 
eino Sondergruppe der MetallgieBereien im Veroin dout- 
scher Eisengiefieroien zu bilden.

Eine Kommission, dio iiber den Vereinigungsvertrag 
mit dem Verein deutscher EisengieBereien verhandelt, 
wurdo gowiihlt und ermachtigt, bis zu 75 000 J t des Ver- 
bandsyermogens an den Veroin deutscher EisengieBereien 
zu ubertragen. Die Hauptversammlung beschloB ein- 
stimmig dio Auflosung dos Verbandes zum 31. Dezember 
(1. J ., sie erkliirte sich m it den Schritten des Vorstandes 
in allen Punkten cinverstanden.

Dann erstattoto der Geschaftsfuhrer des GieGoroi- 
verbandes, Rogierungsrat Professor Dr. Leidig, den Go - 
sch iiftab e rich  t. Aus diesem sei erwiihnt, daB der Ver- 
band am 1. Eebrtiar 1914 gegrundet wurde, also in der Zeit, 
ais Deutschland in steigender Entwicklung stand und be- 
sonders dio Eisenindustrie zu don groBten Iloffnungen 
orinutigte. Wenigo Monato naoh der Grundung unter- 
brach der Weltkrieg dio Entwicklung des Vorbandes. 
Dor Verband war erfolgreich bemiiht gewesen, die Auf
gaben, die er sich gestellt hatte, zu losen. Dio Geschafts- 
stelle blieb wahrend des Krieges in standiger Verbindung 
rait den militarisehen Bcschaffungsatollen, sio b a t in 
bester Weise die Interessen der Heoresverwaltung und der 
Verbandsmitglieder wahrgenommen. Dio Friedensauf- 
gabon des GieBereiverbandes, die in den Satzungen fest- 
gelegt waron, werden nunmehr in dom groBeren Wirkungs- 
kreise des Vereins deutscher EisengieBereien fortgefuhrt.

Dr. Leidig kam dann auf die wirtschaftlichen Tages- 
fragen zu sprechen uud crwiihnto die Opfer, dio dio GieBerei- 
industrie durch den traurigen ICriegsausgang tragen muB. 
Es gabe keine Sieherheiten fur die Zukunft, der Industrielle 
sieht m it groBer Sorge den scliweren Zeiten entgegen. 
Bezuglich der Arbeiterfrage, betonte der Kedner, liego der 
wesentlicho Teil der Arbeit im Betriebe nioht in der Hand- 
arbeit, sondern in dergeistigen Arbeit des Unternehmers und 
seiner leitendenM itarbeiter. E r erhobEinspruch gegen die 
Stellung des Unternehmers imgeplanten Betriobsriitegesetz 
und auBerte sich dann uber dio Sozialisierungsbcstrebun- 
gen sowie uber Englands Politik gegen unsere Wirtschaft. 
Es sei dringend notwendig, daB unsero Regierung endlich
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auf oine gesunde W irtschaftspolitik hinarbeitet, zur Um- 
gestaltung der Valuta und im Interesse unserer Stollung 
im Auslando. Der Redner yorwies dabei auf die groBen 
MiBstiindo boi der Abgabe der Ausfuhrpreiso und botonto, 
daB uber dio Werte der Ausfuhr ebenfalls K larheit ge- 
schaffen werden muB.

Lebhafter Beifall dankto dom Redner fur die Aus- 
fuhrungon. Der Vorsitzende, Dr. W aldschmidt, auBerte 
sich dann in scharfen Worten iiber das B e tr ie b s r i i to -  
g e s e tz  und bezeiehnete es ais unverantwortlieh, daB dio 
Abgeordnetcn einigen Bestimmungen des Entwurfcs nicht 
energisch genug entgegengetreten sind. E r unterstrioh 
dio Ausfiihrungen des Geschaftsfiihrers uber die Eehler 
der Industriellen in bezug auf dio Ausland- und Inland- 
proiso und betonte, daB der Gefahr im Ausfuhrgesohaft 
durch Erhohung der Preiso begegnet werden konne.

Zum SchluB der Tagesordnung erfolgte der Vor- 
trag  des GieBercibesitzers Alfred S e id o l, Chomnitz, 
iiber K a lk u la t io n s g ru n d s i i tz o  u n d  B e re c h n u n g  
d e r  S e lb s tk o s te n  in  d e n  G ieB ere ien . Uebor diesen 
Vortrag. der in seinen Hauptziigen bereits den Besucliern 
der Tagung des Vereins deutscher EisengieBereien im 
Oktober d. J. in Harzburg geboten worden ist, behalten 
wir uns vor, an anderer Stello zu berichten. In  der Aus- 
spracho gab Dr. Waldschmidt einige Anregungen wegen 
einheitlicher Benennungen und Begriffe in dor Selbst- 
kostenberechnung. Ziyilingenieur M e h r tc n s  betonte, daB 
dio EisengieBereien Ursaehe habon, H errn Seidol fiir die 
miihevolle Arbeit zu danken. E r bezeiehnete es abor 
ais wiinschenswert, wenn dio Selbstkostenreehnung nicht 
nur rom  Standpunkto des GieBereikaufmannes, sondern 
auch vom Standpunkte des GieBereitechnikers bearbei- 
te t wiirdo. Der GieBereitechniker soli nicht „kalkulieron", 
sondern er soli VoranschIiigo und Wertborechnungcn auf- 
stollon, und zwar auf Grund der in den versohiedonon 
Betriebsabteilungon von Monat zu Monat auf die Einzel- 
gruppen der GieBereierzeugnisso gefundenen tatsiichlichen 
Koston. Herr Mehrteńs vorwies auf die Arbeiten im 
NormenausschuB bzw. im AusschuB fur wirtnchaftlicbe 
Fertigung und bat H errn Seidel, darauf hinzuwirken, 
daB aueh der GieBereitechniker bei der Aufstellung einer 
einheitlichcn Selbstkostenreehnung hinzugezogen wurde, 
da ohno dieso die Durchfiihrung von Mindestproisen nicht 
gut moglich sei.

Nach SchluB der Sitzung vereinigte ein kleines Ab- 
schiodsmahl die Teilnehmer an der Tagung.

J . Mehrteńs.

SchifFbautechnische Gesellschaft.
U nter Vorsitz von Geh. Reg.-Rat Professor' $r.«5ng- 

B usley , Berlin, fand bei starkem Besuch in den Tagon 
vom 20. bis 22. November 1919 in Berlin die 21. Hauptver- 
samralung der Schiffbautechnischen Gesellschaft sta tt. Sie 
wurdo durch einige zeitgemiiBe Vortrage in der Aula der 
Teehnischen Hochschule zu Charlottenburg eroffnet. Ais 
erster Redner sprach Professor W. L a a s , Charlottenburg, 
iiber

Weltschiffbau und seine Verschiebung durch den Krieg,
Fiir dio Zukunftsaufgaben des deutschen Schiffbaues 

ist es von Wert, zu wissen, m it welchen K raften des 
Auslandes die deutscho Industrie auf dem W eltmarkt 
in  Wettbewerb zu treten hat. Der Weltschiffbau hat 
sich durch den Krieg wesentlich verandert. Diese Ver- 
sohiobungen in Zahl, Wort und Bild ubersićhtlich darzu- 
legon, war die infolge Wegfalls der in Friedensjakren zu- 
giinglichen Unterlagen erschwerto Aufgabe des Vortrages. 
An Hand von Kartendarstellungen 'erfolgte der Vor- 
tragendo in groBen Ziigen die Veranderungen in den 
einzelnen Landem, wobei der Kriegsschiffbau nicht be
sonders gekennzeichnet wurde. In  GroBbritannien und
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Iriand bestanden yor dom Kriege 101 Werften m it einer 
Jahreserzeugung von 1000 Br. Reg. t  und dariiber. Die 
gro B te Leistung im Handelssehiffbau betrug 1 932 153 
Br. Reg. t  im Jahre 1913. Unter Berueksiohtigung der Ver- 
groBerung der alten sowio der neugegrundeten Werften 
und der zu erwartenden Beschriinkung des Sehiffbaues 
kann die Leistungsmoglichkeit, soweit nur dio Werft- 
nn'agen in Botraeht kommen, fiir dio Zukunft auf 3 Mili. 
Br. Reg. t  geachatzt werden. Kura wurden Skandinayien, 
Holland, Frankreich, Italien, Oesterreieh-Ungani und 
Japan  behandelt. Die Gesamtleistungsmoglichkeit der 
Werften der Vereinigton Staaten von Nordamerika wird 
auf 7 Mili. Br. Reg. t  geschiitzt. In  allen GroBschiffbau 
treibenden Landem h a t sich wahrend des Krieges die Zahl 
der Werften yergroBcrt, yerhaltnismiiBig am wenigsten in 
GroBbritannien und Iriand von 101 auf 120, yerbluffend 
viel in Nordamerika, von 45 auf 417. Wird die Leistungs
moglichkeit der yersehiedenen Liinder m it Einscliriinkungs- 
faktoren multipliziert, so ergibt sich, daB ais Gesamt- 
erzeugnis des Auslandes im Handelssehiffbau fiir die 
nachsten Jahro rd. 7 Mili, Br. Reg. t  jiihrlioh zu erwarten 
sind, also rund doppelt soyiel, wio dio Hoclistleistung des 
WeltEchiffbaues im Jahre 1913 einschlieBlich Deutschlands 
betrug. Nach den neuesten Angaben yon Lloyda Register 
ware ohne den Krieg der Gcsamtfrachtraum im Jaliro
1919 um rd. 10 Mili. Br. Reg. t  groBer gewesen ais im 
Jahre 1914. Hiernach fehlen am Weltfraehtraum gegen- 
uber einer friedlichen Entwicklung nur 7,5 Mili, Br. Reg. t.

Was dio Aussichtcn Deutschlands boi dieser Lago 
angeht, so konnen die deutschon Werften, soweit nur ihre 
Anlagen an Hellingen, Werkatiitten und Betriebsmitteln 
in Frage kommen, rd. 700 000 Br. Reg. t  jahrlich liefern. 
Selbst nach Abzug der laut Friedensvcrtrag fiir dio Dauer 
yon fiinf Jahren jiihrlioh an die Feinde zu liefernden 
200 000t bestiinde dcmnach dio Móglichkeit, die yerlorenen 
rd. 4 Mili. t  Schiffsraum in acht Jahren durch deutscho 
NeuLauŁcn zu ersetzen und noch etwas friiher, wenn, 
wie nach dcm Stando des Weltbaus anzunehmen ist, die 
Feinde in absehbarer Zoit auf Lieferung neuer Sehiffe 
yon Deutsehland yerzichten. Allerdings ist fiir das laufende 
und wahrseheinlich auch fiir das nachste Jah r yon Deutseh
land m it einer besonders starken Einschrankung zu 
rechnen infolge Mangels an Materiał und Hilfsmaschinen 
sowie wegen Verminderung dor Leistungen der Arbeiter. 
TTOtz giinstiger Aussiehten fiir die nachsten Jahro mufi 
man sich doch fragen, wio wird die Lage fur Deutsehland, 
wenn infolgo der Uebererze.igutig im Auslande die Preiso 
dort billiger werden? Sehr wahrseheinlich ist, daB nicht 
nur England, sondern auch Nord merika und Japan 
und yielleicht auch Holland und Skandinayien bald billiger 
bauen konnen ais Deutsehland. Der deutscho Schiffbau 
steht trotz augenblicklicher Ueberfiille an Auftragen vor 
einer sorgenyoll schweren Zeit, und es bedarf grundlicher 
Ueberlegung, sorgfiiltiger Arbeit und weitschauender 
Fiirsorge* um diesen Gefahren zu begegnen.

Wichtig ist zunachst, daB dem deutschen Schiffbau 
der Bedarf der deutschen Schiffahrt gesichert wird. Das 
Gesetz iiber dio Wiederlicrstellung der deutschen Handcls- 
flotto enthalt leider keine Bestimmung, dic es unmóglich 
macht, daB m it Reichsunterstiitzung Schiffo im Auslande 
gekauft werden. Ueber den Ersatz yerlorenen Fracht- 
raums hinaus muB aber dor deutsche Schiffbau auch auf 
dem W eltmarkt wettbewerbsfahig werden, wenn er in 
dem heutigen Umfang bestehen bleiben will. Grund- 
bedingung ist, billiges Materiał, geringo Lohn- und Bc- 
triebskosten, d. h. in erster Linio mehr Leistung der Ar
beiter auf allen Gebieten in  Erz- und Kohlengrubon, 
Walzwerken, Hi Ifs-Industricn und Werften. Das ist m it 
einer Sozialisierung dieser Betriebe und besonders des 
Schiffbaus sieher nicht zu erreichen. Aber auch organi- 
satorisch liiBt sich yiel yerbesserń. Hierzu gehoren die 
Normungcn der Sehiffe im ganzen und im einzelnen, Ver- 
teilung der Auftrage auf die geeignctston Werften, unter 
Umstandcn Stillegung unwirtschaftlicher Betriebe. Be
sonders wichtig sind die Forderungen nach technischer

Veryollkommnung der Bauarton. sowie nach weitgehen- 
der Modernisierung der Arbcitsweiscn zur Ersparung 
yon Menschen oder zur besseren Ausnutzung der Arbeits- 
kraft des Einzelnen. Wesentlich ist auch, daB nur Cjualitats- 
arbeit geliefert werdon wird.

In  dor ausgedehnten Erorterung wies Professor P ag e l 
darauf hin, daB das von Prof. Laaa angewandto Schiitzunga- 
yerfahren nicht vollig einwandfrei soi. Aber sichcr ist, 
daB dio Welterzcugung auBerordentlich gestiegen ist. 
Hoffentlich komme dio Arbeiterschaft bei uns wieder zur 
Besinnung und dam it Lohn und Leistungen in oin ortrag- 
lichea Yerhaltnia. Auch Goli. Eeg.-Rat- F la m m  betonte, 
daB das Interesse des Arbeiters an soiner eigenen Leistung 
wieder geweckt werden muB. Wir mussen iiberhaupt wie 
allo Arbeit so aueh unsern Schiffbau mehr auf nationalen 
Boden stellen.

Sodann sprach Ingenieur Dr.E. F o rs te r ,  Hamburg, iiber

Wirtschaftliche Konstruktionsfragen im kunftlgen 
Schiffbau.

Bei dem Wiederaufbau unserer Handelsflotte, der 
wahrscheinlich in dio Zeit niedergehender Frachtkon- 
junktur fallen wird, und dem aus Brennstoff- und Materiał- 
noten sowie den derzcitigen Arboitoryerhiiltnissen manche 
Schwierigkeiten entstclien werden, gilt es, allo bewahrten 
odor ais einwandfrei erkannten technischen Fortschritte 
anzuwenden und allo entsprechend geschultcn geistigen 
Krafte mehr ais jemals friiher fiir die technische Aus- 
fiihrung anzuspannen. Eino der grundlegenden und niichst- 
liegenden Fragen ist die Wahl der zweckmaBigsten Aus- 
bildung und GroBo der Schiffo. Der EinfluB des Rciehcs 
auf die moglichst wirtschaftliche Vcrwendung des yon 
ihm geleisteten Kostenanteils sollte yon der Regierung 
m it allem Nachdruck dahin geltend gemacht -werden, 
daB dio Erfahrungen der Rceder in erster Linie bei der 
Losung dieser Frage nutzbar gemacht werden. Nicht 
untcrschiedsloser Serienbau und Massonfabrikation typi- 
aierter Sehiffe, dereń Befiirwortung in England und 
Amerika bereits im Abflauen begriffen ist, sindanzustreben. 
sondern das Herausarbeiten des einzelnen, allen beson
deren Betriebserfahrungen bis ins kleiDSte angepaBten 
Frachtschiffes von groflter W irtschaftlichkeit im Bau und 
Betrieb ist erforderlieh.

Zur Erreichung dieses Zieles gibt es auch auBerhalb 
yon Typung und Serienbau Mittel und Wege, die fur 
Frachtschiffe aller A rt dieselben sind. Einige der wichtig- 
sten sind die folgenden: Es muB yersucht werden, durch 
Wahl einer zweckentspreehenden Schiffsform groBere 
Tragfiihigkeit bei gegebenen Abmessungen und zugleicli 
Vereinfachung und dam it Verbilligung der Arbeit in dor 
W crkstiitte und auf der Helling zu erreichen, ohne daB fiir 
diese Form yerhaltnismaBig mehr Arbeitskraft erforderlieh 
wird. Ferner muB m it allen Mitteln auf die E rs p a rn is  
von  E isen  hingearbeitet werden, dam it m it der zweifellos 
auf Jahre hinaus bcschriinktcn Eisenmenge moglichst 
yiel Sehiffe gebaut werden konnen. SchlieBlich muB durch 
Typung und Normung von Antriebsanlagen gleicher 
Stiirke verbilligte und beschleunigto Herstellung und 
Auswechslung zu ermoglichen yersucht werdon. AUer 
Fortsclirittsarbeit muB dio Ausnutzung der Normen des 
Handelaschiff-Normen-Ausschusses gemeinsam sein. ,

Das Streben nach der zweckmaBigsten Schiffsform ^ 
wird offenbar zu yolligercn und einfacher gestalteton 
Schiffskorpern fahren, die im Antrieb womoglieh nocli 
wirtschaftlicher sind ais dio bisher gewahlten. Zur Er- 
mittlung der zweckmiiBipsten Form sind planmiiBige 
Schleppyersuche, und zwar solche m it Schrauben am 
Scliiffsmodell, erforderlieh.

In der wiehtigsten Frage der Eisenersparnia tr i t t  ais 
Nothelfer das E ia e n b e to n sc h if f  ein, das bis zu GrciBen 
mit einer Tragfiihigkeit von 3000 t wettbewerbsfiihig sein 
diirfte. Es wird vor allem fiir die groBo Kusten- und die 
Mitte!mchrfahrt in Frage kommen. In  der Binnenschiff- 
fahrt hat es wegen der beschrśinkten Wassertiefe etwa? 
geringere Wettbewerbsaussichten. Ais Grundsatz fur
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seine Wirtschaftlichkeit uberhaupt muB gelten: Sein 
Anschaffungapreia muB mindestens um so viel geringcr 
sein ala der des Eisenschiffes von gleicher Tragfiihigkeit, 
daB die Aufwendung fiir die Verzinsung gleich oder kleiner 
ist ais die jiihrlichen Mehrausgaben fiir die groBere An- 
triebskra ft.

Eine weitero Moglichkeit von Eisenersparnis dureh 
Verw»ndung von Eisenbeton bietet der Ersatz bisher 
in Eisen ausgefiihrter Sehiffseinbauten und Deckshiiuser 
dureh solehe aus Eisenbeton. In  erster Linie "kommen 
Teile in Frage, die wie Bunkorwiinde, Boden und Decks 
in Heizraumen yorzeitiger Korrosion ausgesetzt sind, 
ferner Kessel- und Maachinenschachto, Boden, Dc.cken 
u n d  Wiinde von Kiihlriiumen und Wirtachaftsraumiich- 
keiten, sehlieBlich auch noch wasserdiehte Hauptachotto 
yon Kesselraumen, Bunkcrn und foueraieheren Lade- 
raumen. Man konne hier ohno weiteres von vorzeitigen 
Korrosionen aprechen, die selbst bei sorgfiiltiger Konser- 
T ie ru n g  stets die b e i neuen Schiffcn zuerst notigen Ar
beiten an den Schiffskorpern erfordern und gelcgentlich 
sei hat Hafenliegezeiten bedingen, dio nach den Bediirf- 
niasen der iibrigen Instandhaltung nicht in dom MaBe 
notwendig gewesen wiire. Bedingung fiir den Einbau 
soluher Schiffsteile ist, daB er keine Verminderung der 
Festigkeit des Sehiffskórpers yeruraaclit. Die Ersparnis 
an Eisen und Bau- und Instandhaltungskosten wurde vom 
Vortragenden an dor Hand von Beispiclen nachgewiescn.

Dis weiteren Vortrage waren bis auf einen rein 
achiffbautechnischer A rt und haben fiir unsero Leser 
nur geringeren Werfc. Es sprachen 3)ipl..3ii(V A lb rech t, 
Hamburg, uber „Der Maschinenraumabzug in der briti- 
schen Sehiffsvermessung“ ; Direktor H a h n e m a n n , Kiel, 
iiber „Die UnterwaSHcraclialltechnik"; Oberingcnieur
O. A lt, Kiel, iibcr ,Die Probleme der Oelmaschine und 
ihre Entwicklung auf der Germnniawcrft in Kiel“ ; Wirki. 
Geli. Oberbaurat R u d lo ff , Berlin, iiber „Die Sicherheit 
havarierter Schiffe gegen das Kentern“ ; SDt.-^ltn. G. 
W ro b b o , Gluckatadt, iilxir S tab ilita t ' Thoorie und ihre 
praktische Bedeutung"; ®r.»3ng. C. C o m m en tz , Vege- 
sack, iiber „Bemerkungen zur K ritik an Stabilitata- 
bcrechnungs-Ergobnisaen“, Geheimrat Prof. H a r tm a n n  
und Prof. S c h le s in g e r , Charlottenburg, iibcr
„D ie Fortschritte in der Herstellung von Ersatzgliedern 
und deren Benutzung dureh dio Kriegsbeschśidigten“.

Gelegentlich der Verhandlungen wurdo einstimmig 
folpende E n tsch licB u n g  angenommen, dio auch der 
Deutschen Nationalversammlung zuging: „M it groBer 
Befriedigung hat dio Hauptyersammlung der Schiffbau- 
technischen Gesellschaft von dom einstimmigen BcschluB 
der Deutsehen Nationalyersammlung Kenntnis genom
men, daB in den Rciehsverwultungen grundsiltzlich die 
Glcichatellung dor hoheren technischen Beamten m it den 
juristiseh yorgóbildeten Verwaltungsboamten durclige- 
fuhrt werden soli. Der Haushaltsplan der A dm iralitat 
entspricht diesem Grundsatz nicht. Die Schiffbautech- 
nische Gesellschaft b ittet daher den Herrn Roichsminister, 
in  dem niichsten Haushaltsplan der Admiralitat dieser 
Grundforderung der Nationalyersammlung entspreehcnd 
auch gegeniiber den Offizieren zu yerfahren und die tech
nischen Abteilungcn zusammenzufassen unter der Leitung 
eines Technikera, der dirckt dem Chof dor Admiralitat 
untersteht“ .

Gesellschaft Deutseher Metallhutten- 
und Bergleute E. V.

Die Gesellschaft hielt, wie in den Zeiten vor dem 
Kriege, eine zweite gutbesuchte Versammlung am S. und 
9, Dezembor in Berlin unter dem Vorsitz von Bergrat 
Dr. V o g e lsan g , Eisleben, ab.

Dio gesohaftliehen Verhandlungen wurden einge- 
leitet mit der Annahmc von Satzungsilndcrungen. S ta tt 
der bisherigen zwei Verwaltungsorgane, des Vorstandes 
und des Yerwaltungsrates, hat in Zukunft dor Yerein nur

einon Vorstandsrat, aus dessen Mitto der Yorstand mit 
dom Vorsitzendon und soinem Stellycrtreter gewiihlt wird. 
Der Mitgliedsbeitrag wurde in Anbetracht der Teuerungs- 
yerhaltnisso fur Mitglieder im Inlande auf 40 .ii erhoht, 
dio Festsetzung dea Mitgliedsboitrages fiir dio Mitglieder 
im Auslande wurdo dem Vorstand3rat ubertragen.

Marineobcrbaurat S c h u lz ,  Berlin, sprach iiber

Allgeraeine Geslchtspunkte bei Normung der Metalle und 
Stand der gegenwartigen Arbeiten.

Ausgehend von dor Entwicklung der Normung im 
allgemeinen Maschinenbau, zeigte er, wie der urspriing - 
liche Widcrstand groBer Kreise gegen jodo Normung sich 
in  das Gegenteil yerwandelt hat, da bei dieser Normung 
die Industrie selbst das lctzte W ortzu reden hat. Der Redner 
ging dann auf die yerschiedenen Vor- und Nachteile bei 
der Normalisierung yon Metallen ein. Eine Ausbreitung 
solcher Normen weit iiber Deutschland hinaus werde 
wohl schneller ais die Normung von Maschinenteilen usw. 
yor sich gehen, weil eine Normung dureh yerschiedene 
MaBsystomo (Zoll und Meter) boi der Metallnormung nieht 
yorlianden sei; daher enthalten auch die bereits 191S 
aufgestellten Weltflugnormen hauptsachlicli Normen - 
bestimmungen iiber Materialien.

Die bisherige Arbeit des Normenauaschusscs auf 
diesem Gcbiete erstreekte sich auf Messing, Bronze, 
Aluminium und Kupfer. Fiir die beiden ersten Legie
rungen liegen bereits Entwurfe zu Normcnblattern vor, 
die sich auf die Festlegung bestimmter wenigor Lojie- 
rungen, die zuliissigen Beimengungen und Tolcranzen in 
der chemischen Zusamniensetzung, dio Hauptfestigkeits- 
eigenschafton und einige Anwcndungsgcbioto beschriinken. 
AuBerdem arbeitet der AuśschuB an cincr Zusammen- 
stellung der iibrigen Eigenschaften der yerschiedenen 
Legierungen, wie spezifisches Gewiclifc, Sehmelzpunkt, 
GieBbarkeit, SchwindmaB, Warm- und KaltbearbeitungS- 
fiihigkcit, Hartlotbarkeit, Spanbildung, Politurfarben, 
elektrischo Leitfahigkeit, Yerhalten gegen chomisclio Ein- 
flusao (Secwasser, Siiuren) usw. Dieso Zusammenatellung 
soli auch Legierungen umfassen, die zunachst nicht in 
die Normenbliitter aufgenommen sind, und sollen mehr 
fur dio Aufklarung der Verbraucher dienen, um diese 
darauf hinzuweisen, daB es in yielen Fallen auch Legie
rungen gibt, dio aus deutsehen und weniger knappon 
Rohstoffen hergestellt sind und annahernd dio gleichcn 
Eigenschaften zeigen wie die friiher. fiir den gleichen 
Zweck eingofuhrten Friedenslcgierungen.

Der Vortrag yon Dr. phil. V a g e le r , Berlin, uber

Die Schwimmaufbereitung vom Standpunkt der Kolioid- 
chemie

behandelte. die bereits yor dem Kriege in Amerika und 
, Australien im Vordergrunde des Intcresses stehendc 
Schwimmaufbereitung dor Erze, die darauf beru lit, daB 
Erze gegen Wasser oin aiideres Verhalten zeigen ais dic 
Gangart, sei es yon sich aus, sei es nach Behandlung mit 
gewissen Reagcnzicn: Oelen usw., und infolgedessen sta tt 
unterzusinken an der Obcrfliiche zum Schwimmen ge- 
braclifc werden konnen. Diese Verfaliren haben in den 
letzten Jahren eino sehnelle Weiterentwicklung erfabren, 
so daB bereita iibcr 60 Mili. t  Erz danach yerarbcitet 
werden. Ais groBer Nachteil haftet allen diesen Verfahrcn 
an, daB sie in jedom Einzelfallo erst nach oft langwierigen 
und kostspieligen Sonderuntersuchungen anwcndbar wer
den und auch dann nicht immer unbedingt sicher arbeiten. 
Dieser Uebelstand erklart sich aus der mangelhafton 
wissenschaftlichen Durcharbcitung der zugrunde liegenden 
Erscheinungen. Die Sehwimmaufbereitung. befindet sich 
aus diesem Grando noeh im Zustand des Probierens und 
einer rein qualitativen Bchandlungsweise. Eine Besse- 
rung dieser unbefriedigenden Saehlage sei yon einer 
quantitativen Untersuchung vom Standpunkte der Kol- 
loidchomie, insbeaondere einem quantitativen Studium 
der Adsorptionayerhaltnisso yon Gangart und Erz zu
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crwarten, die, entgegen den amerikanischen und eng
lischen Anschauungen von ihrer Unmoglichkcit, ais durch- 
fuhrbar ersoheincn, wonn man sich vor gewissen irrtum- 
lichen Anschauungen hiite und die Ergebnisse der Kolloid- 
forschung sinugeinaB benutze.

Dureh allgemeine Anwendbaikeit der Schwimmauf- 
bereitung wurden sich jiihrlich Millionen Toni)en Erz und 
werfcyolle Metalle, die heute ungenutzt verloren gehen 
oder bereits ais Abraum auf den Halden liegen, fur dio 
deutsche MetallwirtBchaft retten  lassen.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

11. Dezember 1919.
Kl. 7 c, Gr. 12, M 03 422. Vorrichtung zur Herstellung 

zylindrischer Hohlkorper. Hermann F. Dahms, DresdenN., 
GroBe MeiBnerstr. 11.

KL 7 o, Gr. 18, L 45 989. Einrichtung an Ziehpressen 
zur Zufiihrung zylindrischer Werkstucke. Langfelder & 
Putzker, Metallwarenfabrik, Wien.

Kl. 7 e, Gr. 18, M 66 013. Einstellvorrichtung fur zu 
lochende Bleche boi Lochmaschinen. Maschinenfabrik 
Saek G. m. b. H., Duaseldorf-Rath.

Kl. 18 b, Gr. 20, A 30 533. Yerfahren zur Darstellung 
Ton Ferrowolfram. A m p j r e - Gesellschaft m. b. H., Berlin.

KL 18 b, Gr. 20, A 30 534. Yerfahren zur Herstellung 
von kohlenstoffarmem Eerroehrom. Ampere-Gesellschaft 
m. b. H., Be lin.

KL 21 h, Gr. 5, B 853D4. ElektrischerWarmespeicher- 
ofen. August Bachmann, Ziirióh, Sohweiz.

KL 21 h, Gr. 12, M 65 040. ScliweiBmnschinen- 
transformator. Moll-Werlto Akt.-Ges., Scharfenstoin.

KL 49 f, Gr. 18, E  23 722. Verfahren, Blechrander, 
die durcli das elektrische WiderstandsschweiBverfahren 
miteinander verschweiBt werden sollen, von den SchweiB- 
vorgang beeintrachtigenden Schichten o. dgl. dureh Ab- 
schleifen zu befreien. Eloktrische SchweiBmascliinen- 
Gesellschaffc m. b. H ., Charlottenburg.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 31 a, Nr. 311 837, vom 22. Dezember 1917. J o -  

h a n n  G ick in  C o ln -E h re n fe ld . Tiegelloser Schmelz- 
o/en (Herdschmelzofen).

Der Ofen ist m it einer vereinigten Voll- und Ilalb- 
casfeuerung a  bzw. b yersehen, die sowohl je fur sioh 
ais auch zusammenarbeiten konnen und beliebig regelbar 
sind. DemgemaB ist der angebaute Gaserzeuger dureh eine

Kl. 31 a, Nr. 312 731, vom 28. Ju li 1915. V e re in ig te  
H u tte n w e rk o  B u rb a e h -E ic h -D u d o l in g e n  A k t.- 
Ges. in  D u d e lin g e n , L u x e m b u rg . Kippbarer Ofen 
zum Schmehen von Ferromangan u. dgl. nebst Betriebs- 
verjahren.

Der hintor dem Schmelzraum a in Richtung der 
Ofenlangsachso gelegene Yorwiirmraum b besitzt in seiner

Stirnwand, der Brennerwand gegenuberliegend. eine Oeff
nung oder T ur c zum Einsetzen des Schmelzgutes auf 
die Sohle des Vorwarmers und zum WeiterstoBen des 
vorgewarmten Schmelzgutes in den Schmelzraum a. Das 
Gut wird im Raum b nicht bis zum Schmelzen belassen, 
sondern noch in festem Zustande in den Raum a geschoben. 
Die Abgase entweiehen dureh die Oeffnung d.

Kl. 31 c, Nr. 312 499, vom 6 Marz 
1914. H e in r ic h  R ie s  in  E sse n , 
R u h r . Kernst-Utze.

Die Kernstutze wird aus zwei 
gleiohartigen Teilen a und b, dereń 
aufeinanderliegende 1'iachen eine ge
ringe Neigung besitzen, hergestellt 
Dureh Verschieben beider Teile gegen. 
einander kann die Kernatiitze genau 
auf die gewunschte Hohe gebracht 
werden.

-Mauer o derartig geteilt und in dem abgeteilten Raum 
oberhalb seiner WeiBglutzone m it einem R ost d ver- 
sehen, daB neben der Vollgasfeuerung a eine Halbgas- 
feuerung b entsteht. Beide entsenden ihr Gas zu dem 
Brenner e unter Zwischenschaltung von Schiebern f und g. 
Auoh der Herdraum h kann gegen den Brenner dureh 
Schieber i abgeschlossen werden. Die Heizgase werden 
dann durcli K anał k zum Euchs 1 geleitefc.

1) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentam te zu B e r lin  aus.

Kl. 31 b, Nr. 312 691, 
vom l. Januar 1918. M a
s c h in e n -  u n d  W erk- 
z e u g fa b r ik  V ogel & 
S ch o m m an n in  K a b e l, 
W est.f. Ver/ahren und 
Fullralimen zurn Pressen 
iton Sand/ormen auf 
Formmaschinen.

Der Fullralimen a 
wird in Beinem Quer- 
sehnitt so geataltet, daB 
er beim Pressen in den 
Form kasten b hineinge- 
druekt werden kann.

Kl. 31 c, Nr. 312 732, 
vom 2. Mai 1916. E r n s t  
R e ie lile  in T u t t l in g e n . 
Giefivorrichlung f  iir leicht 
oxydierbare und beim 
Giefien schdumige Metalle. 

Die EinguBlocher a sind m it gegen die ZufluBrichtung 
des GuBmetalles ansteigenden Seitenwanden yersehen. Die 
EinguBrinne is t dureh sheddachformige oder gewolbte 
Ausbuehtungen b abgedeckt.
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Zeitschriftenschau Nr 12.1)
Allgemeiner Teil.

Geschichtllches.
E in  m i t t e la l te r l ic h e r  V e rfa sso r iib e r M o ta ll- 

b e a rb e i tu n g  im  N orden .*  Ausziigliclio Wiedergabo 
(in sehwedischer Uebersetzung) einiger Stelien aus dem
6. Buch yon Olaus Magnus (geb. 1490) groBem Werk: 
„Historia de gentibus septentrionalibus . . libri X X II. 
Behandelt werden in dem vorliegendcn Auszug die Berg- 
werke, die Kunstfertigkeit der Schmiede und GicBer, 
sowie dio Eiscnerzeugung. Auf der beigegebenen Abbil
dung siehfc man den Sćhmelzofen; die beiden Biilgo werden 
von einem Wasserrad bewegt. Auoh dio drei in der Zeich- 
nung yorhandonen Hammer werden durch Wasserriidcr 
bewegt. [Skandinayisk Gjuteritidning 1919, Noycmber, 
S. 257/60.]

Peter Bonde: E ise n e rz e u g u n g  y o r  200 J a h re n . 
in  S chw eden .*  Wiedergabe einer alten Abbildung eines 
sehr primitiven schwedischen Schmelzofens zur Eisen- 
darstellung und Beschreibung der damaligen Arbeits- 
weise. [Ir. Tr. Eev. 1919, 16. Okt., S. 1046/7.]

Henrik Comell: A e lte re  g ra p h isc h e  B ild e r  yo n  
sc h w e d isc h e n  H u tte n w e rk e n .*  Die yorliegende 
reich illustrierte Arbeit war ursprunglich gedacht ais K ata
log einer Bilder-Ausstellung, anliiBlich der 100-Jahrfeier 
der Kgl. Technischen Hoehsehule in  Stockholm [Jemk. 
Ann. 1919, 8. Heft, S. 317/55.]

E in  a l t e r  a m e r ik a n is c h e r  H o lzk o h len h o o h - 
ofen.* Ueberreste eines im Jahre 1816 von Howell in 
Tukahoe, N. J ., in Betrieb gesetzten Holzkohlenhoch- 
ofens, der aber bereits i. J . 1837 wieder ausgeblasen 
wui de. [Ir. Age 1919, 1. Mai,'S. 1140.]

Richard Peters j r . : Z u r G esc h ic h te  d e r  E ison - 
e rz e u g u n g  im  o s t l ic h e n  P e n n sy ly a n ie n . Der 
Aufsatz bildet einen dankenswerten Beitrag zur Geschichte 
des Eisens in den Vereinigten Staaten. Recht be- 
achtenswert sind auch die beigegebenen Bilder alter und 
neuer Werksanlagen. [Ir. Tr. Rey. 1919, 25. Sept., 
(Anzeigenteil) S. 111/20.]

Hugo Becker: E in ig e s  u b e r  W e rk zeu g m asch in en  
v o r 100 J a h re n .*  Nach einem Reiseberieht von Dr. Adolf 
Poppe in Dinglers Polytechnischem Journal 1838 bear- 
beitet. [Wcrkzeugmaschine 1919, 20. Nov., S. 453/9.] 

Wirtsehaftliches.
Dr. August Muller: D u rch  w elcho M itte l  muB 

d ie  d e u ts c h e  I n d u s t r i e  d e r  V e ra n d e ru n g  ih r e r  
P ro d u k t io n sb o d in g u n g e n  R e c h n u n g  tr a g e n ?  (yor
trag, gehalten auf der 59. Hauptversammlung des y e r 
eins deutscher Ingenieure am 27. und 28. Oktober 1919 
zu Berlin.) [St. u. E. 1919, 13. Noy., S. 1400/1.]

Dr. Erich Melsbach: S o z ia l is ie ru n g , P la n w i r t 
s c h a f t  u n d  S e lb s ty e rw a ltu n g . Kommt zu dem Er- 
gebnis, daB m it freier W irtschaft stets GroBeres erreicht 
wird ais m it reglementierter, also auoh soziali9ierter Wirt- 
Hchaft. Die Erage: „Sozialisierte oder freie W irtschaft ?“ 
kann fiir die nśichste und weitero Zukunft nur im Sinne 
der freien W irtschaft entschieden werden.

P ro d u k tio n s g e m e in s o h a f te n . Seitdem die Wissel- 
sche Planwirtschaft begraben worden ist, macht sich der 
Gedanke einer nouen Planwirtschaft geltend, der Pro- 
duktionsgemeinsehaft, die gewissermaBen die Ueber- 
tragung des genossensehaftlichen Grundsatzes auf die 
Industrie darstellt. Ob diese Umbildung ohne gesetzlichen 
Zwang zu ermoglichen ist, erscheint zweifelhaft. Dieser

*) Vgl. St. u. E. 1919, 30. Jan., S. 129/35; 27. Febr., 
S. 229/33: 27. Marz, S. 332/7; 24. April, S. 452/6; 29. Mai,
S. 608/12; 26. Juni, S. 727/31; 31. Juli, S. 883/9; 28. Aug.,
S. 1015/21; 25. Sept., S. 1148/53; 30. Okt., S. 1329/34; 
27. Noy., S. 1481/8.

Zwang darf abor nioht duroh rohen Eingriff des Staates 
herbeigefiihrt worden, ein gangbarer Weg wiire yielmehr 
die Stouorgomeinschaften der deutschen Industrie. [Plutus 
1919, 19. Noy., S. 391/4.]

Rudolf Wissel: F re ie s  S p ie l do r K ra f te .  Wissel, 
dor Vater der „gebundenen Planwirtschaft", weist in 
diesem Aufsatz orneut den Gedankon des freien Spiels 
der Krafte zuriick und sieht ais einzigon Weg, den wir 
beschreiten konnon, um aus dem Wirtschaftselend heraus- 
zukommen, den der planmilBigen Einordnung aller Einzel- 
wirtschaften in  die deutsche Gesamtwirtschaft. [Sozia- 
listische Monatshefto 1919, 20. Okt., S. 960/5.]

de Grahl: K o h lo n k r is is  u n d  T ra n sp o r tf r a g e .*  
Geschickte Zusammenfassung uber dio in  Frage kommen- 
den Einfliisse. Wiedergabe der Aussprache, die sich an 
den im Verein deutscher Masehineningenieure gehaltenen 
Yortrag anschloB. [Glaser 1919, 1. Nov., S. 65/72.]

Dr. Hermann Kirchhoff: D io V o rk e h rs to c h n ik  
d e r  Z u k u n ft. Dor Verfasser gibt groBo Richtlinion 
der kunftigen Verkehrspolitik. [Vorkehrsteehnik 1919, 
15. Sept., S. 23/5.]

Otto Buśchbaum: V o rseh lag o  z u r  R e fo rm
u n se re s  V erk eh rsw esen s . (Vortrag, gehalten auf der 
59. Hauptyersammlung des Vereins deutscher Ingenieure 
am 27. und 28. Oktober 1919 zu Berlin.) [St. u. E. 
1919, 13. Nov., S. 1403.]

Dr. Tiesscn: D io L age d e r  S ee- u n d  B in n e n - 
s o h i f f a h r t  n a c h  dem  F rie d e n ssc h lu B . (Yortrag, 
gehalten auf der ersten Hauptyersammlung der Hafen- 
bauteehnischen Gesellschaft am 29. Oktober 1919 in 
Berlin.) [St. u. E. 1919, 20. Noy., S. 1444/5.]

Ludwig Quessel: D ie B ila n z  e in e s  R e y o lu t io n s -  
ja h re s . Gipfelt in dor Ansicht, daB die Gewinn- und Ver- 
lustrechnung der Reyolution im ganzen m it einem Fehl- 
betrag abschlieBt, der durch die kommenden Reyolutions- 
jahre ersb eingeholt worden muB. [Sozialistische Monats- 
hefte 1919, 20. Okt., S. 952/60.]

D ie B e d e u tu n g  des S ta a ts b e rg b a u s  im  H a u s  - 
h a l t e  d o r d e u ts c h o n  B u n d e s s ta a te n . Die so- 
genannten Erwerbsanstalten der Staaten hatten  yor dcm 
Kriege eine groBe, den Haushalt entlastende Bedeutung. 
Der ungluckliche. Ausgang des Krieges hat hierin eino 
grundsturzende Aenderung gebracht, • insoforn ais diese 
Erwerbsanstalten in Zukunft ansehnlicher Zuschusse be- 
durfen. Der Aufsatz schildert, m it einer Reihe von Zahlen- 
tafeln yersehen, dio finanziello Bedeutung der staatlichen 
Bergwerke 1913—17, dio Einkunfte aus Bergwerken, die 
Entwicklung des ordentlichen Rohertrages, dio ordent- 
liohen Ausgaben und den Reinertrag. [Gluckauf 1919, 
22., Noy., S. 923/6.]

Z u r S o z ia l is ie ru n g  d e r  E le k t r i z i t a t  u n d  d e r  
W a sse rk riif te . Ablehnung des Gesetzentwurfes, der 
ohne Berucksichtigung der Grundlagen des gewerblichen 
Loben3 aufgestellt sei und in die durch Jahrzehnte hin- 
dureh geschaffene Entwicklung hemmend und storend 
eingreife. [Die Konjunktur 1919, 13. Noy., S. 39/41.] 

Dr. Muller: B u lg a r ie n  a is  A b s a tz g e b ie t  fu r  
E ise n -  u n d  M e ta llw a re n . F iihrt aus, daB Bulgarien 
nicht nur ais Absatzgebiet fur deutsche Erzeugnisse in 
Frage kommt, sondern auch ais Betatigungsfeld fur 
deutsche Arbeit. [Die Metallbórse 1919, 8. Noy., S.1191/2.] 

B e r ie h t  iib e r  d ie  a u B e ro rd e n tl ic h e  M itg lio - 
d e ry e rsa m m lu n g  d e r  Y e re in ig u n g  d e r  d e u ts c h o n  
A rb e itg e b e ry o rb a n d e  am  22. O k to b e r  1919 in  
B e rlin . [St. u. E. 1919, 6. Noy., S. 1367.]

Dr. Hans A. Martens: B e ru fs p sy c h o g ra m m  u n d  
P sy c h o p e rs o n a lb o g e n  a u f  E is e n b a h n e n . Ein Bei
trag  zu den neueren Bestrebungen, die Berufseignung fest- 
zustellen und dadurch die Berufswahl zu erleiehtern.

Zeilachriftanucrzeichnii nebst Abkurzungsn sieht Seite 129 bis 131.
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[Zeitung des Voroins Deutscher Eiscnbahnverwaltungon 
1919, S. Not., S. 907/9.1

Dr. Argolandor: D ie p sy ch iseh o  E ig n u n g  zu r  
F a b r ik a rb o it .  Woist auf dio Bedeutung dor wissen- 
sohaftlichon Ausleso zu einom bestimmton Borufo naoh 
den psychophysischcn Fiihigkoiten liin. Eino riclitigo 
Bcrufsauslese erspart dor Volkswirtschaft wio dem ein- 
zolnen Unternohmon viol unproduktivo Ai'beit. [Der 
Arbeitgeber 1919, 1. Nov., S. 257/8.]

Dr. Oskar Weigert: D er E n tw u r f  o in es  G esetzes 
iib e r dio B o sc h iif tig u n g  Soli w o r b oB oh i id ig t o r .  
[Dio Kricgsbcschadigton- und Kriegshintcrbliebcnon- 
Fursorge 1919, Sopt./Okt., S. 85/102.]

B e h o rd lic lio  V o ro rd n u n g o n  a u f  G ru n d  dor 
D o m o b ilm a c h u n g sb o fu g n is so . [Stv u. E. 1919, 
27. Nov„ S. 1470/3.]

Max Sohippel: G o w o rk seh a fto n , B o tr io b s r i ito  
u n d  A rb o itsg o m o in sc h a f  te n  in  E n g la n d . [Sozia- 
listischo Monatshofto 1919, C. u. 7. Hoft, S. 236/43.]

M as Sohippol: D as S o z ia lp ro g ra m m  d o r o n g 
lis e h e n  A rb o itsg o m o in so h a ftc n . [Sozialistische Mo- 
natshefto 1919, 8. u. 9. Heft, S. 318/23.]

Dr. Paul Hoilo: L lo y d  Georg-os A b sag e  a n  dio 
A r boi to r . Dio onglisehen Arbeiter vor dem Entschoi- 
dungskampf um dio Macht. Dor Aufsatz geht aus von der 
Ablohnung Lloyd Georges, dio von dom onglisehen Ge- 
workschaftskongrefi gefordorto Vorstaatlichung der Bcrg- 
werko im Sirmo dor Sankey-Kohlonkommission anzu- 
nohmen. Es wird dann ausfuhrlioh dor Goworkschafts- 
kongrefi yom 8 bis 14. September 1919 gesehildert, um  so 
in die Psychologio dor onglisehen Arbeiterschaft oinzu- 
dringen und dio StoBkraft der Bowogung richtig abzu- 
scliatzen. Zum SchluB wird iibor don englischen Eison- 
bahnorstreik berichtot. [Wirtschaftsdienst 1919, 31. Okt.,
5. 805/8 u. 7. Nov., S. 823/4.]

Dr. Holliiuer: V a lu ta  u n d  A uB onhando l. Untor- 
suclit den Grad der gegenseitigon Booinflussung yon Valut.a 
und AuBenhandel. [Plutus 1919, 5. N o y , S. 376/80.] 

Dr. F ritz  Terhalle: D ie lo g a le  D o v a lv a tio n . 
[Freie W irtschaft 1919, 10. Noy., S. 334/8.]

Dr. Otto Hoyn: V a lu ta  u n d  A u sfu h rw a re n -  
p re ise . [Deutscher AuBonhandol 1919, 25. Okt., S. 2G6/9.] 

V a lu ta  u n d  A u sfu h r. AouBorungcn von Dr. B. 
Bruhn, M. Munzosheimor, S>r.-Qltę|. W. Bcukenborg,
B. Nothmann, 2)t.*Qng. W. Router, 11. Bocker,
Eisen- und Stahlwerk Hocscli, Dr. J. Rcichort,
P. Reuscli und A. Sehreiber zu don in St. u. E. orschienenon 
Aufsatzon yon C. Pouplier und C. Monck. [St. u. E. 1919,
6. Noy., S. 1356/00; 13. Noy., S. 1387/92; 20. Noy.,
5. 1431/8.]

Fr. Runkel: U n se ro  V a lu ta . [St. u. E. 1919,
6. Nov., S. 1372/4.]

Carl Menck, Paul Picpor und Wilh. Kramer: N och  
e in m a l V a lu ta  u n d  A u sfu h r. [St. u. E. 1919, 27.Nov., 
S. 1492/5.]

Edgar Salin: R e ic h s f in a n z e n  u n d  V a lu ta .
[Wirtscliaftsdionst 1919, 2S, Nov., S. S76/8.]

Felix Deutsch: De u tsc li la n d a  A u sy e rk a  u f.Doutseh, 
der Vorsitzendo des Direktoriums der AUgemoinon Elektri- 
zitats-Gesellschaft, tr it t , ohno sich auf dio Einzelheiten der 
Wisselschcn Planwirtschaft fcstzulegen, fur eino P lan
wirtschaft ein, wolcho dio Einfuhr auf geordnoto Wego 
bringt und don Sehleudcrverkąuf deutschen1 Outcs an 
das Ausland yorhindcrt. [Dio Workzeugmaschine 1919, 
20. Noy., S. 464/5.]

E in  n e u e r  Y o rse h la g  z u r  g o so tz lic h o n  R ego- 
lu n g  d e r  K lo in a k tio . [St. u. E. 1919, 13. Nov., 
S. 1392/3.]

®t.»Qtuy Adolpli Nitgcl: Z u r R e fo rm  d e r  T ech - 
n is c h e n  H o ch sc liu lo n . (Vortrag, gohalten auf der 
59. Hauptyersammlung des Vereins deutscher Ingeniouro 
am 27. und 28. Oktobor 1919 zu Berlin.) [St. u. E. 
1919, 13. Noy., S. 1101/2.]

H o ra n z io h u n g  d o r T o c h n ik o r  zum  V orw al- 
tu n g s d io n s t .  [St. u. E. 1919, 20. Noy., S. 1453/4.]

Dr. Paxmann: U ob o r n o u z o itlio h o  W ir tso h a f ta -  
f ra g e n . [St. u. E. 1919, 6. Noy., S. 1351/5.]

Normung.
Wilhelm Klemcnt: D o u tsch o s  E in h o i ts m a to r ia l  

fu r  S ta r k s t r o m - I n s ta l la t io n o n .  Verfasscr tr it t  
warm fur dio Normung ein und stoekt soin Ziel sogar noch 
dariiber, hinaus m it dor Forderung: N icht nur normen, 
sondorn yereinhoitlielien! [Mitt. Elektr. W. 1919, Sopt.. 
S. 222/4.]

D I-N o rm o n . [St. u. E. 1913,13. Nov„ S. 1399/1400.] 
K le in , Knecht, Schlesingor: E in lio itsw o llo  odor 

E in h o i ts b o h r u n g ? Bericht an don AusschuB fiir 
Passungsnormon des Normenausscliusses der deutschen 
Industrie. Es wird allgemein Einheitswello yorgesclilagen, 
fur Foin- und Edelpassung daneben aucli Einheits- 
bohrung. [Z. d. V. d. I. 1919, 22. Noy., S. 1174/7.] 

Technische Hilfswissenschaften. 
i A. Kohler: E ino  F o rm e l f i ir  g o s i i t t ig to  D am pfo. 

Es wird die fiir boliobigo Fliissigkeiten geltondo ompirische 
Form el angogoben:

Cp_
p_____ _ Ts Cy

10 -|- log •--- rJ"
P» P

worin p 3 den absoluten Druck in mm Q S, Ts dio ab- 
soluto Temperatur beim Siedopunkt bodeutot. [Z. d. V. 
d. I. 1919, 1. Noy., S. 1097.]

Pirnseh: B e it r a g  zu r  B e re c h n u n g  y o n , 
K ra n tr a g e r -O b e rg u r ts t i ib o u .*  Fiir zusammenge- 
setzte Fachwerkstiibo werden Formcln abgoloitet, die oine 
beąuemc Ennittlung des Querschnittes gestatten. [Z. d.
V. d. I. 1919, 1. Nov., S. 1094/5.]

Mullenhoff: U e b e r D ruckBtii.be.* An Hand einer 
Arbeit von Basquin wird das Ausknicken ais Folgo 
OKzentrischer Belastung erkliirt und dio Forderung yon 
Muller-Breslau, 1/soo Exzentrizitiit der Borechnung zu 
grundo zu legen, befiirwortet. [Z. d. V. d. I. 1919, 29, Noy., 
S. 1200/06.]

C. F. Jenkin: U obor d io  vom  In g o n ic u r  v e r-  
la n g to n  m e ta llu rg is c lio n  A u fso h liis se . [Engi
neer ing 1919, 28. Miirz, S. 411/4, 417/20; Ir. Coal Tr. Róv. 
1919, 28. Miirz, S. 3S4/5, 388/9. ~  Vgl. St. u. E. 1919, 
27. Nov. , S. 1477.]

Soziale Einrichtungen.
Hochschulfragen.

$r.*Qlig. Ileidebrock: D as B ild u n g sp ro g ra m m  
d o r T e o h n isc h o n  H o ch sch u lc . [Z. d. V. d. I. 1919.
1. Nov., S. 1089/93.]

A. Niigel: Z u r R o fo rm  d e r  T e c h n isc h e n  
H och  scliu le . Vortrag yor dor Hauptyersammlung des 
Vercins deutscher Ingenieure. (Vgl. St. u. E. 1919,13. Nov., 
S. 1401/2.) [Z. d. V. d. I. 1919, 29. Nov., S. 1189/94.]

Brennstoffe.
Koks.

D io E p k  Berze u g u n g  d e r  d e u ts c h e n  G af- 
worke. Statistische Ańgabcn. [GUickauf 1919, 8. Nov., 
S. SS1/2.]

Kokereibotricb.
N ouo IC oksofenan lage .*  Beschreibung der neuen 

Koksofcnanlagc der La Bello Iron Works; Beschreibung 
der Arboitswoiso. [Ir. Ago 1919, 11. Sept., S. 699/701.] 

Oskar M. Sclmdeck: N o rm a lis io ru n g  y o n  K o k e 
re ie n . [St. u. E. 1919, 6. Noy., S. 1349/50.]

A. Thau: E r fa h r u n g e n  im  n e u z e i t l ic h e n  Ani- 
m o n ia k fa b r ik b e tr io b o  d o r K ok ere ien .*  Erorte- 
rung der Ursachen der Salzkrustenbildung in den Sattigern 
und der Mittel zu ihrer Verhutung und Besoitigung. Be.
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sproohung der Griinde fiir den hohen Dampfyerbrauch 
in den Amoniakabtreiborn; ais GegenmaBnahmo wird dio 
atiindigo Ueberwachung dor Ammoniakdampftomporatur 
ompfohlon. [Gliiekauf 1919, 20. Sept., S. 433/7.]

Dio T o m p o ra tu ry e rh a ltn is s o  in  d o n  K o k s- 
ó fen  m it N o b o n p ro d u k te n g e w in n u n g .*  [Ir. Coal 
Tr. Rev. 1919, 17. Okt., S. 493.]

A. Thau: M ochanisclio  K o k s lo sch - u n d  -V er- 
la d o o in r ie h tu n g e n . [Gliiekauf 1919,4. Okt., S. 769/73;
11. Okt., S. 789/95; 18. Okt., S. 809/15; 25. Okt., S.829/34.]

P. Max Grempo: E e u o ru n g s te e h n ik  u n d  K o k s- 
a b fa l lb r ik e t ts ,*  Ausfuhrlieho Beschreibung einer 
Koksabfallbrilcettierungsanlago. [Eouerungstoolmik 1919, 
15. Noy., S. 29/34.]

Erze und Zuschlage.
Manganerze.

M an g an erze  in  S iid a fr ik a . Dio wiohtigston Erz- 
vorkommen liegen im Kriigersdorp-Bezirk in Transyaal. 
Dor Gehalt an Mn Oj — 59 bis 63 %. In N a ta l kommen 
Erzo m it 37,5 % Mn vor. [Ir. Ago 1919, 21. Aug., S. 494.]

Werksbeschreibungen.
Glelsanlagen.

B. Erederkind: G lo iso b o rb au  in  W o rk s tii t to n  
u n d  L o k o m o tiy sc liu p p o n .*  AllgomoinoUntersuchung. 
Bosehroibung einer neuen Anordnung dor Hanomag. 
[Organ 1919, 1. Noy., S. 330/4.]

Feuerungen.
Oelfeuerungen.

Wtt. Ostwald: V o rg asu n g  f liis s ig o r  B ro n n s to ffo  
fu r  V e rb ren n u n g sm o to ro n .*  Beschreibung des 
„Homa-Vergasors“ und Entwicklung soinor Grundlagon. 
Es liandolt sich um eino Vorrichtung zur Vernobelung auch 
schwer siedonder fliissigor Brennstoffe, dio yielleicht auch 
fur Zerstiiuber von Bronnern yorwendbar ist. [Feuerungs- 
technik 1919, 1. Nov., S. 21/3.]

Braunkohlenfeuerung.
D. J. W. van Dongen; U obor dio M o g lic h k e it, 

l im b u rg o r  B ra u n k o h le  zum  Bolioi.zon v o n  R e- 
g o n o ra t iv o fe n  zu b o n u tzo n . [Polytochniseh Week- 
b!ad 1919 Nr. 19 u. 20, Sonderabzug, S. 1 bis 34.] 

Kohlenstaubfeuerung.
N o u eru n g  an  K o h le n s ta u b fo u e ru n g o n .*  Be

schreibung und Zoiclinung des sogenannten „Grindlo- 
Systems". [Ir. Ago 1919, 14. Aug., S. 444.]

Gaserzeuger.
J. S. M. Climon: B e tr io b  v o n  G ase rzeu g ern .*  

Kurzo Vorschrifton fiir dio riehtigo Betriebsweiso von 
Gaserzeugern. [Ir. Ago 1919, 1. Mai, S. 1141/2.]

Rauchfrage.
Dr. F. Guth: Dio B ck iim p fu n g  d o r R a u c h - 

p lage* m it besondorer Berucksichtigung der Stadt Saar
brucken und dio zukiinftigo Entwicklung der Brennstoff- 
wirtschaft. (Dio sehr beachtenswerto Abhandlung wird 
noch fortgesetzt.) [Gesundheits-Ingneieur 1919, 8. Nov., 
S. 457/08.]

Krafterzeugung und -vertełlung.
Kraftwerke.

D ie M ó g lic h k o ite n  y o n  E rs p a r n is s e n  boi dor 
V erw ondung  y o n  h o o h g e sp a n n te m  D am pf. Be
richt uber die Yorschliigo yon D. L. R. Emmotts, der 
normalcn Wasserdampfkraftanlago eino solche m it Queck- 
silberdampf arboitendo yorzuschalten. Ersparnisso bei 
Verwendung von liochgespanntem Wasserdampf. [Z. f. 
Turb. 1919, 30. Aug., S. 252/3.]

U e b e r  dio V orw o n d u n g  y o n  D am p f y o n  
h o h e r  T e m p e r a tu r  u n d  S p a n n u n g . Bericht iiber 
einen Vortrag yon J . H. Shaw, in dom Betriebsorgebnisse 
dos Caryille-Kraftworkcs m it einer Dampfanlago von
25 a t Spannung und 370 0 Ueborhitzung mitgeteilt werden. 
[Z. f. Turb. 1919, 30. Aug., S. 252.]

Dr. Fr. Gamilschegg: V o rw e rtu n g  e le k t r i s c h e r  
A bf a ll -E n e rg ie . [Ńeues Wiener Tageblatt 1919, 
24. Mai. — Vgl. St. u. E. 1919, 13. Noy., S. 1398.]

G. Klingonberg: D as G ro B k ra f t  w erk  Z sch o rn e - 
w itz  (G olpa). Eingchcndo Beschreibung dor ganzon 
Anlagen. [Z. d. V. d. I. 1919, 1. Nov., S. 1081/9; 8. Noy., 
S. 1113/21, 15. Noy., S. 1145/50.]

Dampfkessel.
Meineokc; U e b e r  dio D a m p fe rz e u g u n g  im  

L o k o m o tiy k o ssc l.*  Gestiitzt auf dio Strohlschen 
Arbeiten wird dio Abliiingigkoit der Leistung yon der 
Rostflachc naohgowiesen und dio Strahlsehe Schorustein- 
fonnel erliiutert. [Z. d.V. d. I. 1919, 22. Nor., S, 1169/74.J 

Dampfkesselfeuerungen.
Prudel: S o h la e k o u q u o tse h o r  f iir  m e c h a n isc h e  

R osto .*  Vorriohtungen zur Beseitigung der Schlacke bei 
Schriigroston. [Z. f. Dampfk. u. M. 1919, 7. Nov., S.345/8.] 

Gasmaschlnen.
G asd y n am o s  u n d  G ebliiao. Beschreibung oiniger 

yon Vickers Limited ausgefiihrten Maschinen, dio zeigen, 
daB England sich dam it auf dem Gobieto der Nacli- 
empfindung deutscher Ausfiihrungen befindet. [Engi- 
ńeoring 1919, 31. Okt., S. 576/8.]

Elektrische Maschinen.
3)r.'Qlifl. W. Reichel: V o rla u f ig e  G renzon  im  

E le k tro -M a so h in e n b a u . (Vortrag, gehalton auf der 
am 27. und 28. Oktobor 1919 zu Berlin stattgofundonon 
59. Hauptyersammlung dos Vereins deutscher Ingenieure.) 
[St. u. E. 1919,13. Noy., S. 1401.]

Schalteinrichtungen.
Heinrich O tt: U o b er dio B o la s tu n g s fa h ig k o it  

y o n  S e h a l t a p p a r a te n  h o h e r  S c h a l th i lu f ig k o it ,  
in s b o so n d e ro  y o n  S teu e rw a lzo n .*  [E. T. Z. 1919, 
13. Nov., S. 583/5.]

Quecksilberdampf-GroB-Gleichrichter.
M. Clarnfcld; U obor B o tr ie b s e r f a h ru n g o n  m it 

Q u o c k s ilb e rd a m p f-  GroB- G io ich r ich to rn .*
Dr. II. John: Q u e o k s ilb e rd a in p f -G lo ic h r io h te r  

d e r  A. E. G.*
M. Sehenkel: Q u o e k s ilb e rd a m p f-G le ie h r io h to r  

d e r  S. S. W.* [Mitt. Eloktr. M. 1919, 1. Noy., S. 261/9.] 
Kugellagcr.

Ed. Miiller: E in flu B  des K u g c lk iif ig s  boim  
K u g o ltr a g la g o r  (R in g lag e r) .*  Es wird der Nachweis 
gefidirt, daB dio Bauart des Kugclkiifigs erheblichen E in
fluB auf dio Zahl der Kugcln und dam it die Tragfiihigkeit 
untor sonst gleichen Verhaltnisson hat. [W.-Techn. 1919, 
1. Okt., S. 290/3.]

Arbeitsmaschinen.
Transportanlagen.

A. Thau: M eohan iseho  K o k s lo sc h - u n d  V er- 
la d o o in rie h tu n g p n .*  Beschreibung einer Roiho yon 
Losch* und Vcrladeeinrichtungen. Aussichten zur Wiedcr- 
gowinnung der bei Loschung yon Koks froiwerdonden 
Wiirmo. [Gliiekauf 1919, 4. Okt., S. 769/73; 11. Okt., 
S. 789/95; 25. Okt., S. 829/34; 1. Noy., S. 853/5.]

Wintermoyer: Dio n o u z e it lie h o  E n tw ic k lu n g  
des e lo k tr iso h  b o tr ie b e n o n  S e lb s tg ro ife rs .*  Selbst- 
greifor m it am Groiforseil angeordnctem elektrische.u An
trieb. Solbstgreifer m it nur einem ortsfeston Antriobs- 
motor und solcho m it zwei ortsfeston Antriebsmotoren. 
[E. T. Z. 1919, 20. Noy., S. 600/02; 27. Nov., S. 610/2.] 

M. Kunz: E n tw ic k lu n g  u n d  V erw o n d u n g s- 
m o g lic h k e i te n  d o r K a b e lk ra n e .*  Die geschichtliehc 
Entwicklung der Kabelkrane bis zur Einfiihrung in 
Deutschland. Ausfuhrung und Verwendung ncuzcitlicher 
Kabelkrane. Wirtschaftliehe Einzelheiten. [Z. f. B., 
H. u. S. 1919, 3. Heft, S. 160/84.]

Selbstentlader.
F. Baltzer: Dio F ra g e  d es f re iz u g ig e n  S e lb s t-  

on tlad o w ag o n s .*  Stellungnahmo fiir den Malcherschon 
Solbstontladowagon, dessen Einfuhrung nach noclimaliger

Zeikchriftenwrzeichnis nebst Abkurzungen siehe Seite 129 bis 131.
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Prufung empfohlen wird. [Verkehrstechnik 1919,25. Sept., 
S. 41/5.]

Werkzeugmaschinen.
Bauer: D ie G e w in d e s o h n e id y o r r ic h tu n g e n  un- 

g e re r  b e k a n n te s te n  A u to m a te n .*  [Z. d. V. d. I. 
1919, 29. Nov., S. 1206/8.]

Roheisenerzeugung.
HochofenprozeB.

P u lv e r is i e r t e  K o h le  im  H ocho fen .*  Besehrei- 
bung yon Versuohen iiber die Einfuhrung pulyerisierter 
Kohle in  den Hochofen, die an amerikanischen Hochofen 
durchgefuhrt worden sind. [Ir. Coal Tr. Rey. 1919, 
15. Aug., S. 204/5.]

W. Mathesius: U e b e r  d en  E in flu B  y o n  P ro f il-  
a n d e ru n g e n  a u f  d e n  G ang  des H o ch o fen s. [Ir. 
Tr. Rev. 1919, 13. Miirz, S. 697/8. — VgL St. u. E. 1919, 
20 .N ov., S. 1442.]

Hoehofenanlagen.
D er n eu e  H o c h o fe n  d e r  B r ie r  H ill  S te e l  Co. 

[Ir. Tr. Rev. 1918, 20. Sept., S. 728/9. — Vgl. St. u. E. 
1919, 6. N or., S. 1362.]

D ie H o c h o fe n a n ia g e  d e r  W e ir to n -S te e l  C om 
p a n y , W e ir to n  W est Va. [Ir. Tr. Rey. 1919, 2. Okt., 
S. 921/4.] ■

N eue  a m e r ik a n is c h e  H o ch o fen an iag e .*  Be
schreibung der Hochofenaniage der Weirton-Steel Com
pany, Weirton, West Va. W ir werden auf den Gegenstand 
noch niihor eingehen. [Ir. Coal Tr. Rey. 1919, 31. Okt., 
S. 559/61.]

Hochofenbetrieb.
Dr. P. Farup: E le k tr is e lie s  E isen e rz sch m o lzen . 

[Tidskrift for Bergvaesen 1919, Nr. 4, S. 55/6.]
Assar Gronwall: E le k tr is c h e  H o ch o fen . [Tidskrift 

for Bcrgyacson 1919, Nr. 4, S. 54.]
H. Bie Lorcntzen: E le k tr is c h e  H o ch o fen . [Tid

skrift for Bergyaesen 1919, Nr. 4, S. 50/4 u. S. 56/7.] 
U e b e r  d a s  H a n g e n  in  H o cho fen .*  Erorfcerung 

der ycrschicdenen Ursachen des Hangens und Stiirzens 
yon Hochofen und der zweckmiiBigen MaBnahmen. 
(Nichts Neues.) [Ir. Tr. Rey. 1919, 23. Okt., S. 1114.] 

Sonstlges.
U e b e r  d ie  S tu c k ig m a e h u n g  v o n  E e in m a te r ia l .  

Zusammenstellung versehiedener Verfahren zur Stuckig- 
machung von Eeinmaterial sowohl durch Brikettieren 
wie Agglomerieren. Die Zusammenstellung ist unyoll- 
standig und geht nicht in die Tiefe. [Rass. Min. 1919, 
Oktober, S. 63/5.]

E. Lufft: D er E n tle e ru n g s v o rg a n g  in  S ilo - 
ze llen .*  Wirtschaftliche Bedeutung von Silos und 
Schachtofen. Druckyerhaltnisse in Silos. Erortcrung der 
Ablaufkurve. [Fordertcchnik 1919, 1. bis 8. Juli, S. 78/81 j 
15. bis 22. Juli, S. 105/9.]

GieOerel.
Allgemeines.

s. Werner: B e r ic h t  u b e r  d en  b eab - 
s i c h t ig te n  A rb e i t s p la n  dos T e c h n isc h e n  H a u p t-  
a u sso h u sse s  f u r  G ieB erei w esen. Wortlicbe Wieder- 
gabe der Ansprache yor der Versammlung der GieBerei- 
fachleuto am 3. Oktober in Harzburg. (Vgl. St. u. E. 1919, 
30. Okt., S. 1305/7.) [GieBerei 1919,22. N o t.,  S. 186/188.] 

Anlage und Betrieb.
N e u e rb a u to  G ieB erei fu r  d ie  M o to re n in d u -  

s tr ie .*  Die Neuanlago der Saginaw Products Co.,, einer 
Tochtergcsellschaft der General Motors Corp., zu Saginaw, 
Mich., soli nach Aufnahme des Betriebs taglich 200 t  GuB
waren. fiir Motorwagen bei 900 Mann Belegschaft aus- 
bringen. Beschreibung der Anlage. (VgL St. u. E. 1919, 
27. N o v .,  S. 1485.) [Ir. Tr. Rey. 1919, 6. N o t . ,  S. 1245/7.] 

W ir t s c h a f t l ic h k e i t  bei M a s se n a r tik e ln .*  Die 
Hurley Machinę Co. in Chicago fcrtigt in ihrer neuen. 
GieBerei Yomehmlich kleine Massenartikel fur elektrische

Waschmaschinen, Vakuumreiniger und Bugeleisen an. 
Tiigliches Ausbringen 23,5 t. Beschreibung der Anlage. 
Des AbgieBens wegen bcginnt die eine Halfte der Eormer 
morgens % Stunde spater. Verwendung Ton HartguB- 
kernen bei den Naben kleiner Radchen. Maschine zum 
AusstoBen der HartguBkerne aus den GuBwaren. [Foun- 
d ry  1919, 1. Nov., S. 761/6.]

Gilbert L. Lacher: E in  b e m e rk e n s w e r te r  GieBe- 
re in e u b a u .*  Beschreibung der Anlage der Busch-Sulzer 
Bros. Diesel Engine Co. zu St. Louis. Eine Haupthalle 
m it zwei Nebenschiffen von 50 m Lange und 47 m Gesamt- 
breite. Die Nordsoite ist in Glas gebaut. Zahlreiche Lauf- 
kranen. Wohlfahrtseinrichtungen. [Ir. Ago 1919, 25. Sept., 
S. 827/32.]

J . E. E rrin : M e h rs to c k ig e  G ieB ereien . [Ir. Tr. 
Rev. 1918, 21. Nov., S. 1173/5. —  Vgl. St. u. E. 1919,
27. Nov., S. 1479.]

Modelle.
C. Irresberger. A us d e r  M o d e lltisc h le re i.*  

Herstellung eines Rahmenmodells fur einen Fulltrichter, 
ferner von Zylindermodellen, zweigeteilt fur liegende 
Formerei und dreigeteilt fur stehende Formerei und einea 
lose zusammengesetzten Modells fiir einen Mischflugel- 
kopf. [GieB.-Zg. 1919, 15. Nov., S. 344/8.]

Formerei.
Ernest Schwarz: W ie L e h m fo rm e n  u n d  K e rn e  

g e tr o c k n e t  w erden .*  Zur Featatellung, ob eine Lehm- 
form yollstandig trooken iat, wird empfohlen, eine Ton 
unten zugangliche und durch herausnehmbare Ziegelsteine 
oder Lehm abzuschlieBende Priifstelle im Innern der 
Form anzuordnen. Das Troeknen groBer Herdformen 
mittels Koksfeuer. [Foundry 1919, 15. Okt., S. 754/5
u. 759.]

A n fe r t ig u n g  d e r  R a h m e n  fu r  R ie se n -W e rk -  
z eu g m a sc h in e n .*  Beschrieben ist die Herstellung Ton 
Teilen zu Bearbeitungsmaschinen fur Geschutze groBten 
Kalibers bei den Niles-Werken zu Hamilton, O. [Foundry 
1919, 1. N ot., S. 772/7.]

U n u n te rb ro c h e n e  F o rm e re i la n g s g e te i l t e r  
A b z u g ro h ren .*  [Foundry 1918, Febr., S. 73/8. — Vgl. 
St. u. E. 1919, 27. N ot., S. 1473/4.]

R a d ia to re n fo rm m a s c h in e  z u r  g le ic h z e it ig e n  
H e r s te l lu n g  y o n  O b er- u n d  U n te rk a s tu n .*  Be
schreibung der neuen durch Druckluft angetriebenen Bau
a rt der Cleyeland-Oabom Mfg. Co. in CleTeland. Die 
Maschine besitzt Rutteleinrichtung, ausfahrbaren PreB- 
holm und Durchzieheinrichtung, sie ist auf Gleisen fahr- 
bar. F ur Ober- und U nterkasten dient oine gemeinsame 
Modellplatte, auf der die K asten gleichzeitig geruttelt 
werden. Maschine erfordert zwei Mann Bedienung. [Ir. 
Trade Rey. 1919, 23. Okt., S. 1118/9.]

GrauguB.
F. W. Adams: G u B eisern e  Z y lin d e r  fu r  F lu g -  

zeuge. [Foundry 1918, Marz, S. 128 und 133. — Vgl. 
St. u. E. 1919, 27. N ot., S. 1475.]

SonderguB.
Philip d’H. DreBler: K o n t in u ie r l ic h e r  G lu h o fen  

fu r  s c h m ie d b a re n  GuB.* [Foundry 1918, Dez., 
S. 566/7. — VgL St. u. E. 1919, 27. N ot., S. 1478/9.]

H. E. Dilier: D iffu s io n  Ton K u p fe r  d u rc h  G uB 
eisen .*  Ergebnisse yon Yersuchen m it Tempem in 
Ivupferoxydpackung. (Vortrag American Foundrymen’s 
Association.) Bericht folgt. [Foundry 1919, 1. Nov,, 
S. 779/S0.]

StahlformguB.
H. J . Cox und Ch. K. Brooks: S ta h lg u B k e tte n . 

[Ir. Age 1918, 4. Juli, S. 25/8. — Vgl. St. u. E. 1919,
27. N ot., S. 1474/5.]

MetallguB.
A n fe r t ig u n g  y o n  K u rb e lk a s te n  a u s  A lu 

m in iu m  in  E n g lan d .*  Beschreibung der yon der Row- 
land Hill & Co., Coyentry, England, hergestellten Stiicke. 
[Foundry 1919, 1. Noy., S. 781/3.]
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Wertberechnung.
Alex. Mann: V e rfo lg u n g  e in e s  W e rk s tiic k s  

du ro h  d en  B e tr ie b .*  Vorfasscr cmpfiehlt ein Karten- 
system zur Eeststellung vOn AusschuBguB und der Arbeiten 
der einzelnen Eormer. [Foundry 1919, 15. Okt., S. 742/3.] 

Sonstiges.
P. M. Grómpo: G u B eiaensiiu len  im  E eu er. Be- 

apreehung der von dem Hamburger S taat ausgefuhrten 
Versuche m it guBeisernen Saulen ohne und m it Um- 
mantelung bcziiglich Tragfahigkeit wahrend der E r
hitzung bis zu 800 0 und beim darauffolgenden Anspritzen 
mit Jtaltem Wasser. [GieBerei 1919, 22. Noy., S. 188/89.]

H e iz w e r tb e s tim m u n g  v o n  G e n e ra to rg a s  im  
G ie B e re ib e tr ie b . Bekanntcs uber dio Heizwertbc- 
stimmung m it dom Ju n k ersch en K alo rim c te r. [GieBerei 
1919, 7. Noy., S. 179/80.]

Erzeugung des schm iedbaren E isens.
Martlnverfahren.

Emil Goldmann: E rs p a r u n g  v o n  F e r ro m a n g a n  
d u re h  F lu B s p a t im  M a rtin w e rk . [St. u. E. 1919, 
13. Nov., S. 1385/7.]

Elektrostahlcrzeugung.
G roB er O fe n tr a n s fo rm a to r .*  Kurze Beschrei

bung eines Drehstrom-Ofentransformators fur 15300 KVA 
Dauerleistung m it einer Niederspannungswicklung fur 
52 000 A. Ausfuhrung A.-G. Brown-Boveri & Cie. [E.T. Z. 
1919, 6. Noy., S. 570.]

Sonderstóhle.
$r^3inn. Erdmann Kothny: E rs a tz s t i ih le  fu r

C h ro m n ic k ó ls ta h le .*  [St. u. E. 1919, 6. N ot:, 
S. 1341/8.]

Legierungen.
D ie H e r s te l lu n g  v o n  F e r ro c h ro m  u n d  F e r r o 

w o lfram  in  A u s tra lio n . Berieht einer Kommission 
uber den Betrieb eines Heroult-Ofens auf Ferrochrom 
und Ferrowolfram. [The Mining Journal 1919, 24. Mai, 
S. 327/8; 31. Mai, S. 338/9.]

Verarbeitung des schm iedbaren Eisens.
Schmicden.

Paul Heinrich SchweiBguth: P la u d c re ie n  au s  d e r 
G esenkschm iode .*  Griindung yon Dampfhammern. 
Befestigung des Hammerbiiren. Gesenkstahl. Gesenk- 
schmieden. Rekuperatiywiirmofen. FuBbodenausbildung. 
[Z. d. V. d. I. 1919, 8. N ot., S. 1107/13.]

Ziehen.
Robert J . Clegg: H e rs te l lu n g  k a l t  g ezo g en e r 

S tabe .*  Es handelt sich um die Einrichtungen der New 
England Drawn Steel Co. in Mansfield, Mess., die mancher- 
lei beachtenswerte Neuerungen darbieten. [Ir. Age 1919,
1. Mai, S. 1129/31.]

SchweiBen.
L. A. North: Schw eiB en  y o n  L o k o m o tiy -  

z y lin d e rn . Kurze Mitteilung iiber autogenes SchweiBen 
yon geritsenen Lokomotivzylindern. [Railway Age 1919,
12. Sept., S. 522/23.]

Autogenes SchweiBen.
J . T. Leaeh: A u to g e n e s  S chw eiB en  y o n  Z y lin 

d e rn  u n d  a n d e rn  S tiick en . Beschreibung der Anord
nung und Arbeitsweise beim SchweiBen gerissener Loko- 
motivzylindcr. Das Verfahren ist das allgemein ubliche. 
[Railway Age 1919, 12, Sept., S. 523.]

Verzinnen.
N euo W eiB blech-M asch ine .*  Dieselbe behandelt 

vier Bleche gleiehzeitig, sie beizt, yerzinnt und reinigt 
diese selbsttatig. [Ygl. St. u. E. 1919, 27. Noy., S. 1487.] 
[Ir. Tr. Rev. 1919, 16. Okt., S. 1054/6-1

W e i B b l e c h p u t z m a s c h i n e , *  (V g l. St. u . E.1919,
27. N o t . ,  S. 1487.) [ I r .  Ago 1919, 10. J u l i ,  S. 98.] 

Schienen.
E. E bert: S ch ien en s to B  m it tr a g o n d e r  U n te r -  

lage  u n d  n ic h t t r a g e n d e n  L asch en .*  [Organ 1919,
1. N ot., S. 327/8.]

Rohren.
H. J. French: H e rs te l lu n g  y o n  R o h re n  m it 

k le in e r  W an d s tiirk e .*  Nach ganz allgemein gehaltenen 
Ausfiihrungen iiber die ublichen Rohrherstellungsyer- 
fahron Erorterung yon Schwierigkeiten, die der Her
stellung yon Rohren genau gleicher Abmessungen und 
Eigenschaften im Wege des Ziehyerfahrens entgegen- 
stehen. [Ir. Tr. Rev. 1919, 9. Okt., S. 982/5.]

Metalle und Legierungen.
Metalle.

W. Rosenhain: U e b e r d ie  B e z ie h u n g e n z  w ischen  
W is se n se lia f t u n d  I n d u s t r i e  d e r  M e ta lle , au B er 
E isen . [Engineering 1919, 28. Marz, S. 411/4, 417/20; 
Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 28. Marz, S. 384/5, 388/9. — Vgl. 
St. u. E. 1919, 27. Noy., S. 1478.]

Guy D. Bengough und O. F. Hudson: D ie K or- 
ro s io n  y o n  M eta llen . [Engineering 1919, 28. Miirz, 
S. 411/4, 417/20; Ir. Coal Tr. Rcv. 1919, 28. Marz, S.384/5, 
388/9. — Vgl. St. u. E. 1919, 27. Nov., S. 1476/7.] 

Legierungen.
W. Rosenhain und D. Hanson: E ig e n s c h a f te n  

e in ig e r  K u p fe r le g ie ru n g e n . [Engineering 1919,
28. Marz, S. 411/4,417/20; Ir. Coal Tr. Rev. 1919,28. Miirz, 
S. 384/5, 388/9. — Vgl. St. u. E. 1919, 27. Nov., S. 1477.]

Schulz: B e r ie h t  iib e r  d ie  A rb e ite n  des N o r- 
m e n a u s sc h u sse s  f iir  M e ta lle  u n d  M e ta lle g ie -  
rungen . Normung voń Messing und Bronze. [Met. u. Erz 
1919, 22. Noy., S. 544/45.]

S chw eiB ungen  le g ie r te r  S tiih le . [Z. d. V. d. I. 
1919, 22. Febr., S. 166/8. — Vgl. St. u. E. 1919, 6. Noy., 
S. 1360/2.]

Betriebsiiberwachung.
Allgemeines.

D er W iirm e in g o n ieu r. [St. u. E. 1919, 13. N ot., 
S. 1396/7.]

Feuerungstechnische Untersuehungen.
Dr. Hilliger: E in ig e  B e m e rk u n g e n  zu r

L u f ti ib e r sc h u B z a h l bei F e u o ru n g s u n te r s u c h u n -  
gen. Anniiherungsgleichungen und genaue Gleichungen. 
GroBe der Feblcr bei Anwendung der Annaherungs- 
gleichungen. [Z. f. Dampfk. u. M. 1919,10. Okt., S. 313/5.] 

Warmetechnische Untersuehungen.
Dr. Deinlein: D er E in flu B  des K e sse ls te in s  au f  

die L e istu n g  u n d  S ic h e rh e it d e r  D am pfkesse l.*  
Bcsprechung der Versuche yon Fritz ICrauB und Hinweis 
auf einige strittige Punkte. Eigene Versuche haben nur 
einen TerhaltnismaBig geringen EinfluB der Kesselstein- 
ablagcrung in den Grenzen der normalen Kesselanstrengung 
ergeben. [Z. d. Bayer. Rev.-V. 1919, 31. Okt., S. 159/60.] 

Pyrometrie.
B e stim m u n g  d e r  T e m p e r a tu r  y o n  f lu ss ig e m  

S ta h l. Beschreibung des Verfahrens zur Bestimmung der 
Temperatur von fliissigem Stahl unter den im Betrieb 
herrschenden Bedingungen. [Rass. Min. 1919, August, 
S. 27/9.]

D as W e d g e -P y ro m e te r . Beschreibung und An- 
wendungsweise des Wedge-Pyrometers (Optisches Pyro- 
meter). [Engineer 1919, 5. Sept., S. 229/30.]

Schmierung.
H. V. Conrad: S c h m ie ru n g  v o n  L u f tk o m - 

p resso ren .*  Lufttemperaturen. Anforderungen an das 
Oel. Schmierolmenge. [Am. Mach. 1919,4. Okt., S.168/70.]

M echanische Materialprufung.
Priifungsmasehinen.

E in fa c lie  F e s t ig k e i ts p r i i fo in r ic h tu n g e n . Be
schreibung zweier cinfaclier Festigkeitsprufmaschinen von 
Charles Frćmont. W ir werden auf den Gegenstand noeli 
des naheren zuruekkomnien. [Gen. Ciy. 1919, 30. Aug., 
S. 205.]
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Georg Wazau: N e u a r tig e  F e s t ig k e i ts m a s e h in c .*  
[Z. d. V. d. I. 1919, 25. Jan ., S. 79. — Vgl. St. u. E. 1919,
13. Nov., S. 1398/9.]

Dehnungsraesser.
®r.-Qng. Otto Schafer: D ie sc h w in g en d o  S e ito  

a is  D eh n u n g sm esse r.*  Eino Seite wird an dem frag- 
lichen Teil so befestigt, daB sie bei seiner Dehnung scharfer 
gespannt wird, also einen hoheren Ton gibt. Die Aende
rung wird m it Hilfe einer Vergleichsseite bestimmt. Das 
VeTfahren ist sehr ompfindlich und fiir Fernablesung m it 
Hilfe eines Fernsprechers geeignet. Anwendungsmoglich- 
keiton. [Z. d. V. d. I. 1919, 11. Okt., S. 1008/9.] 

Magnetisehe Prufung.
Br, L. Sanford: D ie  m a g n e tis e h e  P ru fu n g  vo n  

S ta h l. * Yortrag vor dem American Iron and Steel 
Tnstitute am 24. Oktober 1919 uber die Prufung yon Stahl 
m it Hilfe der magnetischen Analyse. [Ir, Tr. Rev. 1919, 
30. Okt., S. 1181/3.]

Henry M. Howe: D ie m a g n e tis e h e  P ru fu n g  yo n  
S ta h l. Aussprache iiber die yorstehende Arboit von 
Ri L. Sanford, in der uber dio Verwendung von Rontgen
strahlen ais Erganzung der magnetischen Prufung ge- 
sprochen wird. [Ir. IV. Rev. 1919, 30. Okt., S. 1189 und 
1191.]

Dauerversuche.
F. M. Farm er: B e sc h rc ib u n g  e in e s  e in fa c h e n  

A p p a ra to s  zu r  V ornahm o  v o n  E rm u d u n g s y e r -  
suehen . [Am. Mach. 1919, 1. Nov., S. 271/3.]

EinfluB der Formanderung.
F. Johnson: E in f lu B .d e s  K a ltw a lz e n s  a u f  d ie  

m e c h a n isc h e n  E ig e n s c h a f te n  v o n  s a u e r s to f f -  
fro iem  K u p fe r. [Engincering 1919, 28. Miirz, S. 411/4, 
417/20; Ir. CoalTr. Rey. 1919, 28. Marz, S. 384/5, 388/9. — 
Vgl. St. u. E. 1919, 27. Nov., S. 1478.]

S)r.=Qng. Ernst Bock: F o lg e n  d e r  K a ltb e a rb e i-  
tu n g  y o n  W a sse rs to fff la sc h e n .*  [St. u. E. 1919,
27. Nov., S. 14G7/70.]

Owen W. Ellis: E in flu B  d e r  B e a rb e i tu n g  au f 
M e ta lle  u n d  L eg ie ru n g en . [Engincering 1919,
28, Marz, S. 411/4,417/20; Ir. CoalTr. Rev. 1919,28. Marz, 
S. 384/5,388/9. — Ygl. St. u. E. 1919, 27. Noy., S. 1477/8.]

EinfluB der Warmebehandlung.
W a rm d e fo rm a tio n  y o n  S ta h l. Ueber den E in

fluB der bei hohen Temperaturen yorgenommenen De- 
formation auf die : Eigonschaften des Stahls. Vergleich 
zwischen Schmieden und Walzen. [Ir. Ago 1919, 8. Mai, 
S. 1215/0.]

Sonstiges. ■
G. Skerrett: U n te rs u c h u n g e n  an  a l te n  B ronzen , 

[Scientific American 1919, 20. Sept., S. 282, 294 u. 296.]

Metallographie,
Allgemeines.

F o r t s c h r i t t o  d e r  M e ta llo g ra p h ie  (April bis 
Jun i 1919). [St. u. E. 1919, 20. Nov., S. 143S/42.] 

Prufverlahren.
W. B. Ruder: D ie V e rw e n d u n g  y o n  R o n tg e n 

s t r a h le n .  Ueber die Verwendung von Rontgenstrahlen 
zur Prufung von Stahl. [Ir. Tr. Rey, 1919, 30, Okt., 
S. 1188/9.]

P ru fu n g  y o n  B a u s to f  fe n  m it R o n tg e n s tra h le n . 
Zusammcnfassender Berieht iiber die bisherigen Erfah
rungen m it der Prufung yon Baustoffen m it Hilfe yon 
Rontgenstrahlen; die Ausfiihrungen bieten nichts Ncues. 
[Organ 1919, 15. Noy., S, 352/3.]

Physikalisch-thermisches Verhalten.
L. R, Seidell und G. J . Horvitz: P h y s ik a lis c h e  

E ig e n s c h a f te n  y o n  h o c h h a lt ig e n  C h ro m s ta h lo n .4 
Beziehungen zwischen Hiirte und gelosten Doppelkarbiden 
in  kritischen Temperaturen. MaximalzerreiBfestigkeit und 
Dehnbarkeit, [Ir. Age 1919, 30. Jan ., S. 291/4.]

G. Horyitz: D ie E ig e n s c h a f te n  y o n  S c h n e ll-  
d re h s ta h le n . Metallographische Untersuchungen und

Warmebehandlung yon Schnelldrehstahlen. Dio H er
stellung derartiger Stiihlc im Tiegel- und im Elektroofen. 
Der EinfluB von Uran. Gegossene Schnelldrehstahle. 
[Ir. Age 1919, 26. Juni, S. 1711/4.]

U e b e r S c h n e lld re h s ta h le . Erorterung der in 
England ublichen Herstellungsweiso von Schnelldreh- 
stiihlen; metallographische und thermische Untersuchungen 
an derartigen Stahlen. [Ir. Age 1919, 11. Sept., S. 703/7.]

A. Sanfourehe: D ie K u p fe r-S i liz iu m -L e g ie -  
ru n g e ń . Erorterung des Kupfer-Silizium-Diagramms von
0 bis 20 % Si. [Rey. Met. 1919, Juli/August, S. 246.] 

Aufbau.
U n te rs u c h u n g  e in e s  ty p is c h e n  L a g e rm o ta lls . 

[Engincering 1919, 24. Okt., S. 563/5.]
D. Hanson und S. L. A rchbutt: M ik ro g ra p h ie  des 

A lu m in iu m s u n d  se in e r  L e g ie ru n g e n . [Engineering
1919, 28. Marz, S. 411/4, 417/20; Ir. Coal Tr. Rev. 1919,
28. Marz, S. 384/5, 388/9. — Ygl. St. u. B. 1919, 27. Nov„ 
S. 1477.]

Chem ische Prufung.
Allgemeines.

Fred. C. A. H. Lantsberry: U eb o r d en  W irk u n g s- 
g ra d  d e r  W e rk s la b o ra to r io n . [Engineering 1919,
28. Marz, S. 411/4,417/20; Ir. CoalTr. Rev. 1919, 28. Marz, 
S. 384/5, 388/9. — Vgl. St. u. E. 1919, 27. Noy., S. 1478.]

W. R. Barclay: B e z ie h u n g e n  zw isc h e n  L a b o 
r a to r iu m  u n d  B e tr ie b . [Engineering 1919, 28. Marz, 
S. 411/4,417/20; Ir. CoalTr. Rev. 1919, 28. Miirz, S. 384/5, 
388/9. — VgL St. u. E. 1919, 27. Noy., S. 1478.]

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

J . Houben: E in  y o lu m e tr is c h e s  V erfa lx ren  zu r  
B e s tim m u n g  d es E isen s . Reduktion des Ferrisalzes 
durch Schwefelwasserstoff bzw. Schwcfeldioxyd und 
T itration der hierdurch freiwerdenden Siiure m it Kali- 
lauge, woraus sioh das Fcrrieiśen errechnet. [Ber. d. Chem. 
Ges. 1919, Nr. 10, S. 2072/6.]

Kohlenstoff.
J . R. Cain und L. C. Maxwell: V e rfa h re n  zu r  

K o h le n s to f f  b e s tim m u n g  im  S ta h l  d u rc h  M essung  
d es  e le k t ro ly t i s c l ie n  W id e rs ta n d e s .*  Das durch 
Yerbrennung der Probe im Sauerstoffstrom gebildete 
Kohlendioxyd wird in eine Bariumhydroxydlosung von 
bekanntem elektrischen Widerstande geleitct und dieser 
nach beendetem Durchleiten gemessen. Bestimmungs- 
dauer 5 min. Beschreibung der Apparatur. [ J. Ind. Eng. 
Chem. 1919, Sept., S. 852/60.]

Aluminium.
Brzeziner: B e s tim m u n g  des A lu m in iu m s. Ko- 

lorimetrische Bestimmung des Aluminiums naoh A ta c k  
m it Alizarin, das ein purpurrotes Salz gibt. Bestimmung 
von Aluminium in Gegen w art yon Eisen nach Mining 
m it einer Azeton-Azetylchloridlosung. Volumetrische 
Bestimmung des Aluminiums nach S to c k  durch Kalium- 
jodid und Kaliumjodat. [Z. f. anal. Chem. 1919, 8. Heft, 
S. 363/5.]

Brzeziner: A n a ly se . v o n  A lu m in iu m  u n d  A lu- 
m in iu m le g ie ru n g e n . Bestimmung von Silizium, Eisen, 
Kupfer, Aluminium, Zink und Natrium  nach B h a t ta -  
c h a ry y a . Gesamtanalyse nach.y. Jo h n . [Z. f. anal. 
Chem. 1919, 8. Heft, S. 365/7.]

Gase.
Marc. Pouchon: A n a ly se  v o n  G asg em isch en  

d u ro h  R e f ra k tro m e tr ie .*  Beschreibung eine3 Re- 
fraktrometers zur Analyse eines aus zwoi Gasen bestehenden 
Gemisches. [Chem, Met. Eng. 1919, 15. Sept., S. 392/5.] 

Teer.
Franz Fischer: D ie K e n n z e ic h n u n g  v o n  U r- 

te e ro n . Unterscheidung des Steinkohlenurteers von 
anderen Steinkohlenteeren, des Braunkohlenurteera yon 
andoren Braunkohlenteeren und des Braunkohlenurteers 
yom Steinkohlenurfceer. [Z. f. ang. Chem. 1919, 28. Okt., 
S. 337/40.]
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Statistisches.
Der AuBenhandel der Vereinigten Staaten im Rechnungs- 

jahre 1918/19.
Nach einer in der englischen Zeitschrift „Tho Iron 

and Coal Trades Revicw“‘) yeroffentlichten Zusammen- 
stcllung gestaltete sich dio E ison - u n d  S ta h l-A u s fu h r  
der Yereinigten Staaten in dem am 30. Jun i 1919 abge- 
laufenen Rechnungsjahre, yerglichen m it den Ergobnissen 
des Yorjahres, wie folgt: Ausiuhr

Einfuhr

im Hecbnungsjahrc
1018/19 1917/18

tons zu 1010 kg
Roheisen ................................. 335 279 363 478
Ferromangan ............................. 2 184 4 935
Ferrosiliziu m ............................ 4 949 8 599
S c h r o t t ..................................... 5 428 22 385
Stabeisen . . . .  . . . . . 81 788 51 211
W a lz d ra h t................ .... 26 902 190 275
Stahlstabe . . . . . . . . . 529 717 612 731
Kniippel, Blocke usw. . '. . 911695 1 970 831
Schrauben und Muttern . . . 64 252 30 161
B a n d e isc n ................................ 56 553 58 816
H ufeisen..................................... 2 498 9 089
Gcschnitteno N iig e l................ 3 468 5 209 

15 549SehienenniŁgel......................... 20 749
D rah ts tif te ................................ 93 898 109 380
Sonstige N iig e l........................ 18 406 13 139
GuBoiserne Rohre und Verbin-

dungsstiicko . ..................... 40 012 79 205
SchweiBoiserne Rohi'e und Ver-

bindungsstiicke.................... 173 252 102 014
Radiatoren und Kessel aus GuB

eisen......................................... 3 577 2 874
S ta h lsc h ie n e n ........................ 621 728 430 347
Verzinkte Eisenbleehe . . .  . 86 113 79 018
Sonstige Eisenbleehe . . . . 222 547 55 090
Stahl-G robblecho................ .... 746 532 480 121
S tah l-F einb ieche.................... 160 432 176 820
Schiffs- und Behalterblecho . 20 598 34 951
Bftueisen..................................... 340 584 240 961
WeiB- und Mattbleehe. . . . 244 302 251 827
S tach e ld rah t............................ 197 392 1S4 874
Sonstiger D r a h t .................... 107 086 168 509

Zusammen 5181 951 5 752 999
Im gleichen Zeitraumc wies die E in fu h r2) an Eisen- 

und Stalilerzeugnissen dic weiter oben angefuhrten Er- 
gebnisse auf.

An E ise n e rz e n  wurden wahrend des Rechnungs- 
jahres 1918/19 insgesamt 1 378 30S t  (zu 1000 kg) gegen 
1 204:741 t  im Yorjahre a u s g e f iih r t ,  wahrend sich die 
M a n g a n e rz e in fu lir  auf 480 011 t  gegen 506 946 t  im 
gleichen Zeitraum des Yorjahres stellte.

M asch in en  und M a se h in e n te ilo  wurden insge
sam t fur 340 009 973 S gegen 288 273 034 S im  Vorjahro 
a u sg e f iih r t.

~) 1919, 3. Okt., S. 448. S. a. 10. Okt., S. 468; 7. Noy.,
S. 601. — Vgl. St. u. E. 1918, 10. Okt., S. 947.

2) Die hier fehlenden Angaben waren im vorigen Jahro 
ach „The Iron Trade Reviow“ crgiinzt.

im Bechnungsjabre
1918/19 1917/18

tons zu 1010 kg
Ferromangan, Ferrosilizium . 24 006 33 259
Sonstiges R o h e ise n ................ ■ 16 127 21 517

95 263 66 207
Stabeisen ................................... 2 596

7 280
Stali lkniippel............................. 27 147 45 044
Stahlschienen ........................ S 385
Fein- und Grobbleche . . . . 2 098
WeiB- und Mattbleehe. . . . ’■ ■;; v"‘' - 32
W a lz d ra h t................................. 6 782
Z in n s c h r o t t ............................. 7 914

Zusammen 191 352 201 714
Ueber die wahrend der beiden letzten Reehnungs- 

jahre an s- u n d  o in g e fu h r te n  B rc n n sto ffin o n g o n  
gibt naehstehende Zusammenstellung AufschluB:

Ausfuhr
in t zn 1000 kg

Einfuhr 
in t  zu 1000 kg

1018/19 1917/18 1918/19 1917/18

Steinkohlen . . 18442679 21388811 1024382
Bunkerkohlen . 6362439 5913949 .
Anthrazit . . . 4354397 4999662 63092

1069983 1358718 18339 •

Frankreichs AuBenhandel an Bergbau- und Hiitten- 
erzeugnissen im 1. Halbjahre 1919.

In  der ersten Hiilfto dos Jahres 1919, yerglichen mit 
den Ergebnissen des Yorjahres sowio des Jahres 1917, 
wurden nach einer Statistik des „Echo des Mines“ ')  in 
Frankreich e in g e fu h r t :

1, ITalbjabr 1. llalbjahr 1. llalbjahr
1919 191S 1917

278 498 0 975 744 7 917434
257 871 252 255 353 805

Briketts . . . . . 330 729 422 177 337 760
E isenerze ................. 75 942 54 720 277 275
R o h e ise n ................. 61 985 188 570 356 160
Kniippel, Blocke usw. 287 285 557 978 772 608
Schienen . . . . . 127 647 63 898 47 473
D rahteisen . . . . 12 408 29 933 25 680

20 592 10 282 58 325
WeiBbleche . . . . 9 450 27 573 20 397
Grob- und Feinblcche 106 995 99 771 133 374

An der Kohleneinfuhr des 1. Halbjahres 1919 war 
Belgien mit 314 165 t  beteiligt. Yon den eingcfiihrten 
Eisenerzen kamen 61 561 bzw. 49 904 und 225 082 t  in 
den ersten Halbjahren 1919, 1918 und 1917 von Spanien. 

A u sg e fiih r t wurden in den gleichen Zeitraumen:
Kohle.........................  991 432 1 535 118 682 522
K o k s .........................  — — —
B r i k e t t s ................. — — —

*) Nach Tho Iron and Coal Trades lieview 1919,
3. Okt., S. 448.

Wirtschaftliche Rundschau.
Der belgische und englische Eisenmarkt im Noyember 1919.

I. BELGIEN. Die schon im Oktober gunstigo Ver- 
fassung des belgischen Eisenmarktes niachte im November 
weitere Fortschritte. Der uberall heryortretende Bedarf 
war auBerordentlich groB und die Naehfrage nahm von 
Woche zu Woche zu. Die Erzeugung der Eisenindustrie 
reichte jedoeh bei weitem nicht aus, um dieser starken 
Naehfrage zu genugen, obwohl die Wiederhersteliung

L I 1-38

der Werksanlagen in unerwartet schneller Weise vor sich 
ging. Vor allem mangelte es nach wie yor an Brenn- 
stoffen, namentlich Koks, obwolil die Kohlenfórderung 
yon Monat zu Monat zunahm und nahezu wieder die 
Friedenserzeugung erreichte. W ahrend im Jahre. 1913 
durclisehnittiich im Monat 1 904 000 t  Kohle in Belgien 
gefórdert wurden und die Gewinnung im Januar nur 05 %
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dieser Menge betrug, stieg sie im Jun i auf 77 %, im Sep- 
tomber auf 88 % und im Oktober auf rd. 99 %  der Friedens- 
forderung. Trotz dieser groBen Eortsehritte in der For- 
derung inachto sieli immer noch Kohlonmangel fiihlbar, 
da der Industrieverbrauch fortdauornd zunalim und dic 
Zufuhr von Breńnstoffen dureh Wagenmangel und Ver- 
kehrsschwicrigkeiten sehr beliindcrt war. Fertiggcstellte 
Hochofen wagte man nicht anzublascn, ehe die notigen 
Koksyorriite verfugbar -waren; andere arbeiteten nur mit 
veriangsamtem Gange. Auch an Eisenerzcn fehlte es, 
besonders nachdem Luxomburg die Ausfuhr von Eisen- 
erzori, Roheisen und Halbzoug -eiiigestclfŁ hatte, um 
Belgien zu groBcren Kohlcnlieferungen zu veranlassen. 
In  dcii ersten zclin Monaten des Jahres wurden nur rd. 
80 000 t  Kohle cingefiihrt, Koks fast garnicht. Besserung 
in der Koksyersorgung erw artet man von den ycrtrags- 
mtifiig fcstgesetzten Kokslieferungen Deutsohlands in 
Hohe von 80 000 t  lnonatlich, obwolil auch diese Menge 
nur etwa dio Hftlfto der Friedenseinfuhr Belgiens an Koks 
darstellt. Dic Kohlenfrage diirfte deshalb yorlaufig 
nooh koino zufriedenstellende Losung finden, da auch 
Frankrcich seine fiir die belgische Versorguiig in  Frage 
kommende Fórderung im Norden nicht vor zwei, yielleicht 
sogar drei Jahren wiedor voll wird aufnehnien konnen; 
England kann vorliiufig groBero Mongen nicht entbehren, 
und die amerikanische Fórderung ist durcli Strciks .und 
Arbciterunruhen aller Art betroffen. AuBordeni durfte 
in nachster Zeit der belgische Kohlenbergbau unter dem 
EinfluB der Forderungen der Bergarbeiter stehen. Die 
zeitweiligo Betriebseinstcllung der Prinz-Heinricli-Bahn, 
welclie die Zufuhr der Erze aus Luxcmburg vormittclt, 
tn ig  infolge Brcnnstoffniangels zur Versohiirfung der 
Lage boi. U nter diesen Umstanden war an eine Vcrmehrung 
der Roheisen- und Stahlerzeugung nicht zu denken. Der 
Eisenmarkt lag daher sehr fest und die Verbrauchcr such- 
ten  sieli um jeden Preis einzudecken, indo r Ueborzeugung, 
daB auf ein Sinken der Proise noch lange Zeit nicht zu 
reclmon soi. Ein weiteres Anzichen der Proiso wurde 
dureh die sturmische Nachfrage und die Unmoglichkeit 
ihrer Bofricdigung veranlaBt. Die Werke, dio auf min
destens drei Monak: mit Arbeit versehen sind, hielten 
anderseits mit Angoboten zuriick.

R o h e ise n  war knapp, da die Erzeugung infolgo 
des unregclinaBigen Betriebes der Hochofen nielit zunalim, 
obwolil am 1. Dezenibor zwei Hochofen mehr angeblasen , 
waren ais im Oktober. Den Hoehofenbetrieb am 1. Dezcm- 
ber d. J . in den einzelnen Provinzen zeigt die folgende 
Aufstcllung:

Prov[Dzcn

Hochofen am 1. Dezember 1919

vor-
hamlcu

Im
Betrieb

.
atiOer Bc- 
triob oder 
gedHmptt

Erzeugung 
in 2-1 st 

t
Hennegau u. B rabant 29 4 25 650
L u ttie h ..................... 20 7 13 930
Luxcmburg . . . . 7 1 6 90

Insges. 1. Doz. 1919 56 12 44 1760
1. Okt. 1919 56 10 46 1526

„ 1. Juli 1919 56 3 53 360
1. Juli 1914 59 48 11 6457

H a lb z e u g  war infolge der beseliriinkten Rohstahl- 
crzcugung sehr knapp und fiir die weiterverarbeitendo 
Industrie kaum zu haben; die Stalilwerke sucliten sogar 
selbst fur ihren Bedarf in Amerika zuzukaufęn trotz der 
hohen Preise und Fraehten. 50 000 t  Kniippel sollen an- 
geblieh von Belgien zu 43,50 S ab Pittsburgli gekauft 
worden śein, was mit Fracht und dem Stande des Wechsel- 
kurses etwa 550 bis 580 Fr. cif Antwerpen aiisinachen 
wiirde. Fur Brammen waren im Inlande leicht 550 Fr. 
Orundpreis, fur Kniippel 000 und Platinen bis 700 Fr. zu 
erzielen, wenn sio uberhaupt zu haben waren.

T riig c r waron sehr gefragt und knapp, besonders 
dic kleinen Profile, wahrend die schwcrcn Sortcn leichter 
zu haben waren. Die Preise zogen weiter an und erzielten 
im Inlande und fiir Ausfuhr 025 bis 050 Fr. gegen 575 
bis 000 Fr. Ende Oktober.

In  Sc hic ńc n konnten die Stalilwerke neue Auftriigo 
nur in geringem Umfange annehmen, da ihre ganzo E r
zeugung don Liefcrungen fur die belgischon Staats- und 
Vizinalbahnen diente, und zwar zu heute ungiinstigen 
Preisen (etwa 500 Fr.). Fur Schienen wurden Endo No- 
yomber 700 Fr. und mehr bezahlt, gegen 000 Fr. im 
Oktober. Im Laufe des jMonats fand in Briissel eine 
groBere Vergebung der Staatsbahnen an Obcrbauzubelior- 
teilen s ta tt; fur 80 000 Untorlagsplatten (plaqucs) war 
das Comptoir des Acieries belgea der einzige Bewcrber 
bei einem Preiso von 800 Fr. dic Tonne. 50 000 Bólzen 
wurden zu 112 Fr. dio 100 Stiick vergeben, woitero 315 000 
Bolzen kosteten 92,00 bis 90 Fr. dio 100 Stiick, jo nach 
Umf.ang der einzelnen Lose. 320 000 Sehwellensclirauben 
(tirefonds) wurden zu 63,70 und 72,00 Fr. die 100 Stiick 
erzielt. Bei einer Lasehenverdingung von 1800 Paar 
wurde der Zuschlag erteilt fur 400 Paar zu 26 Fr. gegen 
Mohrfordcrungen yon 30,50 bis 42 Fr., fiir 1000 Paar 
zu 36 Fr. (39 bis 77,50 Fr.) und 400 Paar zu 98 und 118 Fr. 
(105 und 107 bis 125 und 130 Fr.).

S ta b e is e n  wurde in gcwohnlichcn Sortcn zu 700 bis 
750 Fr. vc.rkauft gegen 600 Fr. im Yonnonat. Fur kleinere 
und Sondcrprofilo wurden ganz crheblich hohere Preiso 
erzielt. DrahtstS.be kosteten 875 Fr.

An B lochcn  herrsohto ebenfalls Mangel; Grobbloche 
erzielten etwa 800, Feinbleche etwa 900 Fr. Die Meldung 
iiber oine bereits abgeschlossene Vcrgebung yon Loko- 
motiven und Wagon ist yerfriiht, da die Unterhandlungen 
daruber noch seliwcben. DicLieferung von 5000 Kohlen- 
wagen wurde vor einiger Zeit den Wagenbaufabrikon 
iiborgeben. Dor Mangel an Materiał wird zurzeit auf 
30 000 bis 40 000 Wagen aller Art nobst dor entsprechenden 
Anzahl an Lokomotiyen geschiitzt.

Im A u B o n h a n d e l  von Eisen und Stahl war im 
Oktober cin weiterer Fortsehritt festzustellen, wie die 
folgende Zahlentafel zeigt:

Eintuhr Ausfuhr

Jan ./Sept, 
t

Jan./Okt.
t

Jan./Sept. 
t

Jan./Okt.
t

Roheisen . . . .125 754 161 520 6 008 7 031
Alteisen. . . . 26 297 34 075 5 412 7 768
Halbzeug . . . 75 828 91 779 I 313 1 793
Trager . . . . 6 168 8 518 2 267 3 385
Schienen . . . 16 13S 20 271 . 2S3 1 999
Stabeisen . . . 19 188 22 168 28 615 37 874
Bleche . . . . 51)08 7 173 11 061 14 852
Draht . . . . 1 571 2 118 5 451 7 119
Rohren . . . . 1 293 1 571 83 111
Eisenerz . . . 329 084 472 779 5 640 9 008

II. GROSSBR1TANNIEN. — Der britische Eisen- 
markt wurde aucli im ,November durcli Arbeiterschwierig- 
keiteii, Mangel an Rohstoffen und besonders durcli Ver- 
kehrsnote beeintrachtigt. Der GieBerstreik, der nun 
schon zehn Wochen andauert und empfindliche Riick- 
wirkungen auf don Eisenmarkt ausiibt, durfte yoraus- 
sichtlich demnachst beigelegt werden, wahrend in Scliott- 
land, das von dcm GieBerstreik bisher yorschont blieb, 
der fflnf Wochon dauerndo Ausstand der Maurer auf den 
Hochofen- und Stali Iwerkcn jetzt beigelegt ist. Der 
Wagenmangel vorursachte immer noch auBerordentlicho 
Storungen, da er einerseits dio regeliniiBige Zufuhr von 
Rohstoffen crsehwerte, anderseits eine Yerstopfung der 
Werke. yeranlafite und dadurch die Stotigkeit der Erzeu
gung liemmte. Dio Kohlenforderung naherte sich all- 
mahlieh dem gewóhnlichen Zustande; in den yier Wochen 
yom 26. Oktober bis 22. Noyember wurden 4,67, 4,80 bis
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4,68 und 4,77 Millionen gr. t  gefordert gegen 2,S7 in der 
Wochc des Eisenbahnerstreiks.

Dio N a c h fra g e  auf dem Eisenmarkto war auf all.cn 
Gebieten auBerordentlich stark, und es war fast unmog- 
licli, Auftrage m it weniger ais drei Monaten Lieferfrist 
unterzubringon. Auf den Uebcrseemiirkten, die im Vor- 
m onat m it Rueksieht auf die hohen Preise etwas scliwacher 
zu werden schienen, zeigte sich im Noyember gtoBo Kauf- 
lust, oline Rueksieht auf die. Hohe der Preisstellung, die 
jedoch wegen des starkon Inlandsbedarfcs bei der bc- 
schrarikten Erzeugungsmoglichkeit nicht befriedigt werden 
konnte. Dio Ausfuhr von Eisen und S tahl machte woitero 
Fortschritte und stellte sich in den Monaten Januar bis 
Noyember auf 2 020 000 gr. t  gegen 1 816 000 gr. t  im 
Januar bis Oktober und 1494 000 gr. t  in den ersten 
elf Monaten des Vorjahrćs. ,

K o k s  lag fest bei un.verandertem Preise yon etwa Laufo des Monats fester, da die Nachfrage nach Kniippem
50.6 i ' frei lioehofen tur mittlero Gute. Die Erzeugung und Platincn bei ganzlichem Mangel an Vorrtiton auBor-
ist etwas gestiegen, wurde aber von don Verbrauchern ordentlich stark und amcrikanisches Angebot nicht am
yollstandig aufgenommen. In E ise n e rz  war das Geschaft Markte war. Die Preisestiegeń zuniichst fiir Platincn, was
ruhig, da dio Verbraucher mit Vorraten gut yersehen cino V erm inderungder Knuppelerzeugung und dadurch
waren und der Bestand an laufenden Absehliisscn genugte, ebenfalls eino Preiserliohung fur diese zur Folgo hatte.
um den Bedarf bis Jahrescnde zu deeken. Bestes Rubio- Platincn stiegen bis £  15.10 und Kniippel bis £ 16.00.
orz wurde fur baldige Yerschiffung zu 5.2 S  angeboten In F e r t ig e is e n  und - s ta h l  yaren  die Werko sehr gut
bei einer Frachtgrundlage von 24.6 S. Rubioerz von beśehaftigt und hatten Auftrage in allen Sorteii fur
5 0 %  war etwas billiger; 20 000 gr. t  wurden zu 23.6 S  Angoro Monato yorliegen. Die Preise lagen sehr fest
fob abgeschlossen, was boi einor Fracht von 24.5 S  einem un4 erfuhren im Laufe des Monats fiir fast alle Erzeug-
Prois von 48 S  an Kai der Tees-Hafen ausmaehen wiirde, nisse Erhohungcn, die zum Teil auch m it den.Lohn-
wiihrond es kurzlich 52.6 S  kosteto. M an g an e rz  lag fest erholiungon der Hiittenarbcitcr begrundet wurden. Das
m it Preisriehtung nach oben und kostete 2.6 bis 2.7 S  Ausfuhrgeschiift bowegte sich trotz starker Nachfrage in
fur die Einheit, Lieferung nach britischen Hafen m it engeren Grcnzen, da dio Werke m it Riicksicht auf die
75 S  Frachtgrundlage. Fiir Lioforungen iiber das erstc UngowiBheit iiber die woitero Entwicklung der Lage in
• Viertel des nachsten Jahres hinaus wurdon hohere Preise dcr Annahme von Auftragen aus dcm Auslande zuriick-
gefordert; dio Verbraueher. zeigten jedoch fiir solche Ge- haltend waren. S c h ie n e n  waren gut gefragt, sowohl
sehafte wonig Neigung. Dic R ohoisenerzeugung war iij schweren wie leichten Formen; auch im Auslande
immer noch bcschriinkt, und die H utten konnten dio herrschto reger Bedarf, und besonders von seiten der
Nachfrage nicht befriedigon. Besonders an GieBoreieiscn britischen Kolonien nahm die Nachfrage zu. Der Preis
herrschte fortgesetzt Mangel, und Vorrat.e waren kaum von £  16.10 blieb unyerandert. Die S tabeiscnw erko
yorhanden, da dor Hochofenbetrieb infolge Wagen- waren voll beschiiftigt und fast alle Sorten zogen um 10 bis
mangels unregolmiiBig lief. Zahlreiche Nachfragen in 16 $  ftn. In B lech en , besonders in Schiffsbleehen, war
Cleyeland-Roheisen fiir Lieferung im ersten Vicrtcl des boi <*hr starker Nachfrage kaum Angebot. Die Schiffs-
naehsten Jahres lagen vor; abor dio Erzeuger waren nur werften litten  unter dem Wagenmangel und konnten nur
in einzelnen Fiillcn zu Buchungen geneigt-. Auch vom sehr schwer Blechc erhalten. Sehr fest l>ei stoigenden
Auslande herrschto rego Nachfrage; obwohl die amtlicho Preisen lag der Markt in WeiBblcchen, worin die Fabriken,
Ausfuhrerlaubnis aufgehoben ist, konnte von der wieder- donen auch aus dem curopaischen und auBcreuropiŁischen
gewonnenon Freihcit des Marktes wegen der Roheisen- Auslande zahlreiche'Anfragcn yorlagen, bis Marz Arbeit
knapphoit kein Gebrauch gemacht werden. Der Mangel habon. We i B mc che yon 24 zu 14 kosteten 46 bis 47 £
an GicBoreirohoisen ycranlaBto dio VsJrbraucher, Puddel- 
roheisen zu kaufen, das reichlicher yorhanden war und 
in einzelnen Fallen fiir Mischungon dienen soli. In H am atit 
standen den Hochofen genugende Mengen gooignoter 
Eisenerzo zur Verfugung, so daB nach Deckung des hei
mischen Bedarfs groBere Mengen fiir die, Ausfuhr zur Ver- 
fiigung standen. Die Nachfrage voin Auslande. war stark 
und fiihrte zu groBeren Abschlussen. Schiffsmangel, die 
stoigenden Frąchten und die Wcehselkurse in don Absatz- 
gebieten — in Frankreich z. B. stand der Preis fiir 1 £ 
um dio Monatsmitte auf etwa 40 Fr. — yerhinderten 
jedoch eine Ausdehnung des Gesehaftes. In  einigen 
britischen Hiifen kamen in diesem Jlonat mehrere La- 
dungen basisches Roheisen aus Lothringen an, so in Stoek- 
ton 450 gr. t. Die Preise blieben unyerandert fiir Cleve- 
land Nr. 3 und Puddelroheisen auf £  8.0.0 und Ostkustcn- 
Hiimatit auf £ 10.0.0, fiir die Ausfuhr 5 $  mehr, aber 
unter der Bedingung, daB eine Erhohung der Eisenbahn- 
frachten auf Rechnung des Kaufers geht. GieBereieisen 
Nr. 1 wurdo Endo des Monats um 3.6 8  orhoht; doch 
wurdo von dieser Sorto wenig hergestellt.

Die E rz e u g u n g  y o n  R o h e ise n  u n d  S ta h l  blieb 
hinter der Vorkriegserzcugung botrachtlich zuriick und 
entwickelte sich in den ersten neun Monaten des Jahres 
wic weiter obenstehend angegoben.-

Die Nachfrage nach F e r ro m a n g a n  war ruhig, 
auch fiir die Ausfuhr; der Preis betrug £  23 fur Inland 
oder fob Kontinent. — Der H a lb zeu g m ark t wurde im

c. KoY. 4. Do>!.
1919 1919

S S
Roheisen:

Cleveland-GieBereieisen Nr. 1. . 164.— 167.6
,, GieBereieisen Nr. 3 . . 160.— 160.-—
„ Puddelroheisen Nr. 4 . 160.— 160.—

O stkustcn -H am atit..................... 200.— 200.—
Eisen:

Stabeisen, gew. Qualitat . . . 440.— 450.—
„ markiert (Staff.) . . 500.— 500.—

450.—
T-Eisen bis 3 Zoll . . . . . . 460.— 400.—

Stahl: England und Wales.
Knuppel, w c ie l i . ......................... 300.— 320.—
Platincn, W alliser........................ ‘»)0 — 312.6
Schienen, 60 Pfd. und mehr . . 330 — 330.—
Lasehen u. Unterlagsplatten . . 385.—
Trager . ..................................... 350.— 300.—-
W in k e l ......................................... 355.— 365.—
Rund- u. Vierkantstiibc, gro Bo . '307.6 397.6
Dosgl. kleine . 405.— 430.—
Flacho Stiibe unter 5 Zoll . . . 405.— 420.—
Sehiffs- u. Behalterbleche . . . 365.— 420.—
K esselbleche............................. . 440.— 450.—
Schwarzblcche Nr. 24 . . . .  . 580.— 580.—

1919
Roheisen Stahl

' in 1000 gr. t

664 718
Februar . ................................. 625 734

684 758
653 668
662 755
612 631

Juli .............................................. ■ 660 618
521 474

S e p te m b e r................................. 574 718
Durchschnittlich 1913 . . . . S55 639
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fob Swansea gegen 43 £  Ende Oktober. GroBe Auftriige 
lagcn in yerzinkten Blechen vor, die' auch vom Auslande, 
besonders yon China, sehr gesucht waren; dio Werke, 
diofurMonat-o voll besetzt sind, verhielten sich neuen Auf- 
triig^n gegoniiber ablehnend. Vorzinkto Bleche kosteteu ani 
Monatscnde £  39 und mehr fob fiir Nr. 24 G in Kisten,

Der Reichsverband der deutschen Industrie und das 
BetriebsrStegesetz. — Zu einer maehtigen und eindrucks- 
vollen Kundgebung gestaltete sioh eine Vcrsammlung, die 
der R c ic l is y c rb a n d  d e r  d e u ts c h e n  I n d u s t r i e  und 
die Y e re in ig u n g  d cu taeh eT  A rb e itg e b e rv c rb a n .d e  
zur Stellungnahmo zu den Beschlussen des Reichstaga- 
ausschusses iiber den Rcgierungscntwurf des Betriebs- 
ratcgcsetz.cs am 11. Dezember 1919 nach Berlin einbe- 
rufen hatten. Die Versamraelten waren cinmutig der Auf- 
fassung, dafi der Entwurf, wenn er jemals Wirkliehkeit 
werden sollte, dio V e rn ic l i tu n g  d o r d e u ts c h e n  I n 
d u s t r ie  u n d  d ie  y o ll ig e  Z c r r i i t tu n g  d c rd e u ts c l ie n ' 
V o lk s w ir ts c h a f t  bedeute. Schon der Vorsitzende der 
Yersammlung, 2)r.«Qug. e. h. K urt S orgo , brachte dies 
in seincn cinleitendcn W orten in klarer Form zum Aus. 
druck, ebenso Gohcimrat Dr. S im o n s, geschaftsfuhrcndcs 
Yorstandsmitglied dos Reichaverbandes der deutschen 
Industrie^ der u. a. heryorhob, dafi bei der Vorlage und 
der weiteren Ausgcstaltung des Entwurfs k e in e  sach - 
l ic h e n  und w ir t s c h a f t l ic h e n  Gesichtspunkto, sondern 
lediglich p o li t i s c h c  Erwiigungen ausschlaggebcnd ge
wesen- seien. Er, wie andero Redner, betonten weiter, 
dafi sio durchaus dam it einverstanden seien, dic Arbeiter- 
Rchaft an dem Geschick der einzelnen Untcrnchmungcn 
zu beteiligen, es aber m it Entschicdenhoit ablehnen 
muBten, alle Macht in den Betrieben den Betriebsriiton 
einzuritumen. Generaldirektor Dr. L a n g e n , Koln, or- 
klartc sich namens der Industrie des besetzten Gebietcs 
in dieser wiclitigen Frage solidarisch m it don Industriellen 
im unbesctzten Deutschland. Schliefilich einigte man 
sich e in s tim m ig  auf dic folgende E n ts c h l io f in n g :

Die Kommicsionsbeschlussc zum Entwurf des Be- 
triebariUegesetzea haben dio deutsehe Industrie in den 
wesentlichsten Punkten enttausclit. Ihre warnende 
Śt-imme iat ungehort verhallt. Die groBo Zahl von Telc- 
grammen aus allen Industriebezirken des Reiehs, ebenso 
wie der Verlauf der heutigen Kundgebung beweist, 
dafi dio deutsehe Industrie den Gesctzentwurf in der 
Kommissionsfnssung einmutig ablehnt und gegen seino 
unter dem Druck cincr politischen Zwangslago uber- 
sturztc Yerabschiedung entschieden protestiert. Die 
deutsehe Industrie erneuert ihren Einspruch besonders 
gegen den Zwang der Bilanzyorlegung und den Versuoh, 
hierbei die Interessen der kleincn Betriebe unter Opfo- 
rung der groBeren von dem Gesamtintcresso der Indu
strie abzusondern. Dic Industrie ist in der Ablehnung 
der Bilanzyorlage solidarisch. Ebenso verwirft sie den 
E in tritt von Sonderrertretern des Betriebsrats in den 
Aufsichtsrat sowio daa Mitbestimmungsrccht bei Ein- 
stellungen und Entlassungen auch in  der jetzigen ab- 
geschwachten Form.

Dio deutsehe Industrie, die trotz schwerer Be- 
donken von vornherein im Interesse des Gedankens 
der Arbeitsgemeinschaft zur M itarbeit bei diesem E n t
wurf bereit war, muB nunmchr das Ergebnis der Kom- 
missionsberatungen aufs entsoliiedenstc ablehnen.

In  letzter Stunde und m it aller Entachiedenheit 
fordort daher dio deutsehe Industrie, dio National- 
yersammlung auf, das schwer daniederliegende W irt- 
schaftsleben vor unnotiger wcitercr Schiidigung zu be- 
wahren.

Da die Verfasaunggebcnde Nationalyersaminlung 
nicht zur Verabschiedung eines solchen Sondergesetzes 
gewiihlt iat, und da die rein politischc Behandlung wirt- 
schaftlicher Gesctzc gerade in diesem Falle zu ganz 
offensielitlichen Schwierigkeiten fiihrt, yerlangt die 
deutsehe Industrie dio Ucbcrweisung der Gcsetzes- 
yorlage an den Reiohswirtsehaftsrat.

gegen £  34 bis35 am Endo yorigen Monats.—Die Maschinen- 
fabriken wurden durch don GieBerstriekzu Betriobscin- 
schriinkungen fur zwei bis drei Tage die Woche genotigt.

Dio E ise n -  u n d  S ta h lp re is o  stcllten sich Ende 
Noyember, ycrglichen m it Oktober, wie yorstehend auf- 
gcfiihrt.

Ful' den Fali, daB der Entwurf dcnnoch ohne Be- 
rueksichtigung unserer Forderungen vbn der National- 
ycrsammlung ycrabschiedet werden sollte, bcauftragt 
dio Versammlung schon jetzt dic Leitung dea Reichs- 
yerbandes der deutschen Industrie und der Vereinignng 
der deutschen Arbeitgeberyerbiinde, einen Aktions- 
ausschuB m it den weitestgehenden Vollmaęliten ein- 
zusetzen, dem es obliegt, die Interessen der deutschen 
yolkswirtschaft bei Durchfuhrung’ des Gcsetzes mit 
allen gcsetzlichen Mittoln zu wahren.

Die tatsiiehliohen Feststellungcn, dic dic Industrie- 
vcrtreter zu ihrer Stellungnahmo bestimmt haben, sind 
schlechlliin unantastbar. Es ist Tatsache, daB der Be- 
triebsriiteausschuB den Einwanden und Bedenken, die 
yom Standpunkte der yerantwortlichen Betriebsleiter 
nach Pflicht und Gewissen erhoben werdon miiasen, 
gerade in den ontscheidenden Punkten n ic h t  Rechnung 
getragen liat, dafi die Bestimmungen uber die Bilanz- 
Yorlcgung eino Fassung erhalten haben, die den berech- 
tigten, den lebonswiehtigen Bedurfnissen der Industrie 
gerade e n tg e g e n g e s e tz t  iat; dafi die zweito Ausschufi- 
boratuńg noch weitere Verschlecliterungcn gebracht bat. 
Angesichts dieses Sachverhalts bcherrschtc ein auficr- 
ordontlichcr Erregungszustand die gesamto Industrio in 
allen ihron Zwcigen und Botriebsarten, dic in  der obigen 
Versammlung und der angenommenen EntschlicBung ihren 
Nicdcrschlag gefunden hat.

Dio deutsehe Industrie ist cntschlossen, alles daranzu- 
setzen, um dio deutscho VolkswirtBchaft, an dereń Trum- 
mern sie blutcnden Herzens steht, wieder aufbauen zu 
konnen. Dazu aber ist das allererstc Erfordernia, dafi der 
dem Betriebsratcgcsetz zugrunde liegendo bei^chtigte 
Gedanko der Weitorbildang der Arbeiter- und ADge- 
stelltcnausschusse eino gcsótzgeberische Gestaltung er- 
halt, bei der die Industrie bestehen und dio Arbeitslci- 
atungen, dievon ihr fur den Wiederaufbau erw artet werden, 
yollbringen kann.

Die Fortsetzung des Mittelland-Kanals von Hannover 
bis zur Elbe. — Auf Einladung dea Vereins zur Wahrung 
der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rhein
land und Westfalen, dor Nordwostlichen Gruppe des 
Vereins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller und des 
Vcreins fiir die bcrgbaulichen Interessen im Oberberg- 
amtsbezirk Dortmund, hielt am 12. Dezember 1919 yor 
zahlreichcn Horern aus industriellen und gewcrblichen 
Kreiscn von Rheinland und Westfalen Professor O. F  r  an - 
z iu s  yon der Technischen Hochschulo in Hannoyor oinen 
Vortrag uber dio obige Frage. Dor Vortragende wiea i u  
G ru n d  fruherer eingehender Untersuchungen nach, daB 
nur der Bau der Mittellinie die an den K anał zu stellenden 
Anforderungen erfulle. Wahrend m it dem Bau der Nord- 
.inio nicht mehr zu rechnen sein durfte, machen sich Be- 
strebungen geltend, der Siidlinie den Yorrang zu geben, 
mit der Begrundung, daB die yon ih r durchschnittenen 
Gebieto dom K anał einen groBeren Yerkehr zuzufiihren 
in der Lage seien. Dem gegeniiber stehen die naturlichen 
Vórziige der Mittellinie. Sie iat die kurzero Verbindung 
Mitteldeutschlands m it dem Westen; geringere Scbleusen- 
zahl, niedrigore Scheitclhaltung der Kanallinie, bessere 
Moglichkeit der Wa:sserspeisung und leichtero Ueber- 
fithrung uber dic Elbe, sind die technischen Vorzuge, auf 
denen auch dio Wirtschaftlichkeit der Mittellinie beruht. 
Das wichtige Erzgebiet von Peine wird von ih r beriihrt. 
Seitenkanale nach Hildeslieini und Bernburg sind so
wohl bei der Mittellinie wie bei der Siidlinie vor- 
gesehen. ; Soli der K anał in crster Linie dem Durehgangs- 
yerkelir dienen, so kann den beteiligten Krcisen der yon 
der Sudlinic durchschnittenen industriellen Gebiete am
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besten dadurch gedient werdon, da(5 nicht moglichst viole 
kleine Umschlagsplatze angelegt werden, sondern daB 
dureh Seitenbahnen der Umschlag an einigen Platzen 
zusammengefaBt wird, um moglichst leistungsfiihigo Ver- 
tadeeiniichturigen schaffen zu konnen.

Die Ausfiihrungen des Vortragendcn fanden lobhafte 
Untsrstiitzung. und es.kam  allcrscits der Wunsch zum 
Ausdruck, daB die gegenwiirtigen Ycrhaltnisse der Rcgic- 
rung Veranlassung geben muBten, sofort m it dcm Bau 
zu beginnen.

Aus der luxemburgischen Eisenindustrie. — Die
lusemburgisclte Eisenindustrie ha t in dor letzten Zeit 
wieder unter groBeren Schwierigkeiten zu leiden. Von 
47 Hochofen sind nur noch 12 in Betrieb, die taglich etwa 
2500 t  Roheisen erzeugen. Die Verkehrsscluvicrigkoitcn 
sind erheblich, dio Kokszufuhr sehr besehrankt; die 
Arbeiter drohen wieder m it Streik. Die Preise ziehen 
weiter an; Roheisen kostet zurzeit etwa 360 Fr. f. d. t.

Faęonelsen-Walzwerk L. Mannstaedt & Cie., Actien- 
gesellschaft zu Troisdorf. — Wie in dem Berieht des Vor- 
standes iiber das Geschiiftsjahr 1819/19 ausgefiihrt wird, 
lieB das, in langen Jahren gćmeinsamcr Arbeit bogrundete, 
gute Verhaltnis zwischen der Werksleitung und der Ar- 
beiterschaft dio schwierigen Tage der Arbeiter- und Sol- 
datenriite ohne besondere Yorfallo voriibergehen. Die 
m it dem Riickmarsch des deutschon Heeros und dann 
m it dem Einziige der Besatzungshccre yerbundenen, 
auBerordentlich weitgehenden Storungen des offentliehen 
Verkeh'rs machten sich dank.don angesammelten groBen 
Vorraten an Rolistoffen fiir die Betriebe nur in geringem 
Umfange bemerkbar, wahrend allerdings der Versand der 
Erzeugnisse monatelang ganz erheblich gestort wurdo 
und nur allmahlich wieder in EluB gebracht worden 
konnto. Dio Betriebe konnten jedoch ununterbrochen 
weitergofiilirt werden und blieben auch in dieser sehwie- 
rigerf Zeit yon nonnenswerten Storungen und Schaden 
an den Anlagen bewahrt. Dio einzelnen Abtoilungon des 
Werkes Waren wahrend des ganzen Geschaftsjahres in 
dem Umfange, wie sio wahrend der Kriegszeit an der 
Erzeugung beteiligt waren, voll beschiiftigt, und gegen 
Ende des Jahres machte dio zunehmende Nachfrage auf 
fast allen Gobieten eine Verstarkung des Betriebes in 
einzelnen Abteilungen orforderlich. Dic Erzeugung der 
Betriebe h a t sich nach dem gewaltigen, dureh den Umsturz 
bedingten Abfall uberall fast stetig wieder auf die gewohn- 
liche Hohe gehoben. Nur fur die Hauptabteilung Walz- 
werk, die auf Stab- und Profileisen angewiesen war, 
konnte kein voller Ersatz geschaffen werden, jodoeh 
erreichte hier wiihrond des Berichtsjahres dio E r
zeugung etwa die Hohe der Leistung der letzten Fricdens- 
monate, trotzdem nur zwoi Drittel dor WalzonstraBen 
in Betrieb waren. Die Zahl der im Borichtsjahre be- 
schiiftigten Arbeiter betrug im Durchschnitt 2703 gegen 
2050 im Vorjahre, der Jahresumsatz belief sich auf 
56 247 583,38 Jl. Fiirsoziale Zwecke wurden 2306750,93Jt 
gegen 1 S07 570,54 Jl im Vorjahre ausgegeben. Ver- 
gleichswcise wurden in den letzten Jahren fiir sozialo 
Zwecke yerbraucht:

Jahro % des 
Aktienkapitals 

1913/14 1,68
1914/15 2,67
1915/16 4,20

Jalirc % des
Aktienkapitals 

1916/17 8,55
1917/18 18,07
1918/19 23,97

Da der L o th r in g c r  H ii t te n -  u n d  B e rg w crk s- 
v o rc in , mit dcm dic BcrichtsgesoUsehaft einen Interessen- 
gemeinschaftsyertrag abgeschlossen hat, in diesem Jahro 
keinen Gewinn austeilt, kommt ein solcher fur das Unter- 
nehmen ebenfals nicht in Frage. Von dem Reingewinn 
im Betrage von 62 549,23 Jl sollen 50 000 Jl zu Wohl- 
fohrtszwecken yerwendet und 12 549,23 Jl auf neue 
Rcclnung yorgetragen werden.

Klein, Schanzlin & Becker, Aktiengesellschaft, Fran- 
kenthal (Pfalz). — Nachdom im Y o rig en  Jahre in fo lg e

dor politischen Yorgange yon einer Berichterstattung 
ubor den Gang des Unternehmens abgesehcn war, is t jetzt 
wieder iiber den Verlauf des Geschaftsjahres 1918/19 
berichtet wordon. Der ungluckliche Ausgang des Krieges 
hat auch das Werk schwer getroffen. Dio fiir dio Um
stellung auf Friedęnsbetrieb zuruekgestellten Summen 
reichten bei weitem nicht aus, wahrend die Erzeugung 
bei stark gesteigerten Lohnen und Gehaltern immer weiter 
zuriiekging. Zwccks Yerstiirkung der stark in  Anspruch 
gonommenon fliissigen Mittel wurde deshalb das A k tie n -  
k a p i t a l  um 3 Mili. Jl Stamm- und um weitere 2 Mili. Jl 
Yorziigsaktien auf 8 Mili. Jl e rh o h t . Der Betriebsiibcr- 
schuB des abgolaufenen Jahres betrug nach Abzug aller 
Unkosten 1 172 626,78 J l ; fiir Abschreibungen wurden 
446 437 Jl angesetzt, so daB ein Reingewinn yon
26 189,78 Jl Yorblieb. IficrYon wurden 310 618,9S Jl zu 
satzungs- und vertragsmaBigen Gewinnanteilcn und Be- 
lohnungen yerwendet, 300 000 Jl Gewinn (10 %) aus- 
geteilt und 115 570,80 J l auf neue Rechnung vorge- 
tragen.

Maschinenbau-Anstalt Humboldt in Koln-Kalk. —
Untor den Folgen dos Waffenstillstandes und der Revo- 
lution hatto dio Gesellschaft schwer zu leiden. Dio 
Umstellung auf Friedensarbeit konnto nicht mehr 
planmiiBig, sondern muBte nur iibereilt erfolgen. Es 
entstanden dadurch groBe und nachhaltige Bc- 

triebsunterbrechungen und Sohwierigkeiten aller Art, 
dio noch dureh dic unterschiedsloso Einfuhrung der 
achtstundigen Arbeitszeit, der alles gloichinachonden 
Lohntarifierung sowie duroh dio groBe Arbeitsunlust 
Yormehrt wurden. N ur duroh omen erweiterten Betrieb 
im Lokomotiv- und Wagenbau und in einigen kloineren 
Betriebsabteilungen wurden Arbeitcrentlassungen ver- 
mieden. Trotz vielfacho Erhohung der Verkaufspreise 
fiir allo Erzougnisso konnten die Belastungon duroh fort- 
gesotzto Lohn- und Gehaltssteigerungon, Teuomngs- 
zulagon, Wirtschaftsbeihilfen und namentlieh dureh die 
ungcwohnlich hohen Steuern nicht vollig ausgeglichen 
werdon. AuBerdom orforderto dio bestiindig zunehmende 
Rohstoffverteueruug dio Fcstlegung orhcblicher Geld- 
mittcL Der Yorstand des Unternehmens sieht sich des
halb YeranlaBt, der am 29. Dezember 1919 stattfindenden 
Hauptyersammlung dio E rh o h u n g  des A k tie n k a p i-  
t a l s  um 6 900 000 Jl auf 27 Mili. Jl yorzusehlagen; 
auBerdem soli eino S c h u ld y o rs c h rc ib u n g s a n lc ih o  
im Nennwerte von 8 000 000 Jl aufgenommen werden. 
Die Ertragsrechnung des Bcrichtsjahres ergibt neben
1 468 064,63 Jl Vortrag und 27 088,12 Jl Mieteinnahmen 
oinen Betriebsgewinn yon 7 766 433,44 J l und nach Abzug 
von 4 528 810,31 Jl allgemeinen Unkosten, 1 129 781,28 Jl 
Zinsen und 2 254 618,82 Jl Abschreibungen oinen Rein- 
gewinn von X 348 375.78 Jl. Hiervon sollen 1 005 000 Jl 
ais Gewinn (5 % gegen9 % i. V.) ausgetcilt u n d 343375,'78.(4 
auf neue Rechnung yorgotragen werden.

J. Pohlig, Aktiengesellschaft in Koln. — Die poli- 
tische und wirtschaftliche Umwalzung im Geschaftsjalir 
1918/19 iibte eino liihmcnde Wirkung auf den Gcsehafts- 
gang der Gesellschaft aus. Monatelang blieben die Auf- 
trage aus, und ais allmahlich etwas Vertrauen zuruok- 
kehrte, galt es auch nur, dem dringendsten Bedarf gerecht 
zu werden. Das neutrale Ausland tra t, angeregt dureh 
den niedrigen Stand unserer Valuta, m it Bestellungen 
heryor, und auch im Inland wurden wahrend des Krieges 
zuruckgestelltc Arbeiten wieder aufgenommen. Immer- 
hin bliob der Eingang yon Auftriigen von Novembcr bis 
April weit hinter dem Vorjahre zuriick, doch hat sich 
seitdem die Lage gebessert. Die Herstellung in den 
Fabriken der Gesellschaft war erheblich geringer ais in 
den Vorjahren, wahrend dic Unkosten dauem d stiegen. Dic 
Toohtorgosellschaft des Unternehmens in Wien arbeitete 
im abgolaufenen Jahro m it groBem Verlust. Die Cewinn- 
und Verlustrochnung weist neben 12 502,61 Jl Vortrag 
einen BetriebsuborschuB von 753 385,95 Jl aus. Nach 
Abzug yon 376 372,60 Jl Abschreibungen auf Anlage-
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werte und Patentc Yerbleibt ein Rcingewinn yon 
389 515,90 Jl, von dem 60 250,40 Jl zu Gewinnanteilen 
yerwendet, 300 000 Jl Gewinn (12 %  wie i. V.) ausgeteilt 
und 29 259,56 Jl auf neue Rechnung vorgetragcn werden.

Westfalische Drahtindustrie, Hamra (Westf.). — Wie 
der Vorstand in seinem Bericht iiber das Gcschaftsjahr 
1918/19 ausfuhrt, kam m it dem Waffenstillstand und der 
Ruckbeforderung dor Truppen der Versand zeitweilig 
yollkoniinen zuin Stillstand. Auch die Erzeugung ging 
infolgo Mangels an Rohstoffen stark zuriick und muBte 
yorubergehend vollstiindig eingestćllt werden. Dazu 
kamen die Schwierigkeiten infolgo der Besetzung der 
linken Rheinseito durch dic feindlichen Truppen. Durch 
den im Fruhjahr einsetzenden groficn Kohlenmangel 
•wurdo dio Erzeugung weiter erheblich beeintriichtigt. 
Die Nachfrage nach allen Erzeugnisson der Gesellschaft 
war wiihrend des ganzen Berichtsjahrcs auBerordentlicli 
rege. Wegen des groBon Bcdarfs im Inlando konnten den 
auslandisehen Kunden nur ganz geringe Mengen abge- 
geben werdon. Dic Verkaufspreise der meisten Erzeug
nisse wurden durch die unter den Dralitwerken bestehende 
Preiskonyention und andero Verbtindc goregolt. Die Preise 
niuBten in Vcrbindung m it der fortgesetzton erheblichen 
Steigerung der Rohstoffproise, Lohne und Gehiilter naoh 
und nach ebenfalls stark erhoht werden. Trotzdem 
roiehten sie zeitweiso nicht aus, dio erheblich gestiogenen 
Selbstkosten zu deckcn. Bei der vollstandigen Unklar- 
heit der politischen und wirtschaftlichon Lage konnten 
die Besirebungen żur Bildung eines festen Verbandes fur 
allo Drahterzeugnisso im abgelaufencn Jahre keine Fort- 
sehritto machcn. Der D ra h ts c i ly e rb a n d ,  dem das 
Untomehmen angehort, erreicht nach zehnjiihrigem Be- 
stehen m it dom 31. Dezember d. J. sein Ende. Die Be- 
strebungen zur Grundung eines neuen Verbandes auf er- 
weiterter Grundlago sind seit Monaten im Gange, ohno 
indessen bis jetzt zu einem Ergebnis gcfuhrt zu haben. 
Die Aussichten auf das Zustandekommen sind wegen 
dor in den letzton Jahren entstandenen neuen Seilereien

und ihren erheblichen Beteiligungsforderungcn zurzeit 
nicht giinstig.

In  der Lage dor R ig a e r  Z w e ig n io d e r la s su n g  hat 
sich nichts geandert. Durch personlichen Besuch wurde 
festgestellt, dafi der grofite Teil der Betriebseinrichtungen 
des Rigaer Works von der russischen Regierung in einem 
in der Ukraino gelegenen Werko aufgestellt wurdo und 
dort noch im Herbst v. J. in Betrieb war. Dio Gobaude 
in Riga sind yollstiindig leer und yerlassen. Alle sonstigen 
Vcrm6genswertc sind von den yerschiedencn russischen 
Rcgierungon entfernt oder beschlagnahmt worden. Dic 
Hauptergebnisse des Gesamtjahresabschlusscs sind aus 
nachstchender Zusammenstellung ersichtlich:

i n .a 1915/10 191G/17 1917/18 1918/19

Aktienkapital . . U  500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000
Stammaktien . . 10 000 000 10 000 000 1 0  0 0 0  000 10 000 000
Vorzag.sakticn . . ») 1 500 000 >) 1 500 000 ł) 1500 000 ») 1 500 000

Anleihcn . . . . 2 204 000 2 114 000 2 081000 2 01G 000

VortJag . . . . ,— 2 603 858 _
Betriebsgewiim . . 3 410 802 5 493 017 5 0S1 G20 2 000 815
Sonstige Kinnalimen 50 000 GO 000 75 000 25 000
Allg.l)nk.,Zins. uaw. 505 778 823 998 976 492 1 330 039
Abschreibungen 890 250 • 3 279 714 2 585 857 453 7-27
Rclngewinn . . . 2 013 774 1 449 301 1 594 270 811449
lt e i n g e w i n n e i »- 

sch l .  Y o r t r a g  . 2 013 771 1 451 967 1 595 129 S i l  419
Cje\vinna\iteile . * GI 111 G1 111 50 000 11111
GesetźlJ BUcklage . •800 000 100 000 200 000 100 000
Zinsbogensteucr- 

rlicklago . . . . _ 79 998 _ _
RUcklage usw. i lir 

Wohlfahrtszwecke. 140 000 200 000 230 000 . 80 000
Gewinnausteil . . 1 010 000 1 010 000 910 000 560 000

a) Vorzug3aktien . GO 000 60 000 60 000 60 000
b) Stammaktien . 950 000 950 000 S50 000 500 000

Gewinnausteil % 
a) Vomigsaktien . 4 i 4 4
b) Stammaktien . 9‘/« 91/3 5

Yortrag..................... 2GG3 858 *) 205 129 ł) 90 338

*) EingezahlterBetragjderNennbetragist 6000000.IC. 
'-) Żur Verfiigung der Fa. Fried. ICrupp, Akt.-Ges.

Arbeiterfragen und Betriebsrate in England.
In  einem Augenblick, wo in Deutschland bald das 

Gesetz uber dio Betriebsriitc in der Nationalversammlung 
beraten und voraussiehtlich auch beschlossen wird, diirfte 
ein Vergleich m it den bereits bestehenden englischen 
Betriobsraten fiir allo deutschen Unternehmer in Handel 
und Industrie yon . Wort sein. Wio Dr. N. H a n se n  in 
oinem Aufsatzo iiber dio englischen Betriebsrfitc1) ausfuhrt, 
besitzt England diese schon seit Oktober 1918. In  ihren 
ersten Anfangen gehen dio Betriebsrate sogar auf das 
Jah r 1909 zuriick, denn in diesem Jahre wurden die 
„ A rb e its -A e m te r11 (T rado  B o ard s) durch ein beson- 
deres Gesetz errichtet. Ihre Aufgabo bestand zuniichst da
rin, die Arbeitsbedingungen zu prufen, zu uberwaehen und 
zu verbessern und vor allem dio Frage der Mindestlohnc 
zii regeln. Die ganzo Einrichtung uńd Arbeitswcise dieser 
Aerater erwies sich jedoch m it der Entwicklung der Ar- 
beiterbewegung ais zu umstandlich und zu wenig erfolg- 
reicli fiir die Arbeitnehmer. Zu ihrem weiteren Ausbau 
wurde deshalb im Jahro 1917 ein bosonderer AusschuB ein- 
gesetzt, dem Vertreter der Arbeitgeber sowie der Gewerk
schaften augehorten und der nach seinem Leiter W h itlc y -  
A usschuB  benannt wurde. Der AusschuB yeroffentlichte 
im gleichen Jahre einen yorliiufigen Bericht iiber die 
Lósung der Arbeiterfrage nach dem Kriege. E r empfahl 
dio Einsetzung yon standigen Industrieausschussen, pari- 
ia tisch  zusammongesetzt aus Arbeitgebern und Arbeit- 
nehmern fiir jeden Indnstriezweig, welchen allo den ge- 
saniten Industriezweig betreffenden Fragen obliegen 
sollten. Zur Behandlung der mehr ortlichen Fragen sollten

l ) Rheinischo Eisen-Tndustrio 1919, 25. Aug., S. 3. —
S. a. Sonderbeilage der Nachr. f. Handel, Ind. ii. Ldw.,
1919, S. Noyember.

besondere Ausschiisse, ferner fur dio einzelnen Untor- 
nehmungen dio „Betriebsrate11 eingesetzt werden. Die 
Regierung sollte den Arbeitgeber- und Arbeitnchmer- 
yerbanden diese Vorschliigo untcrbrciten und auf die 
Einrichtung dieser Ausschiisse hinwirken. Ueber dio 
Gewinnbcteiligung der Arbeiter oder besondere Lohn- 
systeme wurden in dom W hitley-B ericht kcinc Vor- 
schliigo gemacht. In  einem Bricf des Arbeitsministers 
an die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande weist 
dieser besonders darauf hin, daB dor S taat dadurch, daB 
er dio Einfuhrung dieses Whitley-Systems empfiehlt, 
keineswegs dio Absicht hege, sich in die Industrieproblemo 
einzumischen. Dio Bildung dieser Organisationen ware 
lediglieh Sache dor Industrio. Dio einzelnen Ausschiisse 
wurden unabhangigo Solbstvcrwaltungskorper sein, dic 
ihro Beamten Belbstiindig wiihlen sowio iiber ihre Aufgabon 
und Verfahren frei entscheidcn konnten. Auch sei mit 
der Einfuhrung dieses Systems keineswegs dio Einfuhrung 
gesetzlicher Scliiedsgericlito yerburiden. Sowohl in .dcn 
Arbeitgeber- wie in den Arbeitnehmerkrcisen fanden die 
Yorschliige Whitleys die yollo Wiirdigung. Der Monat 
Oktober 1918 brachto dann das neue englische Arbeits- 
ministerium, dem dic besondero Aufgabe ubertragen 
wurde, die Arbeiten des Whitley-Ausschusses fortzusetzen 
und zu Ende zu fiihren. ' Zuniichst; wurden allgemeine 
Grundsiitzo und Richtlinieri fiir die Schaff ling der Bozirks- 
und Betriebsrate aufgestellt, die abor nicht bindend 
waren, sondern jedem dieser Rato das Recht zugestanden, 
seine Zusammensetzung und Aufgaben selbst zu be- 
stimmęn. Es werden d re i  A rte n  von  O rg a n is a tio n e n  
untersohieden:

1. der Reichswirtschaftsrat, (National Joint Industrial 
Council);
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2. die Bezirkswirtschaftsrate (District Industrial Coun-
cils), und

■3. dic Bctriebsriite (Works Committees).
D or R e ic h s w ir ts c h a f ts ra t  ist ein yielseitig ge- 

glicdertes W irtschaftsparlament, das zur Hiilfto aus 
Verbretern der Arbeitgcberverbiindo und zur Hiilfte aus 
solchou der Gewerkschaften besteht. Zu seinem weiten 
Aufgabenkreis gehoren u. a. dic Vornahmo aller MaBregeln, 
dio das Zusammenarbeiten yon Arbeitgeber und Arbeit- 
nehmor in weitestgehendem MaBe ermoglichen; die regeł- 
inaBige Prufung der Lohne, Arbeitszeit und Arbeits- 
bedingungen in dem betreffenden Industriezweig; dic 
Prufung von MaBnahmen, um dio Erzeugung und Be- 
schaftigmig zu regeln; ferner Fragen des Gesundheits- 
schutzes, des Bildungswesens, der Erfindungen, dic An
wendung nouor Arbcitsyerfahrcn, Berufung von Arbcitern 
zur Teilnahmo an der Fabrikleitung sowio, endlich die 
Vertrctung der Wiinschc und Ansichten der betr. Indu
strie gegeiiiiber der Regierung und den Behorden.

jt Dio B e z irk s w ir ts c h a f ts ra to  bestehen ebenfalls 
zur Hiilfte aus Vertretern der Arbcitgebervcrbando, zur 
anderen Hiilfte aus solchen der Gewerkschaften. Sie haben 
allo Angelegonheiten, die ihnen von dom Reichswirtschafts
ra t iibertragen werden, zu priifen und zu untersuclien und 
sic, soweit sio von ihm bevollmachtigt worden ist, aus- 
zufiihren. Ferner oblicgt' ihnen die regelniiiBige Prufung 
der Arbeitszeit, Arbeitslohno und Arbeitsbedingungen, 
einschlieBlich deren gcsetzliche Niederlegung, sowio der 
Bestimmungen iiber Feiortago, jugendłiche Arbeit, Uober- 
stunden, Schiehtensystcni usw., die Vereinheitlichung der 
Arbeitsbedingungen in den einzelnen Unternelimungen, 
dio Uebcrwachung der Anstellung und Ausbildung sowie 
Streitigkeiten in solchen Fallen, fiir dio Schlichtungsaus- 
schiisso nicht bestehen, beizulegen bzw. wenn eine Bei- 
legung nicht moglich ist, sie dcm Reichswirtschaftsrat zur 
Entscheidung zu unterbreiten.

Die kleinste Zoile in der Einrichtung der Industrieriito 
ist der „ B e t r i e b s r a t“. E r besteht aus Vertretern der 
Arbeiter und der Leitung des betr. Unternelimons, wobei 
dio Arbeiter zuglcich Gewerkschaftsvertreter sein sollen. 
Dio Sitzungen des Betriebsrates finden wahrend der regel- 
miiBigen Arbeitszoit sta tt, die Vertreter der Arbeiter 
erhalten fiir diese Zeit ihren gewohnlichen Lohn. Sie 
iiberwachcn yor allein die Festsetzung u n d  Veranderung 
der Arbeitsbedingungen in dom betr. Betriebe, die Fest
setzung der Arbeitszeit, Pausen usw., die Zahlung der Lohne 
(ob Zeit- oder Stiicklolin), sowie die Holie der Stucklolmo
u. a. m.

.Das sogenannte Whitley-System ist jedoch nicht nur 
in Privatbetrieben, sondern a u c h  in  den  S ta a ts b e -  
t r ie b e n  zur Anwendung gelangt. F iir die ortlichen 
Untcrabteiłungen dor Staatsbetriebc sind besondere 
Werks- und Abteilungsausschusse cinerseits und Handels- 
ausschusse andererseits geschaffen wordon, deren Tiitig- 
keit im einzelnen aber noch niclit festgelegt ist. Ueber 
diesen steht ein N a t io n a l r a t  fiir siimtliche S t a a t s 
b c tr ie b c  des ganzen Landes. E r besteht aus 54 Mit
gliedern, von denen die Hiilfte von der Regierung, die 
andere Hiilfte von den Angestcllten- und Arbeiteryerban- 
den eniannt wird. Ais Ycrtreter der Regierung ist ferner 
ein Vertreter des Schatzamtes und ein soleher des Arbeits- 
ministeriumś vorgesehen. Aufgabe dieses Nationalrates 
ist, alle MaBnahmen zu treffen, um ein moglichst reibungs- 
loseś und wirtsehaftliches Zusammenarbeiten zwischen 
der Regierung ais Arbeitgeberin. einerseits und den Angc- 
stellten und Arbcitern anderseits herbcizufuhren. Ein 
Untersehied im Aufbau der Ausschiisso fiir die Priyąt- 
und die Staatsbetriebe besteht fast kaum.

Zweck der Rato sollte ea śein, der allgemeinen sozialcn 
Bcwegung bei Beendigung des Krieges Rechnung zu tragen 
und tlen Arbeitern Mittel und Wege zu zeigen, wie sio sich 
fruehtbringend boi dem Wiederaufbau der Industrie betei- 
ligen konnte. Die Ueberleitung der englischen Industrie von 
der Kricgs- zur Friedenswirtschaft, die Ruckfuhrung 
zahlloser Arbeiter in die heimische Industrie, sowie eine

Unmcngo anderer Fragen machtc ein.Zusammenarbeiten 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erforderlich und 
dies Zusammenarbeiten war auch der Regierung zu ihrer 
Entlastung erwiinscht. Und doch liatte man, wio auch 
jetzt in Deutschland, zunachst kein rechtes Zutrauen 
zur Wirksamkcit der Wirlsehafts- und Betriebsrate. Ais 
jedoch im Februar dieses Jahres England vor der groBten 
Arbcitorunruhe stand, die 'e s  je erlebt hat, hatten die . 
Rśite zum ersten Małe Golcgenhcit, einorseits dureh ver- 

. sohnliche Beomflussung der Arbeitnehmer und ander- 
seits duroh Entgegenkommon gegeniibor den Arbeit
gebern an dem ruhigen Verlauf der angeschwollenen Woge 
und der Neugestaltung der Arbeitervcrliiiltnisso teilzu- 
ńehmen. Eino von der Regierung cinberufcne Versamm- 
lung von Vertretcrn der' Industricriite der Kohlenarbeiter, 
an deren Verhandlungen Lloyd George, der Arbeits- 
minister R. Horne sowie yerschiedene andere Rcgierungs- 
yertreter teilnahmen, konnto eine groBo Zahl Meinungs- 
yerschicdenhciten bescitigen und die Beziehungen zwischen 
K apitał und Arbeit yerbessern. Es wurdo ein AusschuB 
eingesetzt, der gemeinsam mit drei Untcrausschussen 
yerschiedene noch strittige Fragen klaren sollte. Bereits 
am 4. April 1919 tra t eino neue Vcrsammlung zusammen, 
in dor dio Vorschliigo der Ausschiisso gebilligt und der 
Regierung zur Annahmo empfohlen wurden. Ferner 
wurde dio Erriclitung eines standigen Arbeitsratcs mit 
etwa 400 Mitgliedern gefordert, der jahrlich ein- oder 
zwoimal zusammentreten und dor Regierung bei dor Auf- 
rechterhaltung des industriellen Fricdens behilflich sein 
soli. Bomerkeriswert sind noch die folgenden G renz- 
l in ie n  zw isch en  K a p i ta ł  u n d  A rb e it ,  auf die sich 
Unternchmer und Arbeiter geeinigt haben:

1. Dio Industrio gehort rechtlich weder dem Kapitał 
noch der Arbeit allein.

2. K apitał und Arbeit sind moralisch und wirtschaftlieh 
in gloiclier Weiso an der Industrie beteiligt.

3. Weder dio Aufsiclit nocli dio Gcwinncrgobnisse der 
Industrie konnen rechtinaBig aussclilieBlich vom 
K apitał oder yon der Arbeit allein beanspruclit 
werden.

4. Dic Aufgabe des Kapitals ist, daB es gowinnbringcnd 
und zweckmiiBig zum Wohlo der Allgemeinhcit an- 
gelegt und yerwendet wird.

5. Aufgabe des Arbeiters ist, daB er seine volle Leistungs- 
fahigkcit in jeder Beziehung liergibt.

0. Die Lebenshaltung riclitet sich nacli den Łeistungen 
des Einzelnen. GemaB den crzielten I-cistungen des 
Einzelnen yermag das Gemeinwesen seinen Mit
gliedern groBere oder geringero Annehmlicłikciten 
des taglichen l^ebens zu bieten und zu gewSlirloisten.

7. Der angomessene Entgelt fiir geleistete Dicnste muB 
Sein:
a) fiir die- Arbeit eine vcrnunftige Lebenshaltungs- 

grundlagc;
b) fiir das K apitał eine angomessene Entschadigung 

fiir das Risiko und die Yerzinaung, um eine dan- 
erndc Vcnvendung zu ermoglichen:

c) fiir dic Arbeit 50%  und fiir das Kapitał 5 0 %  
des Reingewinnes.

8. Das Wol't Arbeit umfaBt Kopf- und Handarbcit 
sowie kaufmannischcs 1’ersonal.

Ein lluckblick auf die geschilderten Grundsiitzc und 
Einzelhciten uber Aufbau und Tiitigkeit der englischen 
Betriebsrate zeigt, daB die englische Regierung und dic 
yornunftig denkondo Arbeiterschaft entschlossen sind, den 
Bolschewismus im Lando selbst mit Arbeit zu bekiimpfen. 
Zuglcich tragt ihr Verhalton der im Lando herrscliondm 
demokratischen Stimmung weitgehend Reclinung. Dabei 
ist yorschiedentlieh die Beobachtung gemacht worden, 
daB sich dic Arbeiter unter der Autoritiit des Unternohmers 
bzw. Direktors woliler fuhlcn ais unter der Leitung yon 
Leuten ihrcsgleiclien; bei einer glucklichen Wahl yon 
Mitgliedern der Betriebsrate ist cin gedcililiclics Zu
sammenarbeiten zwischen K apitał und Arbeit sehr wohl
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moglich. Auf deutscho Verhaltnisso laBt sich das hier 
Gesagte nur sehr schwer iibertragen. Abgeschcn davon, 
daB dor englische Arbeiter von jeher zu einer yersohn- 
lichereu Stellung gegenuber dem Unternchmertum ncigte,

ist die Stimmung bei uns seit der Rcvolution jedenfalls 
derart geworden, daB man die śohwcrstcn Łedenken in 
jeder Beziehung gegen den Entwurf unseres Betriebsratc- 
gesetzes nicht zuriiekweisen kann.

Biicherschau.
W a n d k a l e n d e r  D e u t s c h e r  I n g e n i e u r e  [fiir 

das Jahr] 1920. (H rsg.: Professor G. R o l i e n ,  
Cliemnitz. Mit zahlr. Abb.) Cliemnitz: In-
dustrie-Verlag, Vogler & Seiler, G. m. b. H., 
[1919J. (167 BI.) 4°. 10 J t .

Der Herausgeber h a t sich m it einer Reihe ange- 
sehener Ingenieure, zu meist Vertretern der technischon 
Facher an Technischon Iloclischulen, aber auch einigen 
P raktikern und Privatgelehrten, yerbjndon und oinen Ab- 
rciBknlender zusammengestellt, auf dessen Blattorn (auf 
jede Woche kommon dereń drei) in gcschicktcr Auswahl 
m it oinem Bildo verseheno allgemein yoratiindlicho Bei- 
triigo aus versehiedonen Gebieten der Technik gegeben 
werden. Wir finden, um nur einige wenige zu nennen, 
kurze Aufs&tze vom Alexander-Katz iiber Patent- und 
M arken-Becht, von Franz und von Beutinger iiber Indu- 
striebauten; eine sehr lesenswerte Folgo iiber die E n t
wicklung des Theatorbaues gibt Hansing; Weiho ist mit 
Boitriigcn iibor Lionardo da Vinci, Otto von Guerieke, 
M, Eyth und M. M. v. Weber yortreten; Santz erlautert dio 
Tatigkeit des Normenausschussus; aus der Feder von
E. Forster stammen Beitriigo iiber Aufbereiten und 
Fordcranlagen; iiber Eisenbahnbauton und ihre Verwen- 
dung im Weltkriogo schreibt Blum; Kleinlogel berichtet 
iiber Eisenbeton. Dio meisten B latter tragon auch den 
Aussprueh oines bcriihmton Philosophen, Naturwissen- 
schafters, Ingeniours odor Yolkswirtes, wie W undt, J . R. 
Mayer, Wi. Ostwald, Eyth, M. M. von Weber, Ricdler, 
W endt, Zschimmer, List, K raft, Naumann. Der untersto 
Toil des Blattes m it den Tagesangaben enthS.lt kurzo 
Mitteilungen iiber Lebcn und Wirken yerstorbener groBer 
Miinnor, der Technik, auch einige l^ebende sind schon 
yertrsten.

Dem Bestreben des Herausgobers, den Wert der 
Technik fur das Leben uns taglich vor Augen zu fiihren 
und die Erinnerung an die Verdiensto ihrer bedeutendsten 
Vertreter wachzuhalten, gobiihrt vollo Anerkennung. Be
sonders glueklicli getroffen zu sein scheint dcm Bericht- 
e rstatter dio Auswahl von Ausspruchen angeschencr 
Manner iiber dio Technik.

Fur dio B latter dos Kalęndcrs h a t der Verleger eino 
Sammelmappe lierstollen lassen, so daB sie aueh, naohdcm 
sie ihren Dienst, den Tag zu weisen, erfullt haben, auf-

bewahrt werdon konnen. Iloffentlich ist der Preis von 
10 ,ft der wiinschenswerten allgemeinen Vorbroituiig des 
Kalonders nicht liinderlich. E r ist ein schones Gcschenk 
fur jeden Fachgenossen. 3)r.-3[ng. Martin W. Neufeld.
Wei ho ,  Carl.SMptSug.: Aus eigener Kraft .  Bilder 

von deutscher Technik und Arbeit fiir dio reifere 
Jugend. Mit 20, Abb. auf 10 Taf. Leipzig und 
Berlin: B. G. Teubner 1919. (II, 139 S.) 8°. 4,50J£.

Carl Weiho, dem wir schon so mancho schono Schrift 
uber dio Technik und ihre Manner verdanken — es soi nur 
erinnert an seine Lebonsbilder Max E yths und Max 
Maria von Webers sohenkto uns und unserer Jugend ein 
treffliches Buch, dem dio weitestc Verbroitung zu wunschen 
ist, zumal da wir nur wenige Jugendschriften technischen 
Inhaltes besitzen. Im  Rahmen oiner Erziihlung erlebt 
der Lesor die Yolontiirzeit eines zukiinftigen Diplom- 
Ingenieurs. E r bokom mt zuorst Einblick in  don Betrieb 
oiner neuzeitlichen Schmicde, wird in dio Fragen von 
Deutschlands Rohstoffversorgung eingofiihrt, besuclit auf 
einer Wanderung im Taunus oinon Erfinder-Einsiedler, 
von dem er allerlei iibor die richtigo Ausnutzung unserer 
Naturstoffo hort, und lernt schlieBlich dio Gowinnung von 
Stickstoff aus der Luft konnon. Dabei orfiihrt cr gleicli- 
zoitig noch manchcrlei iiber wirtsehaftliches Erzeugen von 
Dampf und eloktrisehor Energie und das Herstellen der 
liierzu notigen Maschinen, bekommt oinen Einblick in 
das Bearbeiten guBeisorner Rohlinge und in den Betrieb 
eines PreBwerkes fiir Gcsehosso. Dio Fragen des Streckens 
unserer Nahrungsmittel und Spinnstoffe, das Herstellen 
von Zollstoff, Kunstsoido und Stapelfasor, das Fertigen 
von Goweben aus ihnen, die Synthese des kiinstliehen 
Kautsehuks werden kurz geschildert, schlieBlich wird 
auch oin oberschlesisches Kohlenbergwerk besichtigt. 
Zuletzt lernt der Leser noch den Botriob einer Eisenhiitto 
kennon und wohnt auch dem Gusse eines besonders grofien 
Blockes aus Tiegelstahl bei.

Das schon yor dom unglucklichen Ausgange des 
Krieges abgesehlosseno Buch endet m it einem Ausblicke 
in  eine gliicklicho Zukunft, dio loider nicht zur Gegonwart 
wurde.

W ir brauchen mehr solcher gut gesehriobener und 
ausgestattetor Buchor fiir unsere Jugend, soli Deutsehland 
wieder wachsen und bluhcn! Sr.-^ng. Martin IV. Ncu/ehl.

Der Jahrgang 1918 der

Zeitschriftenschau von „Stahl und Eisen“
ist s o r g f a l t i g  d u r c h g e a r b e i t e t  und e i n h e i t l i c h ’ z u s a m m e n g e s t e l l t  worden. Er kann ais 
S o n d ę  r b a n d  in einer z w e i  seitig, oder fiir K a r  t e  i zweeke auch in einer e i n seitig gedruckten 
Ausgabe bezogen werden. Der Preis wird annahernd 6,00 Mk. betragen und kann erst nach 
Eingang der Vorausbestellungen genau festgesetzt werden. W ir bitten daher unsere Leser, dem 
„Verlag Stahleisen m, b. H .u, Dusseldorf 74, Ludendorffstr. 27 , s p a t e s t e n s  bis zum 31.  Dezember
1919 mitzuteilen, welche Ausgabe sie zu beziehen wunschen.

Yon den f r i i h e r  e n  J a h r  g a n g  e n  der Zeitschriftenschau sind beim Verlage die Jahrgange 
1908 ,  1912,  1913,  1914,  1915,  1916 und 1917 zum Preise von je  4 ,00  Mk. noch erhaltlich.

D u s s e l d o r f ,  im Dezember 1919.

Beacbtet flie 32. Listę fler

Schriftleitung- von „Stahl und Eisen“,

nębenden auł Seite 131/39 des Anzeigenteiles.




