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Betrachtungen uber Sparmetalle.

Von Generaldirektor A lbert W iirth  in Hannover-Linden.

I |ie Wirkungen der dureli den Krieg in der lndu- 

^  strie entstandcnen Rohstoffnot sind in ihren 

Einzelersclieinungen zur Geniige bekannt. In Nach- 

stehendom soli in geschlossener Reihenfolge ge- 

•schildcrt werden, wie im engeren Rahmen des Be- 

triebes einer Maschiuenfabrik wilhrend des Krieges 

■die Rohstoffnot’ auf die Fertigung einwirkte, und 

welche Mittel und Wege gefunden werden muBten, 

um die sich ergebenden Nachtcile auf das geringste 

MaB hcrabzudriicken. SchlieBlich soli gezeigt werden, 

mit welchem Erfolge hinsichtlich ihrer Brauchbar- 

keit fiir eine spatere Fricdensfertigung die Erfah

rungen mit neuen Rohstoffen zu etwaiger Anbahnung 

neuer wertvoller Fortschritte ubemommen werden 

konnten. Da die Ausfiihrungen aber bei der Fiille 

des Stoffes nicht erschiipfend sein konnen, soli 

nur bei einzelnen besonders deutlichen Fallen, dereń 

Eigenart sich folgerichtig auf andere Gegenstande 

ubertragen liiBt, liinger verweilt werden. An einige 

der Fiille sollen sich auch theoretische Betrachtungen 

kniipfen, die allgemeine Bedeutung haben.

Die Hauptfertigiing der in Frage stehenden 

-Maschiuenfabrik gliedert sich in die drei Abteilungen

1. Motoren- und Pumpenbau, 2. Strahlungsapparaten- 

bau, und 3. Heizungsanlagenbau.

Es soli zuerst bei dem Motorenbau- venveilt 

werden und hierbei die Herstellung von Untersee- 

•bootsinotorcn (U. B.-Motoren) zu einer kurzeń Schil- 

derung herausgegriffen werden, da diese Motoren 

:schon in Fricdenszeiten seit langen Jahren gebaut 

wurden.

GemiiB der Konstruktion der Unterseeboots- 

motoren muBten die umfangreichen Kurbelwellen- 

gehiiuse und ihro Gestelie aus einer Sondcrbronze 

von hervorragenden mechanischen Eigensohaften 

hergestelit werden. Die ZerreiBfestigkeit dieser 

Bronze betrug etwa 48 bis 5G kg/mm2, die Dehnung 

18 bis 30 % . Von einem havarierten Untcrseeboot der 

Marinebehorde in Pola wurden im Jahre 1917 aus 

■den Kurbelwellengehausen Probestabe herausge- 

schnitten, die laut amtlichem Bericht folgende Werte 

•ergaben:

Zer rei U festigkeit r
kg/qmni

02,4
f)9,0
02,1

Dohnung:
%

22,5
20,0

20,0

Anfang 1915 zwang die Metallknappheit, diese 

Kurbclwellengehiiuse und ilire Gestelie in StahlguB 

auszufiihren, was ohne besonderen Umbau sofort 

moglich war, also zu einer gewaltigen Metall- 

erspamis fiihrte. Bei den groBeren Unterseeboots- 

motoren war die Einfiihrung des Stahlgusses sogar 

ein Fortschritt, weil sie eine groBere Steifigkeit der 

Gestelie mit sich brachte. Nachteilig war lediglieb 

die schlechtere Bearbeitungsmoglichkeit.

Alle fruher aus Bronze oder RotguB hergestellten 

Schrauben, VerschluBpfropfen usw. muBten in Eisen 

ausgefiihrt und zum Schutz gegen Rosten sherardi- 

siert werden1). Ueberhaupt wurde die Mehr zahl 

aller fruher aus Kupferlegierungen angefertigten Teile, 

bei denen es auf MaBhaltigkeit ankam, aus Eisen 

angefertigt und sherardisiert, da das Sherardisicren 

einen kaum meBbaren Ueberzug yon Zink gibt. 

Andere Teile, wie VcrschluBdeckel, die bisher des 

geringen Gewichts wegen aus Aluminium-GuB her- 

gestellt worden waren, wurden jetzt aus diinnem 

Eisenblech yerfertigt und dann feuerverzinkt.

Die umfangreichen K upferle itungen wurden 

durch Leitungen aus Stahlrohr ersetzt. Zum Teil 

muBten die Rohrc auBen und innen yerzinkt werden. 

Da die mechanisch fest haftende Yerzinkung infolge 

der hohen elektrolytischen Losungstension / des 

Zinks (Zink ist das elektropositivere Metali zu 

Eisen) sehr bald durch das Seewasser, bzw. durch 

salzhaltige Seeluft, zerslort wurde, muBten die 

Rohre an Stelle des Verzinkens yerbleit werden. 

Die Verbleiung der Rohre ergab den Nachtefl, daB 

der Ueberzug mechanisch niclit festhaftete, sondern 

sich leicht durch iiuBere Einflusse loslćiste. Infolge- 

dessen muBte man die Rohre mit zwei metallischen 

Ueberzugen versehen, die entsprechend den Schmelz- 

punkten der Metalle nacheinander feuerfliissig auf

getragen wurden. Zuerst erfolgte die Yerzinkung, 

dann die Yerbleiung. Allerdings gehorte hierzu eine

■) Ygl. H. O un the r und M. U. Schoop: Daa Schffop- 
gehe Sprit/.yorfaliren. Stuttgart 1917, S. 30.
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sehr groCc Geschicklichkeit und genaue Einhaltung 

der Wiirmegrade. Zum Teil wurde festgestellt, daB 

Zink und Blei sich ineinander losten.

Die H auptlagerschalen und Lagerdeckel 

wurden statt aus Bronze in StahlguB oder aus ge- 

preBtem Schmiedeisen hergestellt.

Eine weitere Zinnersparnis wurde- auf eigen- 

artige Weise erreiclit. Dic Bronzebiichśen zu den 

meisten stark beanspruchten Hebeln (Steuerung, 

Uinsteuerung) waren bislier aus einer Bronze mit 

etwa 15,5 %  Zinn angefcrtigt worden. Diese Bronze- 

biichsen wurden jetzt zweeks Zinnersparnis in einer 

um etwa 30 %  zinnarmferea Legierung, dafiir aber in 

Kokille (Schalen) gegossen, um eine groBerc Hiirte 

zu erzielen, bzw. um die gleiche Hiirte wie bei der 

hochzinnlialtigen Bronze zu erreichen; nach Heyn 

und B aue r1) ist das meclianische Yerhalten von

Abbildung 1.

Bronze in Kokillo gegossen. Schreckplatte.

Kupfer-Zinn-Legierungcn (Bronzen) in hohem MaBe 

abhangig von der Wiirmebehandlung, die das Materiał 

durcligemacht hat. Einen wesentlichen EinfluB iibt 

namentlich die grąBere oder geringere Schnelligkeit 

beim Abkiihlen nach dem GuB:) aus. Eine schnell 

abgekiihlte Bronze ist z. B. erheblich hiirter ais 

Bronze der gleichen Zusammensetzung, die der lang- 

samen Abkuhlung uberlassen wurde. Man hat es 

also bis zu einem gewissen Grade in der Hand, ohne 

Erhohung des Zinngehaltes, lediglich durch Ab

kuhlung nach dem GuB, eine fiir viele Zwecke wiin- 

schenswerte Erhohung der Hiirte hervorzubringen. 
Abb. 1 liiBt in fiinffachcr VergroBerung den Fali des 

GieBens der Bronzo in Kokille, Abb. 2 den des 

GieBens in Sand erkennen. Daneben sind die Quer- 

schjiittschliffe gezeigt, die deutlich beim GuB in 
Kokille die kleinere Kristallbildung, also groBere 

Pliirte erkennen lassen.

Diese Bronzcbiichsen mit einem Zinngehalt von 

iiur noch etwa 10%  wurden nach der Fertigbearbei- 

tung und dem Einsetzen in die Hebel durch Eiir- 

treiben konischer Dornę unter hohem liydraulischem

l ) E. H eyn  und O. Bauer: Mitteilungen aus dem 
Kgl. Matcrialprufungsamt: „Ueber den EinfluB der Warme- 
behandlung yon l^ronze auf die Hiirte. Berlin 1910, S. 344.

z) Vgl. aueh E. H eyn  .und O. B aue r: Metallo- 
graphie. Berlin und Leipzig 1909, S. 136.

Drucke an ihrer Oberfliiche weiter verdichtet. Am 

dieser Stelle mogę besonders erwahnt werden, daB 

sich. eine Hiirteerhohung durch Abkuhlung nur bei 

Bronzen (Kupfer- Zinn), nicht aber beiMessing (Kupfer- 

Zink) yon etwa 67% Kupfer an aufwiirts, oder bei 

Kupfer herbeifiihren liiBt. Weder Kupfer noch 

Messing iiber 67 %  Kupfergehalt wird durch Ab- 

schrecken veriindert; es wird weder hiirter noch 

weicher, noch geschmeidiger, wie dies irrtumlich 

besonders von Kupfer behauptet wurde1).

Metallyergiitungen1), wie das Hiirtcn von warm- 

schmiedbaren Messingsorten unter 67 %  Kupfer, 

von Stahl und von Bronze, sollen durch die chemisch 

bedingten Gefiigeiinderungen, Umwandlungen oder 

durch das Auftreten polymorplier Arten begriindet 

sein, die bei Kupfer und den hochwertigen Messing

sorten ganzlich fehlen.

Abbildung 2. 

Bronzo in Sand gegossen.

Ebenso wic die Kupfer-Zinn-Bronzen sind Alu- 

miniumbronzen hiirtbar. Versuche, die mit Alu- 

miniumbronzen und zwar mit den biniiren Kupfer- 

Aluminium-Legierungen vorgenommen wurden, sind 

leider nicht zur praktischen Erprobung an den 

Motoren gekommen. Die Zinnersparnis ware hier 

eine vollstiindige gewesen, dagegen w&re eine Kupfer- 

erspamis nieht eingetreten. Hiirtbar sind diese an- 

und fur sich schon bekannten Legierungen von 

7 %  Aluminiumgehalt an. Eine Aluminiumbronze } 

mit 10 %  Aluminium kann z. B. durch Erwiirmen auf 

verschiedene Warmegrade bis 8000 Hiirtezahlen 

nach dcm Abschrecken ergeben, die von- 100 bis 

260 Brinell schwanken.

N ich t beanspruchte Teile wurden aus Zink- 

guB, iiber den spater eingehend berichtet werden 

soli, hergestellt. An Sparmetallen war nur noch das 

WeiBmetall mit einem Zinngehalt von 78% yor

handen. Versuche mit einem Lagermetail von der 

/Zusammensetzung 42 %  Zinn, 42 %  Blei, 2 %  Kupfer 

und 14 %  Antimon wurden nicht zum AbschluB 

gebracht, doeh werden die Yersuche noch weiter 

fortgeftihrt. ■ Aus Bronze waren nur nocli einzelne-

*) J. C zoehralsky: Wilrmebehandlung.der Metalle. 

(JieB.-Zg. 1915, 1. Okt., S. 289.

2) Nach R«vue de Mótallurgie, Sept. 1915.
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kleine Teile (dunnc Biichsen bei den Hoehdruck- 

kompreśsoren u. dgl.) vorhanden.

Die K iihlwasserpumpenkorper und ahnliehe 

Teile an Motoren wurden an Stelle des bislier ver- 

wendeten Rotgusses und der Bronze, allerdings unter 

erheblichen Umkonstruktioneń wie Verstarlaing der 

Wandungen u. dgl., aus GuBeisen hergestellt. Ledig- 

lieh Kolben und Laufbuclisen waren noch aus 

Bronze angefertigt worden. Ueber die weitere yer

wendung des GuBeisens ais Ersatzmetall und die 

hierbei sieli ergebenden Scliwierigkeiten soli spater 

berichtet werden.'

Ein mit allen oben geschildcrten konstrulctiven 

und stofflieh en Aenderungen hergcstellter Motor war 

seinem Aussehen nach 

eine crrtste und dunkle

- --------

2. einwandfreies Arbeiten der Apparate,
3. einfache Konstruktion,

4. einfachere und billigere Bcarbeifungsmijglich- 

keit.

Obwolil demnach mit Fehlschlagen bei der yer

wendung von Ersatzstoffeń gereclmet werden muBte, 

wurden unter dem'Druck der Verhiiltnissc trotzdem 

Ersatzstoffe unter weitgehendem Um bau der 

Strahlapparate eingefiihrt. Bei den Strahlapparaten 

kommen in der Hauptsache Dampf, Wasser, ver- 

schiedene Sauren und Gase, die sich entweder unter 

liohem Druck oder hohen Geschwindigkeiten be- 

finden, ais treibende oder getriebene Stoffe in Frage. 

Naehsteliend seien einige Falle mitphotographischen 

Darstellungen angefiihrt.

Bei dem bekanntesten Strahlapparat, dem In- 

jek tor, wurden an Stelle der in RotguB ausgefiihrten 

Dampfdiisen und Druckdusen guBeiserae Diisen 

yerwendet. Es zeigte sich, daB sowohl das ńormale 

GuBeisen, wie auch ein SonderguB eisen gegen Dampf

Abbildung 8. Abbildung 5.

Injektorduse. Pulsometerzunge.

Masse im Gegensatz zu den im Frieden hergestełlten 

metallisch glanzenden Motoren. Das Umschalten und 

Neueinstellen in der Fabrikation war ohne groBe 

Schwierigkeiten vor sich gegangen.

Strahlapparate.

GriiBerc Schwierigkeiten boten die Uinstellungen 

bei S trahlapparaten. Die Verwendung von Spar- 

metallen war bei diesen Apparaten auf Grund der 

vielen praktischen Erfahrungen unbedingt not- 

wendig. Man kann sagen, daB vor dem Kriege nur 

seiten Fiille eintraten, in denen noch aus alter Ge- 

wohnheit unnotigerweise Sparmetalle yerwendet 

wurden. Die Gesichtspunkte, die zum notwendigen 

Gebraucli von Kupfer, RotguB, Bronze, Hartblci. 

usw. fiihrten, sind:

1. Vcrliindening von Zerfressungen (Korrosionen) 

infolge mechanischer, chemischer oder elektro- 

lytiseher Einfliisse und infolgedessen

Abbildung 0. KondoriBationsrobre.

und HeiBwasser unter dem EinfluB von Druck und 

hohen Geschwindigkeiten nicht widerstandsfahig 

genug war. Der innere Zylinder der Duse wiirde so 

stark zerfressen (vgl. Abb. 3), daB die Apparate un- 

wirtschaftlich arbeiteten .und zum Teil schlieBlich 

vollkommen versagten (Yerstitkung!).

Yersuche m it Aluminiumdiisen' der verschieden- 

sten Legierungen sind noch nicht abgeschlossen; 

es scheint aber jetzt schon, daB nur die Aluminium- 

bronzen mit etwa 90 %  Kupfer und 10 %  Aluminium 

Erfolg verspreehen, was allerdings keine Kupfer-, 

sondern nur Zinnerspamis bringen wiirde.

Bei Befeuehtungsanlagen fiir Luft und bei ahn- 

lichen Zwecken die..eiden Einrichtungen wurden 

die F lu s s ig k e it s z e r s ta u b u n g s a p p a r a te  

in RotguB ausgefiihrt. Zunachst wurden die Ge- 

hause in sogenannter Zinkbronze unter Yerwen

dung der alten Modelle und Einrichtungen ange

fertigt, wahrend die Diisen noch in RotguB blieben. 

Die Zinkkdrpef waren aber nicht verwendungsfahig, 

da sie rissen und undicht wurden; Nach Absnde- 

rungen wurde, das Hauptgehause aus GuBeisen ange

fertigt und der innere Zapfen fiir Wasserzufuhr aus 

Zink eingeschraubt. Bei den Luftdiisen, die aus

Abbildung 4.

Korper zum Luftanfeuehter.
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Zinkbronze angefertigt wurden, zeigtcn sich sehr 

bald im Gebrauch unebene FlSchen, so daB die Zer- 

staubunguicht gleichmaBig war, sondern sich Tropfen 

bildeten. Die uriebenen Fliichen (Ausbliihungen) 

sind eine Folgo der Bildung yon Zinkhydroxyd. Es 

muB te infolgcdessen eine bessere Wartung der An

lagen yorgenomnien werden, um eine einigermaBen 

brauchbare Zerst&ubung zu erreichen.

Ein baulich sehr einfachcr 

Teil ist bei den Pulsometcrn die 

in RotguB ausgefiihrtc Pulso- 

meterzunge (Abb. 5). Die in 

Zinkbronze yerschicdener Zusam

mensetzung ausgefiihrten Zungen

zeigte ebenso wie das der Pulsometerzungen (Abb. 5) 

und der Rolire (Abb. 6), daB Zinkbronze bei hiiheren. 

Wasser- und Dampftemperaturen selbst geringen 

Anspriichen auf Festigkeit nicht mehr zu genugen 

vermag.
Sehr lehrreich ist der Entwicklungsgang bei den 

Oelvorwarmern infolge des Krieges. Die Mantel 

und Deckel der Oelvorwarmer wurden friiher aus

Abbildung 8. Oel-Vor« iirmer.

Abbildung (J. Oel-Vor\variner in zwóiter Ausfuhrung.

Abbildung 10. Oel-VorwSrmer in dritter Ausfiihrunjj.

rissen nach mehrstiindigem Betrieb, 

oder sie verbogen sich an der unteren 

Schneide, was in Aljb. 5 besonders 

deutlich zu erkennen ist. Die spii- 

tere Ausfuhrung in GuBeisen be- 

walirte sieli besser. Kupfer- und 

Messingrohre konnten durch Zink- 

rohre • nicht ersetzt werden, wie 

schon die ersten Ausfiilmnigen bei Kondensations- 

anlagen (Abb. C) zeigten.

Dam pfstrahlanw iirm er, die fiir bestimmte 

Zwecke bisher in RotguB hergestellt waren, zeitigten 

in einer Ausfuhrung unter Venvendung von Zink

bronze einen vollst;indigen Fchlschlag. Aus Abb. 7 

ist die starkę iiuBere Zerfressung zu ersehen; im 

Inneren war durch den EinfluB der hóhen Gesehwin- 

digkeit des Gemenges von Dampf und Wasser die 

Zerfressung noch starker und nwchte schon nach 

wenigen Tagen Betriebstiitigkeit die Apparate un- 

brauchbar. Das ReiBen des Befestigungsflansches

RotguB bzw. aus hochwertiger Marinebronze ange

fertigt (Abb. 8). Ais Ersatzstoff fiir die Deckel wurde 
StahlguB gewahlt. Da sich liierbei Schwierigkeiten 

ergaben, wurden die Deckel unter Yerstiirkung der 

Wandungen aus GuBeisen angefertigt, sie rissen aber 

im Betriebe sehr bald. Nach weiteren Umkonstruk- 

tionen (Abb, 9) wurden die Messingrohre durch 

Stahlrohre ersetzt, die Deckel aus dem Vollen und 

zwar aus dicken FluBeisenscheiben hergestellt, die 

Mantel dagegen aus yollen Stahlblocken nach be

sonderen Yorschriften. Da die Bearbeitung infolge 

des hohen, etwa 90prozentigen Materialyerlustes zu

Abbildung 7. 

Dampfstrahl-Anw armer.
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andere Boden wurde mit dem gesehweiBten Mantel 

zusammengenietet (Abb. 9). Auf Grund der Er- 

fahningcn im autogenen und im Wassergas- SchweiB- 

verfahren wurden die liings geschweiBten Mantel 

zusammen mit den beiden VcrscblnBb(iden auf-

B SctiniitA ~B
B S  chniffA S

Abbildung 11. Wasserstands-Anzeiger. Abbildung 13. W asserstanda-Anzeiger. ,

(Erste Ausfiihrung.) (Letzte Ausfiihrung.)

teuer und zu unwirtschaftlicli war, und das Aufnieten geschweiBt. Auch die Oelzufiihrungsstutzen, deren

'der Teile sehr viel Schwierigkeiten ergab, wurde der Anbringung sehr schwierige SchweiBstellen ergaben,

Mantel aus Blech hergestellt und in der Langsnaht wurden angeschweiBt. So war schlieBlich der Oel-

sowie an dem einen Boden festgeschweiBt. Der vorwarmer (Abb. 10) zu einem nur nocfl aus einem
Teil ‘bestehenden Eundhohl-

t
 korper geworden.

P  SchnHf/-B Bei der erwahnten Zink-

| f| ^  bronze sind die weitest-

\ \ gehenden Legierungsversuche

----f ą---1! j i  0 angestellt worden, um das fiir

---  j 6 Ą  | m r m  dic entspreehenden Apparate

• j j "- |j = -' j  ’ gccignetste GuBmaterial zu

- s— PTm \ W, Im Zusanunenhange mit den
w----y Oelvorwarmern stehen die

/— p i  _ f— f a l  un<* Wasserstands-
---- .— ..... anzeiger. Dic Kopfe dieser

Apparate waren bis zum

Abbildung 12. Kopf eines Wasserstands-Anzoigers. (Zwisohen-Ausfiihrung). Kriege in Rotguli bzw. in
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I,Ausfi/irvnq

Marinebronze angefertigt worden (Abb. 11). Ais 

erster Ersatz wurde StahlguB verwendet. Die 

GuBstiicke wurden aber infolge der venvickelten 

Kerne immer unbrauehbar. Da somit dieser Weg 

nicht gangbar war, wurden urfter Beibehaltung des 

allgemeinen Gestaltungsged;inkens, jedoch mit der 

Aenderung, daB die in

neren Kanale so gelegt 

wurden, dafisiegebohrt 

werden konnten, die 

Kopfe zwar noch in 

StahlguB, aber „voll“ , 

also ohne Kern, abge

gossen (Abb. 12). Aueh 

diese Losung braclite 

keine Verbesserung.

Zum Erfolge f iihrte erst

eine Konstruktion, die gestattete, die Kojpfe aus 

fluBeisemenPlatten von 42 mm Dicke auszuarbeiten. 

Hierzu war eine bauliche Umarbeitung notig, auf 

Grund dereń die Kopfe aus zwei Teilen zusammen- 

gesetzt werden muBten (Abb. 13).

Fast denselben Entwicklungsgang machten die 

im Frieden in RotguB ausgefiilirten SclmellschluB- 

ventile fiir heiBe Oele (Abb. 14), Ihre Anfertigung 

in StahlguB unter Verwendung der gleichen Bauart 

war nicht durclifiihrbar, und die Abgiisse ergaben 

zum groBen Teil AusschuB. Erst die nach Umbau 

im Gesenk geschlagenen Ventile mit entsprecliender 

Bolirarbsit wurden einwandfrei (Abb. 14, III . Aus

fuhrung).

Bei dieser Gelegenheit seierwahnt, daB iiberhaupt 

im allgemeinen Maschinenbau, wie auch im Stralil- 

apparatenbau die im Gesenk geschmiedeten Teile 

durch die im Kriege gewonnenen Erfalirungen immer 

groBere Verwendung fanden, da die genaue MaB- 

haltigkeit der im Gesenk geschmiedeten Teile eine 

groBe Erleichtcrung fiir die Bearbeitung gegeniiber 

den von Hand geschmiedeten Teilen ergab. Dazu

kam eine weitgehende Verbilligung in der Herstel- 

lung, ohne daB eine Massenherstellung vorzuliegen 

brauchte. Dies ist in der Schmiede derselbe Ueber- 

gang von der handwerksmaBigen Arbeit zur maschi- 

nellen Herstellung, wie in den GieBereien der Ueber- 

gang von der Handformerei zu den mascliinellen

Uusfuhrung MJusfG/tru/y

Abbildung 14.

Zeratiui ber-Absperrventil (SohnollscliluByontil) in den drei Ausfiilirungsstufen.

Formverfahren, bei welchen gleichfalls die Massen- 

fertigung nicht unbedingt vorzuliegen braucht.

Zusammenfassend kann also fiir den Bau der 

Strahlapparate betont werden, daB im Gegensatz 

zum allgemeinen Maschinenbau die Ersatzstoffe wie 

auch die Ersatzkonstruktionen nur von geringer 

Lebensdauer waren.!

Heizungsbau.1

Im Heizungsbau gelang es, samtliehe not- 

wendigenbisher in Sparmetallen hergestellten Yentile 

und Halinę in GuBeisen auszufiihren, allerdings unter 

weitgehender Unikonstruktion derselben. In einem 

weitlaufig gebauten Ventil war schlieBlich nur noch 

ein kleiner eingcpreBter Sitz und eine Spindelfiihrung 

aus RotguB yorhanden, wTahrend die ubrigen Teile 

in Ersatzstoffen, das Gehiiuse also in GuBeisen, die 

Spindel und die Verschraubungen usw. in Schmied- 

eisen angefertigt wurden. Dasselbe trifft fiir die im 

Strahlapparatenban benotigten normalen Ventile zu.

(Fortsetzung folgt.)

Gesichtspunkte bei der Wahl einer Formmaschine.

Von Oberingenieur G e o rg  H o f fm a n n  in Hannover-Hainholz. 

(Fortsetzung yon Seite 289.)

/  xlt abwechselnden Herstellung von Ober- und 

UnterkastenmiteinereinzigenMaschineistkeine 

Maschine besser geeignet, ais die W  e n d e p 1 a 11 e n - 

fo rm m asch ine . Sie erreicht zwar nie die Lei

stung der Abhebeformmaschine, wird aber trotz- 

dem ihren Platz in GieBereien behaupten, da sie 

ftir inanche Arbeiten durch die anderen Mas.chinen 

nicht ersetzt werden kann. AuBerdem wird sie in 

GieBereien, die keine ausgesprochenen Massen- 

erzeugnisseherstellen, sondern mehr fiir dieReihen- 

fertigung arbeiten und heute von diesem und 

morgen vou jenem Modeli eine Anzahl Abgiisse 

benotigen, stets yorgezogen werden, weil sie die 

Yerwendung billigster Modellplatten, notigenfalls 

sogar die Yerwendung von Holzmodellen zulaBt

und dabei eine gute und sichere Modellaushebung 

gewahrleistet. Das Auswechseln der Modellplatten 

kann leicht und schnell vom Maschinenformer 

selbst vorgenommen werden. AuBerdem bietet die 

Wendeplattenformmascljine immer den Yorteil 

gegenuber den Abhebe- und Durcliziehformmaschi- 

nen, daB man den Formkasten nach der Modellaus

hebung so vor sich liegen hat, daB man ibnpriifend 

besehen, ausbessern und ausblasen kann, und dafi 

man ferner etwaige, bei der Aushebung im Sand 

yerbleibende, lose Modellteile kerausnehmen und 

unter Umstanden auch sofort Kerne einlegen kann. 

Bei den bisher behandelten Maschinen mufi der 

Formkasten erst yon den Maschinen weggenommen 

und umgedreht werden; hierbei kann es vorkommen,
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Abbildung 20. Teil mit 

schwerem Sandballen.

dafi die im Sande steckenden losen Modellteile 

beim Umdrehen des Kastens herausfalleii und die 

Saudform verlętzen. Modelle, die so beschaffen 

sind, sollten deshalb immer auf Wendeplatten- 

formmaschinen geformt werden. Sind schwere und 

tiefe Sandballen auszulieben, wie z. B. inAbb. 20, 

so ist ebenfalls diese Maschine am Platze, ebenso 

bei den bereits erwllhnten Stufenscbeiben (Abb. 8), 

aus den oben angefuhrten Griinden. Es gribt noch 

■eine Reilie ahnlich gestalteter Modelle, boi denen 

«ine Wendeplattenformmascbine am Platz ist. 

Abb. 21 zeigt einige weitere solcher Gegenstande, 

insbesondere sei auf jeneMaschinenteile hingewie

sen, welche einen ringsum laufenden Oelfilnger be- 

sitzen. Sojche Teile wird man nicht allein der aus- 

auhebenden Sandballen wegenmittels Wendeplatte 

herstellen, sondern auch dieses Oelfilngers wegen, 

der nicht gestattet, die Durchziebplatte an den 

hohen, steilen Stellen anschlieBen zn lassen, son

dern nur an dem niedrigen, aufieren Rande; letz- 

terer gelit aber auch ohne Anwendung von Ab

streifplatte gut aus dem Sande heraus.

Es ist schon 

darauf hingewiesen 

worden, dafi man 

Ausrundungen und 

sanfte Uebergange 

nicht gut mittels 

Durchzieh- und Ab

streifplatten her

stellen kann. Wer 

dalier mehr W ert auf Sauberkeit und Riclitigkeit 

der Abgiisse legt und weniger auf hohe Leistung 

sieht, wird sich am besten fiir eine Wendeplatten- 

formmaschine entschliefien, mit der er in dieser 

Beziehung den meisten Erfolg haben wird.

Die Wendeplattenformmascbine .wird wohl 

fast allgemein zur abwecliselnden Herstellung von 

Ober- und Unterkasten eingerichtet und auch in 

dieser Weise benutzt. Es gibt jedoch Falle, in 

denen vorteilhafter je eine Maschine zur Herstel- 

iung von Ober- und Unterkasten dient. Sind nam- 

lich an den Modellen Vorspriinge yorhanden,' die 

man zweckmafiigerweise nach innen in das Modeli 

hereinzieht, so mufi letzteres von der Riickseite 

aus zuganglich sein; die Wendeplatte kann dann 

nicht auf jeder Seite eine Modellplatte tragen, des

halb ist eine zweite Maschine zur Herstellung der 

anderen Kastenhalfte erforderlieh. Man formt in 

dieser Weise z. B. Topfe, bei denen sowohl die 

Griffe ais auch der Eingufi nach innen in das 

Modeli liereingezogen werden (Abb. 22).

Die getrennte Herstellung von Ober- und Unter

kasten auf zwei Maschinen sollte auch immer dann 

angewendet werden, wenn zWei Mann zum Weg- 

tragen und Absetzen des Formkastens erforderlioji 

sind. Stellt, von diesen beiden Leuten jeder eine 

Kastenhalfte lier, so konnen sie sich beim Ab

setzen und Zusammensetzen der Form zusammen- 

arbeitend gegenseitig helfen, wahrend andernfalls

der an der Maschine arbeitende Mann einen Hilfs- 

arbeiter oder seinen Formernachbar zur Hilfe- 

leistungherbeirufen mufi; dies gibt natiirlich immer 

Storung und ist einem flotten Weiterarbeiten hin- 

derlicb. Zwei Mann konnen nur bei Formkasten 

grofierer Abmessung an einer Maschine, Ober- und

1
P I  :

m  m m  (
i i

fP M\ 1

Abbildung 21.

Auf Wendeplattenmaschine zu formende Teile.

Unterkasten herstellend, vorteilhaft arbeiten. Fiir 

die Bewegung solcher grofierer Formkasten ist 

aber meistens ein Laufkran erforderlieh.

Die beim Zusaminenarbeiten zweier Maschinen 

zu yerwendende einseitige Wendeplatte bietet den

Abbildung 22.

Topfformeinriohtung auf Wendemasohinen.

weiteren, viel zu wenig beachteten Vorteil, daB 

das nur bei ihr mogliche Klopfen auf die Riick- 

seite der Modellplatte fur eine gute Loslosung 

des Modelles vom Sande yiel wirkungsvoller ist, 

ais das sonst iibliche Klopfen an der Seite und am 

Umfange. Insbesondere kann man einzelne, schwe-
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rer auszuhebendc Stellen von der Riickseitelier be- Ein weiterer Umstand, der zugunsten der 

8onders durch Klopfen erschuttern, was beikeiner Modellaushebung durch Anheben der Wendeplatte

anderen Einrichtung moglich ist. Ais die Wende- spricht, ist, dafi die Arbeitshohe der Maschine

platte aufkam, hat man sie anfanglich nur ein- fiir das Aufgeben und Aufstampfen des Formsaa-

seitig mitModellplatte versehen; erst spater ging des giinstiger ist, ais bei den Maschinen mit Ab-

man dazu iiber, aus Griinden der Billigkeit die senkung des Formkastens. Abb. 23 zeigt neben-

doppelseitige Wendeplatte einzufiihren. einandergestellt beide Arten von Modellaushebung-

Es gibt Wendeplattenforinmascliinen, bei denen 

das Ausziehen des Modelles aus dem Sande durch 0 

Anheben der Wendeplatte erfolgt, und solche, / \

bei welchen dieser Vorgang dureli Absenken des \Jj --------------  

Formkastens bewerkstelligt wird. Bei gut ausge- _

fiihrten Maschinen ist es gleicligiiltig fiir die Mo- r l  IJ

dcllaushehung, ob sie in der einen oder anderen ' |T.‘ Ii i: ST*

Weise ausgefiihrt wird, bei beiden gehen die Mo- (' ' '/ r = Ł jj*

Śteifung bti Sondeufgobe und beim Aufcfamgfen

'////////A
rr7p~r~

Abbildung 24. 

Wendepldttenformmasbhine fiir liohc Modelle,

\̂\\\\\W\\\\W.V ,\\\V\ o3i llvv\ -
Stellung bei der MndellaiKHebuntj 

Abbildung 23. Modellaushebung 

und Formkastonabsonkung b6i Wendemasehinen.

Formkasten. Der Arbeiter hat demnach bei dem 

Ausziehen der Modelle eine hemmende Arbeit zu 

verrichten, bei der man bekanntlich weniger Ge- 

fiihl hat ais beim Heben. Wurde man den Form

kasten durch Gegengewichte mit ausgleichen, so 

wurden letztere zuriickschlagen, Wenn ersterer 

weggenommen wird, was zu Unbeąuemlichkeiten 

und Unfftllen Yeranlassung geben kann.

Grube laufen liiBt. Gruben sollten aber in GieBe

reien miiglichst vermieden werden.

Zur Erzielung groBen Hubes ist es sehr zweck

maBig," ‘beide Arten der Modellaushebung in der 

Weise zu yereinigen, daB beim Anheben der Wende- 

platten der Formkasten gleichzeitig abgesenkt 

wird. Dies ist bei der Maschine nach Abb. 24
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der Fali1), bei der mitgroBemModellaushub leichter 

Gang der Maschine yerbunden ist, indem sich W  ende- 

platte und Formkastenwagen gegenseitig aus- 

balancieren. Gegengewichte sind hierbei nicht 

notig.

AuBer den vorstehend aufgefiihrten Abhebe-, 

Durchzieh- und Wendeplattenformmaschinen gibt 

es noch eine Reihe von Formmaschinen, bei denen 

die Modellaushebung durch seitliches Abziehen der 

Modelle oder der FormkasŁen erfolgt. Dieses Yer- 

fahren, das z. B. bei Bttgeleisen und Bauchtopfen 

angewendet wird, erfordert Sondermaschinen und 

kann selbstverst!lndlich nur in Anwendung kom- 

men, wenn die betreffenden Teile jahrein und jahr- 

aus in groflen Mengen lierzustellen sind.

Die Art der Modellaushebung, welche zur An

wendung gelangi;, bestimmtdenMaschinentyp, und

Abbildung 26— 28. PreBverfahron.

wenn man sich hieriiber klar ist, mufi man noch 

inErwagungziehen, ob die Sandverdichtung durch 

Stampfen, Pressen oder Rutteln erfolgen soli.

Das A u fs tam p fe n  ist bei allen Modellen 

und Arten von Modellausliebungen anwendbar. 

Anwenden sollte man es jedoch nur dann, wenn 

nur einzelne Haschinen in einer GieBerei zur Auf- 

stellung gelangen, fiir welche die erforderliche 

Betriebsanlage nicht vorhanden ist, oder wenn es 

sieli nicht verlohnt, eine solehe zu besebaffen, ferner 

auch dann, wenn die Gestaltung d^r Modelle eine 

solehe ist, dafi eine andere Verdichtungsart dem 

Stampfen gegeniiber keinen Vorteil mehr bringt.

In allen anderen Fallen ist die Sandverdich- 

tung durch P ressung  vorzuziehen. Bei Aachen 

Teilen macht diese keine Schwierigkeiten, bei 

hoheren Teilen mufi dieSandforin fiir das Pressen 

entsprechend vorbereitet werden, indem man an

*) Durch D .R .P . 207834 den Yeroinigten Schmir- 
gel- und Slasehinen-Fabriken, A.-G., Hannover-Hain- 
holz, geschutzt.
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dentieferen Stellen den Sand vonHand festdriickt,. 

wahrend iiber den hochsten Modellstellen etwas 

Sand weggenommen wird. Dieses Yorbereiten der- 

Sandform kann bei hoheren Modellen, bei welchen 

aufierdem haufig- zwei bis dreimal gepreBt werden 

muB, so vielZeit erfordern, daB ein Yorteil gegen- 

iiber der Handstampfung nicht mehr zu erreichen. 

ist. Fiir solehe Modelle wird man deshalb letztere 

beibehalten, wenn es die Umstande nicht ge- 

statten, eine Riittelformmaschine anzuwenden. 

Abb. 25 zeigt eine zum Pressen vorbereitete- 

Sandform, in der diejenigen Stellen, an denen 

der Sand vorher festgedriickt wird, durch dicli- 

tere Punktierung hervorgehoben sind. W ie man 

sieht, ist aifch beim Pressen eine gewisse Auf- 

merksainkeit erforderlich, um gleiclimaBige Dichte 

des-Sandes in den Formen zu erhalten. Gar zu 

angstlich ist die Sache jedoch nicht; die Sand

form mufi ja  wohl an samtlichcn Stellen so viel 

Festigkeit, aufweisen, daB das Gufistiick beim 

GieBen nicht treiben kann; gut aufbereiteter 

Formsand kann aber noch wesentlich fester und 

dichter sein und bleibt trotzdem luftdurchlassig 

genug, um gute Gufistiicke darin herstellen zu. 

konnen. Wenn alsp der Sand an den losesten 

Stellen der Form fest genug ist, um das Treiben 

zu verhindern, wahrend die dichtesten Stellen 

noch luftdurchlassig genug sind, um die Gase- 

entweichen zu lassen, so ist die Sandform braucli- 

bar. Es ist demnach beim Pressen nicht unbe- 

dingte meist nicht zu erreichende, durchaus 

gleiche Festigkeit, sondern nur genugende Festig

keit des Sandes an allen Stellen der Sandform 

anzustreben.

Wenn man sich fiir Formmaschinen mitSand- 

pressung entschieden hat, so ist noch die Art 

der Pressung zu wahlen; man untersGheidet hier 

drei Verfahren:

1. Pressung unter Verwendung eines auf den 

Formkasteń aufzusetzenden Sandrahmens,. 

der dem Mehrvolumen des losen Formsan- 

des entspricht und in den eine PreBplatte 

beim Zusammenpressen eindringt (Abb. 26).

2. Pressung unter Verwendung eines Sand- 

rahmens, auf den der Forinkasten aufgesetzt 

wird und in dem sich die Modellplatte beim 

Pressen nach aufwarts bewegt (Abb. 27).

3. Pressung, wobei das Modeli von oben in 

den mit Sand. gefiillten Kasten eindringt. 

wahrend eine im Forinkasten oder einem 

untenliegenden Sandrahmen bewegliche PreB

platte den Sand von unten her zusammen- 

driickt (Abb. 28).

Das unter 1 angegebene Verfahren wird 

meistens angewendet und die iiberwiegende Mehr- 

zahl von Formmaschinen ist dafiir eingerichtet, 

weil man yerschiedene KastengroBen auf einer 

Maschine verwenden kann und hierbei lediglich

den meist holzernenGegenpreBklotz auszuwechseln
ż  ■

5C
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braucht. Ferner bietet das Verfahren die unbe- 

-dingte Gewiihr, daB der Sand im .Formkasten 

weder vor- noch zuriicksteht,die zusainmengesetzte 

Form also schlieBt und im allgemeinen die Sand

ro m  stets die richtige Festigkeit erhillt, weil 

bei Erreichung derselben die Pressung von selbst 

zum Stillstand kommt. Dagegen sind den anderen 

Yerfahren gegeniiber einige Handgriffe mehr er

forderlich, indem der Sandrahmen aufgeśetzt und 

der iiberscbiissige Sand vom Formkasten abge- 

strichen werden muB.

Letztere Arbeitsvorgftnge sind bei den Yerfah

ren unter 2 und 3 nicht notig. Ferner yerlangt bei 

diesen das Modellausheben keine besondere Be- 

wegung, da es umnittelbar nach erfolgter Pressung 

bei Zuriickbewegung der PreBstempel stattflndet. 

Der Samt' unter den Kastenschoren braucht ♦or

li er nicht von Hand festgedriickt zu werden, ein

Mengen Sand aufgeben mufl; gibt dieser zu viel 

Sand auf, so steht der Sand iiber, die Form 

schlieBt nicht; gibt er zu wenig auf, so kann 

die Form zu lose sein. Es erscheint zwar auf 

den ersten Blick unmoglicli, daB. Verschiedenheit 

in den Sandmengen vorkommt, wenn ein genau 

begrenzter Baum ausgefiillt werden soli. Das 

wiirde auch zutreften, wenn der lose Sand vor 

der Aufgabe stets gleich dicht lagern wiirde. 

Letzteres ist aber meist niclit' der Fali, es iąt 

sehon ein Unterschied, ob man von einem Sand- 

haufen oben oder unten wegnimmt. Der untere 

Sand hat sich immer etwas zusammengesetzt und 

ist dichter. Nur durch Abwiegen konnte man 

gleiche Sandmengen erhalten. Das ist jedoch aus 

naheliegenden Grihiden nicht ausfiihrbar. Wie 

man sieht, haben diese Yerfahren und die danacli 

eingerichteten Formmaschinen wesentliche Nacli-

Abbildung 29. Kastenlos geformtc Teile und 

zugehoriga Formeinriohtung.

'Federn derselben ist nicht moglicli, da sie bei 

•der Pressung an der GegenpreBplatte anliegen. 

Die so eingerichteten Maschinen werden deshalb 

etwas rasclier arbeiten, dagegen karm man sie 

nur fiir eine bestimmte KastengroBe vorsehen 

und verwenden. Fiir jede andere KastengroBe 

.muB eine groBere Anzahl Teile ausgewechselt 

werden.

Das .Yerfahren unter 2 hat den weiteren 

Nachteil, daB die Modellplatte schlieBend im 

Sandrahmen sich bewegen muB' Da es aber 

nicht zu yermeiden ist, daB Sand zwischen 

Modellplatte und Sandrahmen kommt, yerschleiBen 

beide. Die Modellplatte bekommt mit der Zeit 

Luft und zentriert nicht mehr riehtig, versetzte 

Abgiisse sind die Folgę W ill man erreichen, daB 

der Sand mit der Kastenunterkante abschlieBt, 

. so kann dies durch Hubhegrenzung erzielt werden. 

Man ist aber hierbei immer yon der Achtsam- 

keit des Arbeitern abhangig, der stets gleiche

Abbildung 30. Kastenlos geformtc Teile und 

zugehorige Modellplatten.

teile, so bestecheud an und fiir sich die Ein- 

richtung in bezug auf Einfachheit der Bedie- 

nung und Leistung auch sein mag. Im allge

meinen werden so eingerichtete Maschinen nur 

fiir flachę, leichte Teile Anwendung findon, 

die leicht aus dem Sande herausgehen und bei 

denen ein Durchgehen der Kasten beim GieBen 

nicht zu befiirchten ist.

Das unter 3 genannteVerfahren kommt liaupt- 

silchlich bei den sog. kastenlosen Formmaschinen 

fiir den Unterkasten in Anwendung, ferner auch 

bei Maschinen fiir den sog. StapelguB. Da der 

Sand hierbei niclit auf das Modeli aufgegeben 

wird, sondern letzteres in den Sand eindringen 

mufl, so kann der Sand niclit eutsprechend ver- 

teilt und an tieferen Modellstellen angedriickt 

werden, so daB es den Anschein hat, al3 konnte 

man nur flachę Teile, bei denen eine Vorberei- 

tung der Sandform fiir das Pressen nicht notig 

ist, auf diese Weise abformen. Das ist jedoch
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keineswegs der Fali, es gibt Mittel und Wege, 

die es-trotzdem gestatten, liohere und inannig- 

facli gestaltcteKorper kastenlos zu formen. Abb.29 

und 30 zeigen z. B. einige solcher Gegenstande.

Bei der kasten losen  F o rm e re i, der Her

stellung von Saudformen olineumschlieBende eiserne 

Forinkasten, werden flaelie und kleinere GuB- 

stiicke mit Vorteil hergestellt, liohere und scliwe- 

rere Teile mit. Erfolg. Solange die fertigen 

Sandformen von einem Mannę beąuein getra- 

gen i^nd weggesetzt werden konnen, ist die 

Leistung eine liohere ais die von zwei gleich- 

grofien Abhebefornimaschineu, bei schwereren 

Kasten kommt sie diesen gleich. Der Fortfall 

der eisernen Kasten, dereń AnschatTungswert meist 

groBer ist ais die Anschafiungskostęn einer kasten

losen Maschine selbst, sind oft alleiu Grund ge- 

nug, um sieli fiir eine solche zu ent.scheiden, 

und dies um so mehr, ais auch die Kosten fiir 

die Instandhaltung der Formkasten wegfallen, 

die namentlich beim Ausleeren sehr in Mit- 

leidenscliaft gezogen werden. Das Ausleeren ist 

bei den kastenlosen Formen in einfacher und 

schnellor Weise ausfiihrbar, weit rascher, ais 

es bei Verwendung eisernei: Formkasten moglich 

ist. AuBerdem ist die Ausleerarbeit auch weniger 

anstrengend, denn der Arbeiter braucht nur die 

Sandformen umzustiirzen und die leichten Unter- 

leghretter zu sammeln, wahrend bei Arbeiten 

mit eisernen Kasten erst die Oberkasten, dann 

die Unterkasten ausgeschlagen und wieder nach 

der Maschine gebracht werden miissen. DaB bei 

diesen Arbeiten mit den Kasten nicht sehr scho- 

nend umgegangen wird, ist bekannt. Es gibt 

GieBereien, die allein aus diesen Griinden fast 

nur mit kastenlosen Maschinen arbeiten, obgleich 

bei ihren hoheren und ' schwereren Toilon die 

sonstigen Griinde mehr fiir das Arbeiten mit 

Kasten sprechen. Der dem kastenlosen Formen 

gemachte Vorwurf, daB man die Formkasten nicht 

iibereinandersetzen kann und deshalb viel Platz 

braucht, ist nicht immerstichhaltig, denn bei Her- 

stellungkleinerer, leicliter Teile werden namentlich 

in Tempergieflereien langst schon die Sandformen 

ubereinandergesetzt. Selbstverstandlich hat das 

kastenlose Formen seine Grenzen; wenn die 

Formkasten zu groBe Abmessurigen bekommen, 

ist kein Vorteil mehr zu erwarten.

Mit Saudformen, die zwar von zwei Mann 

zur Not noch weggetragen werden kiinnen, wird 

vorteilhaft nur dann gearbeitet, wenn rasch wir- 

kende Hebezeuge, am besten Drucklufthebezeuge, 

zur Verfiigung stehen. Herd- und Ofcnplatten 

sowie ahnliche Teile, die wenig Beruhrungsflache 

fiir den Sind hergeben, werden besser nicht 

kastenlos hergestellt. Sind viele Kerne einzu- 

legen, so muB dies bei kastenloser Formerei in 

der Maschine selbst vorgenommen werden, die 

Leistung sinkt dadurch wesentlieh : beim Arbeiten 

mit Kasten kann dagegen ein Mann an der Ma

schine weiterarbeiten, wahrend ein zwciter die 

Kerne einlegt; es ist deshalb, wenri in solchen 

Fallen groBe Tagesleistung, erreicht werden sol), 

ratsamer, von kastenloser Formerei Abstand zu 

nehmen.

Was den S tape lguB  betrifft, so hat es eine 

Zeit gegeben, in der diese Art des Formens und 

GieBens Modesache war. Man glaubto ein geeig- 

netes Verfahren gefunden. zu haben, das durch 

Leistung, Platzersparnis und Erhohung des Aus- 

bringens der GieBereien alle bekannten Verfahren 

verdrangen werde. Keine Gegenrede lialf, man 

wollte womoglich alles im StapelguB herstellen. 

Die Mode liielt nicht lange an. Nachdem man 

geniigend Lehrgeld bezahlt hatte, kelirte mau 

zur Formerei mit Doppelkasten zuriick, wozu 

man die fiir StapelguB eingerichteten Maschinen 

ja  ohne weiteres benutzen konnte. Heutzutage 

wird der StapelguB fast nur noch fiir ganz flachę 

Teile angewendet, hierfiir allerdings mit dem 

Vorteil, daB man an Platz und Kastenmaterial 

spart und mit einer Maschine ziemlich hohe 

Leistungen erzielen kann. Diese Vorteile sind 

tatsHchlick sehr bestechend. DiePlatzersparnis ist 

wesentlieh und dadurch bedingt, daB mań eine 

groBere Anzahl (10 lis  12) Kasten senkrecht 

iibereinandersetzen kann, wobei sieli bei 11 Kasten

10 Abgiisse ergeben, wiihrend hochstens 6 Dop

pelkasten treppenformig ubereinandergesetzt wer

den konnen. Fiir 10 Abgiisse braucht man nur

11 eiufache Kasten herzustellen, wahrend bei

gewohnliclier Formerei 20 Kastenhalften hierzu 

erforderlich sind.

DasStapelguBverfahren hat aber auch wesent

liche Nachteile. Infolge des hohen Druckes, mit 

dem die untersten Kasten gegossen werden, frifit 

das Eisen etwas in die Form ein, die untersten 

AbgiiBe sind daher raulier und unansehnlicher 

ais die Abgiisse aus den oberen Kasten. Ferner 

hangt man zur Erzielung richtiger Sand-

pressung von dem Aufgeben gleicher Sandmengen 

ab, die nur bei geniigeuder Achtsamkeit einiger- 

maBen zu erzielen sind. W ird zu viel Sand auf- 

gegeben, so stelit der Sand uber den Kasten vor, 

die Form schlieflt nićht. Das SchlieBen der Form 

ist aber bei StapelguB unbedingt niitig, da sonst 

die Kasten infolge des hohen Druckes' beim 

GieBen durchgehen. Abgesehen davon ist voll- 

standiger SchluB der Form auch deshalb er

forderlich, damit nicht Sand auf Sand, sondern 

Kasten auf Kasten zu liegen koniuit, sonst driickt 

sieh die Sandform bei dem unteren Kasten in

folge des Druckes der darauf lastenden oberen 

Kasten und bei dem meist erforderliclien Zu-

sammenspannen ineinander.

W ie erwahnt, empfiehlt es sieh, nur flachę 

Teile im StapelguB herzustellen, hohere Teile 

konnen zwar ebenfalls so hergestellt werden. 

erfordern aber eine solche Achtsamkeit beim Vor- 

arbeiten und Pressen der Sandform, dafi der
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Vorteil dabei verloren geht, W ie bereits oben 

betont, erfolgt die Pressung bei Herstellung sol

cher Formen derart, dafi das Modeli in den Sand 

eingeprefit wird und in diesen eindringen muB.

Abbildung 31. Sandverdioktung boi StapelguB.

Die erwahnten Nachteile dieses Verfahrens treten 

liauptsachlich bei hoheren in der Mitte geteilten 

Modellen um so mehr in Erscheinung, ais die 

hohen Modellstellen der oberen Modellplatte un-

mittelhar iiber den gleiehen Stellen der unterea 

Modellplatte in den Sand eindringen (s. Abb. 31)r 

wobei letztere an diesen Stellen besonders festr 

meist zu fest gepreBt wird, wahrend gerade hier, 

wegen der beiderseitigen Gasentwicklung, die 

meiste Luftdurchlassigkeit verlangt wird. Das 

Wegnehmen von Sand an den hohen Modellstellen 

kann nur unvollkommene Abhilfe schaffen, ist 

auch bei einer groBen Anzahl von Modellen 

im Kasten kaum ausfiihrbar, da die betreffenden 

Modellstellen ja  mit Sand bedeckt und schwer 

auffindbar sind. Fiir solche und ahnliclie Modelle 

wird man besser von Herstellung im StapelguB 

Abstand nelimen, dagegen sind z. B. Herdringe 

ein sehr geeigneter Artikel dafiir.

(SohluB folgt.)

Ueber Quarzite und Silikasteine.

Von F r ie d r .  W e m i  cke , Spezialingenieur fiir die feuerfeste Industrie, in Gorlitz.

(Hiorzu Tafol 14.)

I |ie Herstellung feuerfester Steine aus reinem 

•*—'  Quarzit mit einem geringen Zusatze von 

Kalk ais Bindemittel wurde zuerst vor 100 Jahren' 

in England vorgenommen. Dort findet man im 

Tale von Neath in Wales, in der Steinkohlen- 

formation, einen sehr reinen Kohlensandstein, 

der gemahlen und mit einem Zusatze von. 2 °/0 

Kalk zu Steinen verformt wird, die unter dem 

Nainen D in a ss te in e  auch in der deutschen Eisen- 

industrie ausgedehnte Verwendung gefunden ha

ben. Sie wurden besonders zum Bau der Kopfe 

und Decken' der Martinofen benutzt, wo sie sich 

im ununterbrochenen Betriebe und unter der Ein

wirkung der sogen. trockenen Hitze, geschiitzt. 

vor den Angriffen basisch wirkender FluBmłttel, 

besser bewahrten ais alle anderen Baustoffe. 

Mit der Zeit ging man dazu iiber, auch in Deutsch

land „Dinassteine" herzustellen, nachdem sieli 

lierausgestellt hatte, daB die Kohlensandsteine 

des Aachener Steinkohlenbeckens, die ebenfalls 

der Steinkohlenformation angehoren, sich dazu 

ebensogut eigneten wie die englischen, mit 

denen sie nach ihrer chemischen Zusammen

setzung und ihrem pyrometrischen Yerhalten 

vollkommen iibereinstimmen. Alle diese aus 

Kohlensandśteinen hergestellten Dinassteine sind 

zwar fur die Zwecke der Glasindustrie, in dereń 

Schmelzofen nicht die hohe Temperatur eKfor- 

derlich ist wie in den Martinofen der Stahlwerke, 

sowie auch hier z. B. ais Kammerbesatzsteine 

der Warmespeiclier verwendbar, in hoherer Tem

peratur zeigen sie aber ein den Ofenbetrieb 

ungunstig beeinflussendes, langer andauerndes 

Wachsen. Im Laufe der Zeit wurde man auf 

die in der sogen. Rostinger Heide und weiterhin 

in dem ganzem Bezirke zwischen Rhein, • Sieg 

und Lalin vorkommenden sogen. Findlingsąuarzite 

aufmerksam und fand bei ihrer Yerarbeitung,

daB die daraus hergestellten Dinassteine ein 

giinstigeres Verhalten( im Feuer zeigten und 

bereits nach dem zu ihrer Herstellung erforder- 

lichen ersten Brande nicht mehr nennenswert 

weiterwuchsen. Soweit -mir bekannt ist, war 

Herm . L ii t gon  in Eschweiler der erste, der 

solche aus Findlingsquarziten hergestellte Steine 

ais seine „Markę Liitgen“ in den Handel braclite, 

die wegen ihrer Giite sehr schuell Eingang in 

die deutsche Eisenindustrie fanden. Wegen des da- 

mals noch sehr verbreiteten Vorurteils fiir alle 

englischen Erzeugnisse nannte Liitgen diese Steine 

„ englischeu Dinassteine. Andere Hersteller, die 

dann ebenfalls Findlingsąuarzite yerarbeiteten, 

brachten diese ihre besten Erzeugnisse unter 

dem Nainen „ S il ik a s te in e 11 in den Handel. All- 

mahlich entstand ein vollstandiges Durcheinander 

der Bezeichnungen, yerursacht durch das in der 

feuerfesten Industrie damals giinzlich fehlende 

Zusammengehen der einzelnen Hersteller. Der 

eine nannte seine aus Findlingsąuarziten her

gestellten Steine Dinas-, der andere Silikasteine 

und umgekehrt. Aus Kolilensandsteinen herge

stellte Steine wurden ebenfalls teils Dinas-, teils 

Silikasteine genant, sogar in zwei Sorten, Dinas I 

und Dinas I I ,  unterschieden, je nachdem sie aus 

harterem oder weicherem Kohlensandstein her

gestellt waren. Noch andere Dinassteine wurden 

aus kristallinischen Felsąuarziten, den Taunus- 

und Koblenząuarziten, mit Kalkbindung herge

stellt, und um das Durcheinander yollzumachen, 

gab es auch noch sogen. „deutsche* Dinas- oder 

nT o n d in a s u - Steino, zu dereń Anfertigungnicht 

Kalk, sondern Ton ais Bindemittel benutzt wurde, 

die also in Wirklichkeit niehts anderes ais ein 

Quarztonstein waren. Es konnte deshalb leicht 

yorkommen, daB der Hiittenmann, der von einem 

Erzeuger „Dinassteine1* ais beste Sorte fiir seine
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Oefen bezogen hatte, unter diesem Naraen von 

«inem anderen fur ihn unbrauchbare Steine er- 

hielt, wenn er ihm, wie das meistens geschali 

und wohl auch heute noch oft genug geschieht, 

den Yerwendungszweck fiir die Steine nicht an- 

gegeben hatte, und der neue Lieferant gewohnt 

war, seine beste Sorte unter dem Namen „Silika- 

steino“ zu verkaufen. Das alles bing damit 

-zusammen, dafi die Frage, weshalb ein (Juarzit 

besse,r ais ein anderer zur Herstellung von mit 

Kalk gebundenen Quarzsteinen geeignet ist, lange 

Jahre hiridurch nicht geniigend aufgeklUrt war 

und hier nur empirisch gearbeitet wurde. Man 

war gewohnt, die Quarzlte nach ihrem Aussehen, 

ihrer chemischen Zusammensetzung und nach 

ihrem Feuerfestigkeitsgrade zu bewerten, wie 

das auch Dr. L a n g e  in Hordę in seinem Aufśatże 

„Ueber Silikasteine fiir Martinofen111) erwahnt, 

dem ich in meinem Aufsatze2) nachweisen konnte, 

zu welchen Irrtiimern diese Art der Beurteilung 

fiihren kann. Obgleich diese Frage seitdem, 

besonders auch durch die Untersuchungen von 

Dr. E n d e ll „IJeber Silikaquarzite“3), vollstilńdig 

aufgeklilrt ist, findet man immer wieder noch 

Hiittenleute den alten Standpunkt vertreten. So 

sclireibt z. B. noch H. K le in  in seinem Aufsatze 

„Aus der ujtrainischen Eisenindustrie*14), daB 

die nicht befriedigende BeschaiTenheit der dor- 

iigen Dinassteine nicht etwa in der Gering- 

wertigkeit des Rohstoffes begriindet ist, denn 

•der in den Bezirken von Bachmut und Nikitowka 

vorkommende Quarzit ist „seiner chemischen 

Zusammensetzung nach“ geeignet, einen boch- 

wertigen Dinasstein zu liefern. Ich besitze von 

-einem Aufenthalte in Taganrog ber Proben 

siidrussischer Quarzite, welche beweisen, daB 

■dort Findlingsąuarzite und Kolilensandsteine vor- 

kommen und verarbeitet werden, und dafi dife 

nicht befriedigende Beschaffenheit der Steine 

daher riihren mufi, dafi sie aus Kohlensandsteinen 

hergestelit werden. Aber auch in den Kreisen der 

Erzeuger feuerfester Steine kommen noch bedenk- 

liche Irrtiimer vor. Erst vor wenigen Jahreri 

wurde mir ein Gestein vorgelegt, das dem Firnl- 

lingsąuarzlt ziemlich ithnlicb sali, der aber aus 

•geologischen Grtinden an der betreffenden Fund- 

-stelle nicht vorkommen konnte. Das Gestein war 

mach mir vorgelegten Briefen der Betriebsleiter 

zweier bekanuter rlieinischer feuerfester Fabriken 

•ais „vorziiglich zur Dinasfabrikation" bezeichnet. 

Meine Zweifel wurden deshalb mit Entriistung 

abgelehnt. Ich behandelte das Gestein darauf 

mit einigen Tropfen verdiinnter Salzsaure, und 

:nun erwies es sich Sofort zum Erstaunen seines 

Besitzers durch Aufbrausen ais ein schoner 

Kalkstein.

‘ ) St. u. E .’ 1912, 17. Okt., S. 1729/37.
s) St. u. E . 1913, 6. Foto., S. 235/8.
’ ) St, u. E . 1913. 23. Okt., S. 1770/5.
■*) St. u. E. 1913, 0. Nov„ S. 1855/00.

Da die feuerfesten Baustoffe ein sehr wichtiges 

und unter Umstanden bei falscher Benutzung sehr' 

teures Materiał fiir den Hiittenmann bedeuten, ist 

es unbedingt erforderlich, dafi dieser sich riel 

mehr mit ihnen, sowohl mit ihren Rohstoffen, wie 

auch mit ihrer Herstellung und sachgemafien Ver- 

wendung beschaftigt, damit er selbst in die Lage 

kommt, dem Hersteller der Steine die richtigen 

Yorschriften machen und die Lieferungen iiber- 

wachen zu^ konnen. Ebenso wiinschenswert ist der 

zahlreicliere Eintritt von erfahrenen und auch kauf- 

mOnnisch befahigten Hiittenleuten in die feuer- 

feste Industrie, durch den hier erst nach jeder 

Richtung hin gesundere Verhaltnisse geschaffen 

werden konnen. Wenn auf beiden Seiten das 

riclitige Verstandnisvorhanden ist, sind wir langst 

in der Lage, unabhangig von auslandischen Roh

stoffen;, jede von demHiittenmanne verlangte Sorte 

der feuerfosten Baustoffe herzustellen. Abei; sie 

kosten je nach den gestellten Anforderungen auch 

entsprecbendes Geld, und jeder Hiittenmann mufi 

sich einmal dar iiber klar werden, dafi nicht das 

feuerfeste Materiał das billigte ist, wofiir er den 

niedrig8ten Preis bezahlt, sondern das, welches 

nach seiner Zusammensetzung den Yerhaltnissen 

seines Ofenbetriebes am besten entsprieht, ihm 

eine moglichst lange Dauer seines Ofenbetriebes 

gewabrleistet und dje wenigsten Storungen durch 

notwendig werdende Reparaturen verursacht. Ge- 

wifi wird hierfiir aus Unkenntnis an manchen Stellen 

sogar verscliwendet, und auch dafiir ist Aufklarnng 

wiinschenswert; bei sachgemafier Lieferung ist 

aber sehr oft das teuerste Materiał in Wirklich- 

keit das billigste, wie ja  auch sonat iiberall. 

Der Hiittenmann steht dem Yerkaufer der feuer

festen Baustoffe oft recht mifitrauisch gegeńiiber, 

und leider nicht immer ohne Grund.

Zur Herstellung der ąuarzhaltigen feuerfesten 

Steine mit Kalkbindung ver\venden wir drei 

verschiedene Quarzitsorten, die ihrer Entsteliurig 

nach drei verschiedenen geologischen Formati- 

onen angehoren: die Felsąuarzite, die Kohlen- 

sandsteine und die Findlingtjuarzite. Die Fels- 

quarzitę sind ais marinę Ablagerungen des Devons 

palaolithische Gesteine, die Kolilensandsteine sind 

Brackwasserablagerungen der Steinkolilenforma- 

,tion, die Findlingsąuarzite gelioren ais Sufiwasser- 

bildungen der Braunkohlenperiode dem Tertiar an.

Alle diese Quarzite haben einen hoben Gehalt 

an Kieselsaure, der bei den falschlich ais Geyserit 

bezeiehneten, sehr reinen Taunusquarziten von 

Usingen bis auf 99,8 °/o steigt. Demgemafi haben 

sie auch einen hohen Schmelzpunkt, bis herauf 

zu dem des Segerkegel 36. Sie konnen sauitlich 

zur Herstellung der mit Ton gebundenen Quarz- 

tonsteine und Quarzschamottesteine benutzt wer

den, weil hier die Eigenschaft des Quarzes, im 

Fener zu wachsen, auf die Eigenschaft des Tones, 

im Feuer zu schwinden, ausgleichend wirkt und 

so die Erzeugung im Feuer raumbestandiger
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Steine ermijglicht. Bei der Herstellung- der mit 

■Kalk gebundenen Quarzsteine, die man heute 

allgemein ais „ Silikasteine “ bezeichnet, stellt 

sieli oft lieraus, dafi von zwei nach ihrem Aus

sehen, ihrer chemisehen Zusammensetzung und 

ihrem Sclnnelzpunkte anscheinend ganz gleicli- 

artigen Quarziten der eine vorziiglich geeignet, 

der andere ganz unbrauchbar ist. Die Silika

steine sind aber cin sehr hochwertiges Erzeugnis 

der feuerfesten' Industrie, das den liochsten An- 

forderungen der Stahlwerksbetriebe geniigen soli, 

deshalb ist die Verwendung der geeigrjetsten 

Quarzite zu ihrer Herstellung von groBter Wicli- 

tigkoit.

In Frankreich ausgcfiihrte Versuche, iiber 

welche ara 17. Dezembnr 1917 in der Academie des 

Sciences berichtet wurde1), haben ergeben, daŁ 

man aus allen Quarziteh, auch aus groflkristal- 

linischem Quarz, brauchbareSilikasteine herstellen 

kann, wenn sie vor der weiteren Yerarbeitung 

zufeinstem, unfiihlbaremPulver gemahlcn werden. 

Eine so . weitgehende Zerkleinerung verursacht 

aber so hohe Kosten, daB sie in der Praxis der 

feuerfesten Industrie nicht ausgefiihrt werden kann.

Wie bereits oben erwahnt, liabe ich (a. a. 0.) 

nachgewiesen, dafi die friiher iibliche Beurtei- 

lungsweise der Quarzite nach ihrer chemischen 

Zusammensetzung und Feuerfestigkeit fiir die 

feuerfeste Praxis wertlos ist (sie ist nur da 

angebracht, wo es sich um die Verwendung der 

Quarzite zur Herstellung von Glas, Glasuren

u. a. handelt), und daB ihre Verwendbarkeit zur 

Herstellung von Silikasteinen nur, durch die 

Untersuehung ihrer Mikrostruktur mit Hilfe des 

Polarisationsmikroskopes riclitig beurteilt werden 

kann. Die Richtigkeit dieser Untersuchungsart 

ist durch Dr. Endell (a. a. O.) nachgepriift und 

sowohl bestatigt ais auch durch dio Untersu- 

chung des Verlialtens der Quarzite im Feuer 
vervollstilndigt.

Die mikroskopische Untersuehung im polari- 

sierten Lichte zeigt, daB die Felsquarzite eine 

rein kristallinische Struktur besitzen. Infolge 

einer sehr allmitlilichen Abscheidung der Kiesel- 

saure aus dem Wasser des Urmeeres haben sich 

groBere Quarzindividuen gebildet, die mit scliar- 

fen Randern dicht aneinander liegen, oder zackig 

und gut yerzahnt ineinander greifen. Sie sind 

durch starken Gebirgsdruck verfestigt, dessen 

W irkung unter dem Mikroskop durch rtie undulose 

AuslOschung der Farben der Quarzindividuen 

deutlich sichtbar wird, und bilden ein sehr festes 

Gestein. Abb. 1 (Tafel 14) zeigt einen Diinnscliliff 

von einem devonischen Felsąuarzit, einen Koblenz- 

ąuarzit aus dem rheinischen Schiefergebirge. 

(Samtliche M>krophotogramme habe ich unter 

gleiclien Yerhaltuissen und bei rund 45maliger 

Yergroflerung angefertigt.) Am richtigsten be-

*) Tonindustrie-Zeitung 1019, Nr. 28, S. 189.

zeichnet man diese Quarzite ais „kristallinische*,. 

denn ais Felsquarzit kann man schlieBlich jedes- 

groBere, felsartig vorkommendeQuarzvorkommen 

ansprechen.

Die Kohlonsandsteine sind ebenfalls durch 

allmahliche Abscheidung derKieselsaure, und zwar 

aus dem Brackwasser entstanden. Unter dem 

Mikroskop sieht man, daB sie mehr aus mittel- 

groBen Quarzindividuen zusammengesetzt sind, 

welche teils mit urspriinglich scharfen Randern 

aneinander liegen, yielfach aber an den Randem 

zersetzt und durch eine kiirnige Zwischenmasse 

voneinander getrennt sind, wahrend ein ^eigent- . 

liches Basalzement nicht vorhanden ist (vgl. 

Abb. 2).

Die Findlingsquarzite zeigen sich unter dem 

Mikroskop ais ein ganz andersartig zusammenge- 

setztes Gestein, indem hier, wie Abb. 3 zeigt, kleine 

und sehr kleine Quarzindividuen mit abgerunde- 

ten Formen voneinander getrennt ziemlich gleich- 

maBig' in einer amorphen Grundmasse, dem 

Basalzement, eingelagert liegen. Man bezeichnet 

diese Quarzite deshalb riclitig ais „amorphe11 

Quarzite. Ihre Entstehung ist eine ganz anders- 

artige, ais die der kristallinischen und der 

Kohlensandsteine. W^ahrend diese auf prim arer- 

Lagerstatte liegend aus dem Wasser abgeschieden 

und durch Gebirgsdruck verfestigt wurden, ent- 

standen dio amorphen Quarzite aus auf sekun- 

darer oder bereits tertiarer Lagerstatte liegenden 

Lagbrn auBerst feinkorniger, schiittiger Sande. 

die durch Eindringen von Oberflachenwasser ver- 

kittet wurden, welche Kieselsaure in Form von 

Gel mit sich fiihrten und hier ablagerten. Das 

Kieselsauregel umhullte die einzelnen Quarzkorn- 

chen und bildete unter allmahlicher Verringerung- 

seines Wassergehaltes und gleiclizeitigem Er- 

harten das Zement der so entstehenden, auBer

ordentlich dichten und liarten, amorphen Quarzite, 

die n u r  in der Braunkohlenformation desTertiars 

gefunden werden.

Bekanntlich zeigen alle Quarzite im Feuer 

ein starkes Waclisen. Diese Erscheinung berulit 

darauf, daB sich der Quarz, ohne seine chemische 

■Zusammensetzung zu andern, allmahlich in die 

Tridymit genannte Modifikation umwandeit, wenn 

er langere Zeit einer Temperatur von rund 1450°r 

der Temperatur des Porzellanofens, ausgesetzt. 

wird. Hierbei vermindert sich sein spezifisches- 

Gewicht von 2,65 des Rohąuarzes bis auf 2,32 

des gebrannten, womit gleichzeitig eine Volumen- 

vermehrung von rund 14 °/o verbunden ist. Das 

Aussehen des in Tridymit umgewandelten Quarzes 

in einem siebenmal gebrannten Silikastein unter 

dem Polarisationsmikroskop zeigt Abb. 4. W ie 

die Abb, a— 7 (5 ein aus kristallinischem Quarzitv 

6 ein aus englischem Kohlensandstąin und 7 ein 

aus amorphem Quarzit) hergestellter Silikastein 

im polarisierten Lichte zeigen, erfolgt die Uin- 

wandlung des Quarzes in Tridymit nicht schon iii
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der kurzen Zeit des einmaligen Brandes zur Her

stellung der Steine. Ein Vergleich dieser mit 

den Abb. 1 — 3 zeigt, daB das urspriingliche Aus- 

sehen der Quarzkorner hierbei fast unverttri- 

dert geblieben ist. M an. sieht nur, daB die 

Quarzitindividuen durch das Brennen von zahl- 

reichen Rissen und Spriingen durchzogen sind, 

und dies um so mehr, jo groBer die einzelnen 

Quarzkornchen sind, am stUrksten bei dem aus 

kristallinischem Quarzit hergestellten Steine. 

Man kann deshalb noch deutlich erkennen, aus 

w e lc h e n  Quarzitsorten die Steine angefertigt 

sind. Abb. 8 zeigt einen Silikastein, der aus 

gleichen Mengen kristallinischem und amorphem 

Quarzit zusammengesetzt ist. Dieses Bild ist 

von bes on de rem  Werte. Es zeigt dem Hiitten- 

manne, daB ihm in der mikroskopischen Unter

suchung im polarisierten Lichte ein unfeh lbares 

Mittel zur Yerfiigung steht, um die Giite der 

ihm gelieferten Silikasteine n a c h z u p r i i f e n  und 

festzustellen, oh er einen aus amorphem Quarzit 

hergestellten Stein erster Giite oder einen ge- 

ringwertigeren aus Kohlensandstein oder kristal- 

linischen Quarziten angefertigten Silikastein vor 

sich hat. Ein Blick auf Abb. 9 geniigt z. B. 

auch, um zu śehen, daB dieser Quarzit aus der 

Gegend von Rockenberg-Mainzlar bei GieBen 

nicht geeignet sein kann, um daraus Silikasteine 

erster Giite herstellen, weil er den Kolilensand- 

steinen viel niilicr steht ais den amorphen Quar- 

ziten, eine Beobachtung, die durch die Praxis 

ais richtig erwiesen ist.

Die Praxis lehrt und Abb. 7 zeigt, daB es nicht 

notig ist, die Silikasteine so lange zu brennen, bis 

die Umwandlung des Quarzes in Tridymit erfolgt 

ist. Wie Dr. Endell (a. a. 0.) nachgewiesen hat, 

ist neben oder, in zweifelliaften Fallen, zur Ergan- 

zungdermikroskopischenUntersuchungfiirdieVer- 

wendbarkeit der Quarzite die Prufung maBgebend, 

in welcher kiirzesten Zeit der betreffende Quarzit 

in der Temperatur des Porzellanofens, bei rund 

1450°, das HiichstmaB seiner Volumenzunahme 

erreicht: die Untersuchung seiner „Wachstums- 

geschwindigkeit“. Dies tritt bereits ein, bevor 

die Umwandlung des Quarzites in Tridymit fiir 

das scharf bewaffnete Auge erkennbar beginnt, 

und die letztere erfolgt dann anscheinend sehr 

allmilhlich und ohne weitere Storungen fiir die 

Verwendbarkeit des Steines im Ófenbetriebe. 

Die Dauer der Wachstumsgeschwindigkeit ist 

bei den Yerschiedenen Quarzitarten eine sehr 

verschiedene und fiir sie charakteristische. W ie 

die beigegebenen denEndelPschen Untersuchungen 

entnommenen dreiSchaubilder (Abb. 10,11 und 12) 

zeigen, erreichen die amorphen Quarzite bereits 

nach dem ersten Brande die groBte Abnahme 

ihres spezifischen Gewichtes von 2,G5 auf weniger 

ais 2,4 und damit zusammenhangend das Hoclist- 

maB ihrer Volumenzunahme von rund 12 °/0. 

Bei weiteren Branden treten nur noch ganz

geringe Schwankungen ein, die fiir die Praxis- 

nicht mehr von Bedeutung sind. Die Kolilen- 

sandsteine erreichen dasHochstmaB ihrer Volumen- 

zunahme erst nach dem zweiten bis dritten 

Brande, die daraus hergestellten Silikasteine 

wachsen deshalb im Ófenbetriebe immer noch 

etwas langer nach.- Die kristallinischen Quarzite 

zeigen ein sehr verschiedenartiges, oft sprung- 

liaft wecliselndes Yerhalten, und sind oft auch 

nach einer groBeren Zahl von Branden noch nicht 

Yolumbestandig, weshalb die daraus hergestell

ten Silikasteine ein noch sehr lange andauerndes 

Nachwachsen im Ófenbetriebe besitzen mussen. 

Die Prufung der Wachstumsgeschwindigkeit ist 

deshalb in s o le h e n  Fallen im AnschluB an die 

inikroskopische Untersuchung der Quarzite vor- 

zunehmen, wenn es sich um. Gesteine handelt,. 

die ihrern Gefiige nach Zwischenstufen bil den 

und die deshalb nicht nach dem mikroskopischen 

Befunde allein mit Bestimmtheit ais zu einer 

der drei erwahnten Sorten gehorend atigesprochen 

werden konnen.

Je grofler die Quarzindividuen in den ein

zelnen Quarziten sind, um so merklicher wirken, 

in ihnen die durch die Temperatureinwjrkung 
entstehenden Spannungen, dereń Auslosung durch 

das Auftreten der Risse und Spriinge in den 

einzelnen Quarzk6rnern(vgl, Abb. 5) sichtbar wird. 

Bei der Verarbeitung solcher grobkristallinischen 

Quarzite erhalt man stets miirbe und klapprigc, 

oft ganz unbrauchbare Silikasteine. Diese Er- 

fahrung hat erst kiirzlich wieder wahrefld des 

Krieges die turkische Regierung machen mussen, 

a!s in ihrer feuerfesten Fabrik am Marmara- 

meere der Verśuch gemacht wurde, die dortigen 

kristallinischen Quarzite zu Silikasteinen zu 

verarbeiten. . Ich salbst rnuBte sie vor Jahren 

zu ineinem Leidwesen in Sachsen und in Siid- 

ruBland inacheu, und sie yeranlaBte mich zu 

meinen mikroskopischen Untersuchungen, die die 

Aufklarung dieser bis dahin ungeklarten Er- 

scheinung gebracht haben. Je kleiner dagegen 

■die einzelnen Quarzindividuen im allgemeinen 

sind und je gleiclimaBiger sie bei den amorphen 

Quarziten in dem Basalzement verteilt liegen, 

um so unschadlicher sind die Wirkungen der 

durch. die hohe Brenntemperatur in ihnen ver- 

ursachten Spannungserscheinungen. Das unfubl- 

bar feine Mehl, zu welchem die Quarze nach 

den oben etwalinten franzosischen Versuchen 

vermahlen werden muBten, ist in den amorphen 

Quarziten in Gestalt der auBerst kleinen Quarz- 

individuen bereits von der Natur geschaffen. 

Solehe Quarzite enthalten auch stets eine ge- 

wisse Menge sehr fein in ihnen vertei!ter Yer- 

unreinigungen, die ihren Kieselsauregehalt etwas. 

heruntersetzen und durch die chemisęhe Analyse 

ais Tonerde und Eisenoxyd bestimmt werden. 

Diese Bakzessorischen“ Beimengungen. waren 

den Herstellern der Silikasteine bereits friiher
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aus Erfahrungsgriinden erwiinscht, sie bestelieu 

aus Biotit, Zirkon, Turmalin u. a. und wirken 

ais Mineralisatoren befiirdernd auf die Umwand- 

lung des Quarzes in Tridymit.

Den hoehsten Anfordcrungen der metallur- 

gischen Betriebe geniigen nur die aus amorphen 

■Quarziteu hergestellten Silikasteine. Sie haben 

sich in den Kijpfen und Deckon dor Siemens- 

Martinijfen, sowie fiir die Deckel der Elektro- 

stahlofen ais das widerstandsfitbigste Ofeubau* 

materia! erwiesen.

Fiir dio Schmelzofen der Glasindustrie, in 

•denen nicht so hohe Tomperaturen herrschen 

wie in den Oefen der Stalilwerke, kann man 

.aus Kohlensandsteinen hergestellte Silikasteine 

Yerwenden. Hier werden sogar Silikasteine aus 

kristallinisclien Quarzlten benutzt, woil diese 

besondors rein sind und beim allmithlichen Ab- 

schmelzen des Ofengewiilbes und Herabtropfen 

iii die Glasmasse mit dieser eine sie nicht ver- 

unroinlgende Schmelze bilden. Aus Kohlensand- 

.steinen stellt man auch allo anderen fiir geringere 

Anforderungen bestimmten Silikasteine her, wie 

die Kammerbesatzsteine der Warinespeicher, 

Koksofonsteine u. a. m. Auch rerarbeitet man 

fiir bestimmte Zwecke Mischuugen von amorphen 

Quarziten mit Kohlensandstoinen. Kristallinische 

Quarzite werden sonst nur fur ganz gering- 

wertigo Silikasteine, z. B. fiir SchweifiSfen, ver- 

wendet, wo sie gewBhnlich ganz gut durch die 

billigeren Quarztonsteine ersetzt worden konnen, 

sieli aber hesonders widerstandsfalng gegen die 

Angriffe der Flugaschen zeigen.

W ir haben in unseren amorphen Quarziten 

einen Rohstoff, dessen Giite zum Zwecke der 

Herstellung von Silikasteinen von keinem anderen 

(Juarzit erreiclit wird, und nebon dem die eng- 

lisclien und anderen Kohlensaudsteine nur ais 

ein Iiohstoff z weiter Giite bezeichnet werden 

konnen. Deshalb ist es gruudfalseh, aus amorphen 

(iuarziten hergestellte Silikasteine nach englischem 

Yorbilde ais „Dinassteine“ zu bezeichnen. Der 

Hiittenmanri sollte endlich lernen, englische 

Dinassteine ais ein Erzeugnis zweiter Giite zu 

betrachten, was iiberhaupt fiir reeht viele Er- 

zeugnisse der englischen feuerfesten Industrie 

zutrifft, welche zwar ebensogut wie wir, ab- 

gesehen von den amorphen Quarzlten und besten 

Schiefertońen, iiber gutc Rohstoffe verfugt, in 

ihren Herstellungseinriclitungen uiffl Arbeitsver- 

f&hron gegen uns aber noch sehr weit zuriick 

ist. Ebenso sollte er grundsatzlich deutsche 

und klarrerstitndliche Bezeichnungen verwenden 

und bei allen feuerfesten Erzeugnissen 'den ihm 

etwa entgegengebrachten Gebrauch von unver- 

stitndlichen Phantasiebezeichnungen, wie z. B. 

Pyroglutin, Pyrografitiń usw., glatt ablehnen. 

Jedes feuerfeste und vertrauenswurdige Erzeug

nis lalit sich sehr leicht entweder nach seiner 

.Zusammensetzung oder nach seinem Yerwendungs-
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zweck mit einfachen und klar verstandlichen 

deutschen Worten bezeichnen, z. B. ais Quarz- 

kalksteine, Quarztohsteine, Tonsteine, Schamotte- 

steine usw. Wie das eben gebrauchte Wort 

Schamottesteine zeigt, lassen sich Fremdworter 

nicht ganz yermeiden. Ich habe deshalb auch 

fiir die Quarzkalksteine das jetzt allgemeiu 

iibliche "Wort Silikasteine beibehalten. Das Wort 

Dinasstein hat nur noch geschichtliohe Bedeu

tung, und ist ajlmahlich auch aus den Anzeigen 

der deutschen Fabrikeń feuerfester Produkte fast 

ganz verschwunden. Hag man sich nun end- 

giilt.ig fiir die Bezeichnung Silika- oder Quarz- 

kalksteine entsclieiden. Am ehesten wiirde das 

mit Aussicht auf Erfolg durch den Verein deutscher 

EiseuhUttcnleute geschehen kBnnen, miiOte dann 

aber auch von seinen Mitgliedorn g rund sa tz lie h  

durehgefiihrt werden. Es ist auch sehr einfach, 

die richtige Bezeichnung fiir dio verschiedenen 

Sorten der Silikasteine festzulegen, indem man 

unter der ersten Giite die aus amorphen Quar- 

ziten, unter der zweiten die aus Kohlensand- 

steinen und unter der dritten Giite die aus 

kristallinisclien Quarziten hergestellten Steine 

verstehen kann. Irrtiimer oder Verwechslungeń 

sind dann fiir den Herstellcr wie" fiir den Yer- 

brauclier v o 11 s t a n d i g ausgeschlossen. Im Au- 

schluB hieran sei bemerkt, daB sich auch in derselben 

einfachen uud klaren Weise die richtigen Be- 

zeichnungen fur die mit Ton gebundenen feuer- 

festen Steine festlcgen lassen. W ie ich es 

ahnlich bereits vor 15 Jahren in ineinem Buche 

,D ie Fabrikation der feuerfesten Steine“ vor- 

geschlagen habe, konnen wir mit den allgemeinen 

Bezeichnungen Quarztonsteine, Schamottesteine 

und Quarzscliamottesteiue vollstUndig auskominen. 

Unter Quarztonsteinen sind dann die Steine zu ver- 

stelien, die aus Quarz mit Tonbindung horgestellt 

werden. Man kann sie noch in zwei Sorten trennen, 

in die erster Giite, welche aus gemahleuem Quarz 

mit Tonbindung augefertigt werden, wie die sogen. 

SchweiBofenąualitaten, uud in die zweiter Giite, 

die aus Quarzsand mit Tonbindung hergestellt 

werden, die sogen. Kesseląualitaten. Ais „Tou- 

steine“ kann man die Steine bezeichnen, die 

in manclien Gegenden nur aus meist sandhaltigem 

Ton ohne weitere Zusatze angefcrtigt werden. 

Schamottesteine bestehen aus gebranutem Ton, 

der „Schamotto“, und Bindeton. Hier kann man 

wieder zwei Sorten unterscheiden: Schamotte

steine erster Giite, dic aus frischgebrannter 

Schamotte 'm it Tonbindung hergestellt werden, 

und solche zweiter Giite, in denen die Schamotte 

ganz oder teilweise durch bereits gebrauchte 

und wieder aufbereitete Sehamottesteinstucke, 

durch Kapselscherben, Schrotteln oder ahnliche 

Zusatze ersetzt ist. W ill man den Untersehied 

iu den Arbeiten noch weiter fortsetzen, dann 

kann man die Schamottesteine erster GUte noch 

nach der Giite der dazu verwendeteu Schamotte

Ile.ber Quarzite und Silikasteine.
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in Schiefertonscbamottesteine ais die reinste und 

wertvollste Art trennen, und fiir die iibrigen, 

wie es fiir Hoehofen- und Winderhitzersteine 

verschiedener Giite liingst iiblicli ist, einen be- 

stimmten Gehalt anTonerde oder FluBmitteln vor- 

schreiben. Wenn eine derartige Einteilung erst 

einmal allgemein anerkannt und grundsatzlich 

durcligefiihrfc wird, werden auch hier Irrtiimer 

nicht mehr vorkommen konnen. Allerdings ist 

das bei den in der feuerfesten Industrie seit

langen Jahren herrschenden Zustitnden nur dann

zu erreichen, wenn die Hiittenleute einen daliin 

gehenden Zwang ausiiben, dem sich die sachver- 

stilndig geleiteten und vertrauenswerten Fabriken 

feuerfester Produkte gern unterwerfen werden.

Zuin SchluB mogę noch einmal liervorgehoben 

werden, dal3 wir in unseren amorphen Quar-

ziten einen sehr wertrollen Kohstoff zur Her

stellung der besten Silikasteine besitzen. der

in geniigenden Mengen bisher noch in keinem 

anderen Lande Europas gefunden und verarbeitet 

wird, in England iiberhaupt nicht, und auch bei 

uns nur in wenigen und verhaltnismafiig enger 

begrenzten Gebieten vorkommt. W ir besitzen 

in ihm einen ebenso \vcrtvollen deutschen Aus- 

luhrartikel, wie auf der Seite der Tonę in der 

in griifiter Reinheit nur bei Neurode in Schlesien 

gefundenen und aufbereiteten Schieferschamotte, 

welche fiir die wertvollsten Schamottesteinsorten 

sogar von den nichtdeutschen Landern bezogen 

und verarbeitet werden mufi, die sonst selbst 

Schiefertone besitzen, wie z. B. England und 

Schweden, dereń Gleichmafiigkeit und Giite aber 

bei weitem nicht an die des Neuroder Vorkommens 

heranreicht. Im Besitze und mit der richtigen 

Ausnutzung dieser beiden wertvollsten Rohstoffe 

braucht die deutsche feuerfeste Industrie nicht 

mit zu grofien Sorgen in die Zukunft zu sehen.

Umschau.

Die Herstellung von synthetisehem GuB im 

Elektroofen.

Den Franzosen ist es im Laufe des Krieges gelungen. 
im Elektroofen aus Eisen- und Stahlnbfallon, rorzugs- 
weise Stahldrehspanen, mit einem geeigneten Kolilungs- 
mittel und sonstigen Zusehlagen ein Roheisen zu or- 
sehmelzen, das sieh fur dic Gesehofihcrstollung eignete 
tmd dem sio die Bezeichnung „synthetischer GuB“ 
gegeben haben. Dio ersten Versuclio von Ch. A. Keller1) 
fuhrten bereits im November 1914 insofern tara Ziele, 
ais das erzeugte Eisen bei einem Gehalt von 2,90 o/o 
Kohlenstoff, 1,75 o/o Silizium, 0,5 o/0 Mangan, 0,05 0/o 
Phosphor und Spuren von Sehwefel eine Zerreififestig- 
keit Ton bis zu 50 kg/mm2 besafi; os liielt etwa 60 
Sehliige mit einera Fallbaren von 12 kg aus einer Hohe 
von 89 cm aus. Die Artillerio-Vorscliriften waren durch 
die Ergebnisse erheblich ubertroffon, so dafi die ITer- 
stellung von synthetisehem Gafi aus dem Elektro
ofen auf dem Werk zu Liret anfarigs 1915 im GroBen 
aufgenommen werden konnte. Die Tageserzengung, die 
zuerst 50 Geschosse betrug, erreichte im Jahre 1916 die 
Hohe v6n 300 Gesehosscn von 220 mm und von 10 Ge- 
schossen von 400 mm Liinge, ontsprechend einem Ge
wicht von 55 000 kg, wahrend die Gesamterzougung an 
synthetisehem Gnfi wahrend des Krieges auf den 
von Kolie- gegrUndeten und geleiteten Werkeri der 
Socićtć desEtablisseinentsKeller et Leleux iiber 150000 t 
betrug.

Um Stahldrelispane allein auf Schmclztemperatur 
im elektrischen Ofen zu erhitzen, ware ein bedeutender 
Kraftaufwand erforderlich. Daher wurden die Spanc 
mit demKohlungsmittel Termiselit in den Ofen gebracht, 
da die Kohlung des Eisens lango vor dem Schmelzen 
einsetzt. Sie beginnt bei 650 0 und schreitefc m it steigen- 
der Temperatur sclmell yorwarts, so dafi das Bad boi 
1200 bis 13000 ais gekohlt und fertig zum Gufi be- 
zeichnet werden kann.

Beim Gattieren ist auf eine basisehe Schlacke hin- 
zuzielen, dereń Aufgabe ist, einerscits dic Leitfahlgkeit 
des Bades zwecks Erzielung eines normalen Ofenganges 
zu vermindern, anderseits eine vollkommene Entschwe- 
felung in  dem Enderzeugnis herbeizufiihren. Das so er- 

zengte GuBeisen enthalt alle Bestandteile der Gattierung

1) Techniqlie Moderne 1919, Aug. S. 361/3 u. 
Okt. S. 423/8.

xiri.,„

mit Ausnaiime des Schwofols. Eino Yermohrung des Sili- 
ziumgehaltes findet nieht statt, doch wird sich dor Sili- 
ziumgehalt durch Zugabe von Kiesclsaure in die Gattie
rung erhohen lassen. Das Kohlungsmittel dient lcdig- 
lich zur Koldung. Demnaeli kann ein weifies GuBeisen 
aus Stahldrehspanen erschmolzen werden.

Bei einem Gehalt der Spanc von 0,44 o/o Silizium, 
0,55 o/o Mangan und 0,07 o/o Sebwefol ergab dio Analyse-, 
des fertigen Gusses folgende Worte: 3,55 o/o Kohlenstoff,
0,52 o/o Silizium, 0,48 O/o Mangan und Spuren ron 
Sehwefel. Die Gattierungsbereehnung fiihrt mit ziem- 
lidier Sicherhcit zum Ziele. Boi einem Elektroofon von| 
80—100 t  Tagescrzeugung bewegten sich im Laufo oines 
Monats die Schwankungen, namentlich in bezug auf den 
Kohlenstoff- und Siliziumgehalt, stets in Grenzcn nnter- 
halb 25 o/o. Die Genauigkeit des Vcrfahrens bedingt Je- 
docli eino genaue Kenntnis der Mongo des eingefuhrten 
Kohlungsmittels und eine stote Prufung der Schlaeken- 
zusammensetzung, so dafi. ein chemisehcs Laboratorium 
uncntbchrlich ist. Dic KorngroBe des Kohlungsmittels 
muB. den Stahldrehspanen angopaBt sein, um eine mog- 
lichst innigo Beruhrung der beiden Korper zu erreichen 
und dadurch die Kohlung zu beschleunigen. Kloin- 
koks eignet sieh ebensogut wie Holzkohle. Empfohlens- 
wert ist es noch, die Feuclitigkeit des Koksos durch 
Trocknen zu entfemen. Der Kraftverbrauch bei einem 
2500-KW-Ofen (Tagesleistung 80—100 t) auf dem 
Werke zu Livet (s. Abb. 1) kann bis auf 650 KWst 
auf die Tonne erniedrigt werden.

Die Untcrhaltungskosten Bind verhiiltnismaBig goring; 
ein Ofen war sechs Moaa‘e lang.in Betrieb, oline (lafi sich 
eine Ansbesserung des Ofenfutters ais notwendig erwies. 
Der Elektrodenverbrauch bo?iffert sioh boi guten Elek- 
troden auf ungefiihr 6 kg, der Stahlbedarf boi nicht- 
oxydierten Spanen auf 1050 kg und bei verrostetem 
Materiał auf 1100 kg auf die Tonne GuBeisen. Die 
Koksmenge betragt beieinemKohlenstoffgehalt desKokses 
von 80 o/o zur Erzeugung eines Eisens von 3 o/o Koldon- 
stoff und 1,75 o/o Silizium ungefahr 80 kg. Dic Be- 
schickung wird auf dem Werke zu Livet durch ein 
Becherwerk auf die Gichtboden der Oefen gefordert 
und selb3ttatig uin die Elektroden gelagert, wahrend 
auf den Staatswerkstfitten zu Nantorre die Rohstoffe in 
kleinen Wagen durch elektriseh betriebeno Gichtaufziige 
auf die Gieht der Oefen gebracht und dort auf guB- 
eiseme Rutschen gekippt werden, die sie, in  den Ófen- 
raum fuhren. Ein Gichtaufzug bedient zwei Oefen. Zur
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Vorbercitung der Gattierung, zur Fiillung und Be- 
dienung des Ofens sind 15 Mann erforderlich, weitere 
sieben zur Herstellung des Masselbettes und zum Ver- 
laden.

Im  AnschlulS an die Sohmolzofen hat ach auf dem 
Werk zu Livet die Einsehaltung von Elektromischeru 
(e. Abb. 2) bewahrt. Das in drei Schmelzofen er- 
Aeugtc GuBeisen wird in eine 5-t-Pfanne abgestoehen 
und gelangt dann in einen der drei yorhandeneń kipp 
baren 7-t-Elektromischer (Kraftaufnahme je 400 K W ), 
dereń Bau art den Kellerschen Elektroofen fiir Stahl
guB entsprieht.

Der elektrische Strom tritt durch eine scnkrcchte 
Elektrode in den Mischer ein nnd yerlafit ilm durch den 
Bodenpol, der aus einer durch Eisenstabe yorstarkten 
Magnesitmasse (Patent Ch. A. Keller) besteht. E in der- 
artiger Bodenpol hat sich ais auBerst haltbar erwiesen. 
Etwaige schadhafte Stellen lassen sich durch Auftragen

Abbildung 1. Elektrtecher Ofen zu IJret (System Keller).

Schlacke niederzuschmelzen. Zwecks Erniedrigung der 
Schmelztemperatnr und zur Erreichung eines diinnfliis- 
sigen Eisens unter gleichzeitiger Durchftihrung der 
Entphosphorung ist ein Kohlenstoffgehalt von mindestenj
1 o/o anzustreben. Das entphosphorte Metali ruit nnr 
geringem SLizium- und Mangangehalt wird entweder 
in einen zweiten Elektroofen yergossen, in dem eino 
Anthrazitsehicht die weitere Kolilung vornimmt, oder es 
kann zu kleinen Masseln yergossen werden, die in  einem 
Elammofen mit den erforderlichen Kohlungsmitteln 
unter Benutzung einer entschwefelnden phosphorarmen 
Schlacke umge.-chmolzen werden. Dieses Yerfahren Ter 
ursacht naturgemaB entsprechend mehr Kosten, so daU 
fiir beide Schmelzungen ungefahr 1500 KWst erforder 
lioli sind.

Keller beabsichtigt auBerdem. dic Herstellung vou 
Stahl aus synthetischem Guli nadi folgendem Ver 
faliren vorzunehmen: Das Schmelzen der Stahldrehspiinc 
erfolgt in Gegenwart einer entschwefelnden Schlacke 
und einer Menge des Kohlungsmittels, die geniigt, um 
cinerseits die Spane zu reduzieren, anderseits das Bari 
bis zu einem Grade zu kohlen, der etwas oberhalb des 
gewiinschten Kohlenstoffgehalt^ des Siahles liegt. W ill 
man z. B. einen Stahl von 0.5 o/o C herstellen, so wini 
man zweckmaCigerweise ein Eisen mit 1,5 o/0 C aus dem 
ersten Ofen gieBen. In  einem zweiten Ofen, der sowohl 
ein Siemens-Martin-Ofen ais auch ein Elektroofen sein 
kann, wird dann das Bad in der ublichen Weise unter 
Beendigung der Entphosphorung fcrtiggefrv=cht.

einer Masse aus Maguesit und aus m it Eisenstabeu ver- 
Biischtem Teer leicht ausbessem. Das in flussigem Zu- 
stande in den Mischer gebrachte GuGoisen ist mit einer 
schiitzenden basischen Scfilacke uberdeckf, die beim 
Abstich leicht durch einen feuerfesten Stein oder durch 
Sand yor der AbguBscbnauze abgewehrt werden kann. 
Die Aufstellung derartiger Mischer, die das Bad im all- 
gemeincn fiir eine Stundc aufnehmen, hat sich insofern 
bewahrt, ais zu jeder Zeit metallurgische Yerbesserungen 
(wie Zusiitze und Probeentnahmen) ausfuhrbar sind 
und infolgedessen stets sichere und gleichc Ergebnisse 
erzielt werden konnen. Die Unterhaltungskosten dieses 
Ofens and ziemlich gering. Das 0.'enfutter halt im allge- 
nieinen zwei Monate aus, dio Ofendecke mindestens drei. 
Der Elektrodenabbrand betragt im Durchschnitt 2 kg, 
der Kraftverbrauch 50— 100 KWst auf die Tonne GuG- 
eisen. Zur Bedienung des Ofens ist nur ein Mann er
forderlich, der das Abstechen, Kippcn des Mischers 
und die Probeentnahme besorgt.

Obige Ausfiihrungen uber das Schmelzen des synthe- 
tischen Gusses beziehen sich nur auf phosphorreines 
Ausgangsmaterial. Fur den Fali, daB dasselbe nicht 
phosphorfrei ist, gestaltet sich das Vcrfahren umstand- 
licher. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, zunachst die 
Stahldrehspane in Gegenwart einer geringen Menge 
des Kohlungsmittels und einer oiydierendcn basischen

Abbildung 2. Ansicht des .Mischers.

Ueber die Entwicklung und Werkscinriehtungen der 
Sociśifi des Etablissements Keller et Leleux werden fol
gende Angaben gemacht: Das Werk zu Liyet (Is&re) be- 
deckt einen F.acbenraum von etwa 12500 m8 und besteht 
in der Hauptsache aus vier parallelcn Ilallen. Die eine 
Halle dient zur Aufnahme der Rohstoffe und der Stahl- 
drehspane; dis Ausladen der Eisenbahnwagen gcscMeht 
durch einen Kran m it Hebemagnet. In  der zweiten 
Hallo findet die Gatticrung statt. Die Transformatoren 
befinden sich in besonderen geschlossenen Zellen auf 
einem Boden aus Eisenzement, und zwar auf derselben 
Hohe wie die Biihnen der Elektroofen. Die dritte Halle- 
enthalt 5 Elektroofen, System Ch. A. Keller, mit Serien- 
Elektroden (4 zu 2000 KW  und 1 zu 2500 K W ). Die 
Tagesleistung dieser Anlage betragt 200 t. Zum Be- 
laden der Eisenbahnwagen mit dem fertigen GuGeisei: 
dient wiederum ein Elektromagnet. Geplant ist noch die 
Errichtung einer weiteren Elektroofenanlage zur E r
zeugung von StahlguB aus synthetischem GuB. Zur 
Yermehrung der ortliehen motorischen Kraft des Werkes 
zu Łivet wurden vom Ju li 1918 ab die Wasserfalle zu 
Vernes a. d. Romanche, die 7000 PS lieferu, nutzbar 
gemacht. Diese nene Kraftąuelle entsprieht einer jahr- 
lichen Mehrerzeugung von 25000 t  synthetischem Gusse. 
Seit Endo 1917 wurde weiterhin mit den Arbeiten zur 
Ausbeutung der 1100 m hohen Wasserfalle zu Baton, die
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Abbildung I. Lagcplan der BIrdsboro Steel-Foundry and Machinę Corup.

WalzengieBerei: 1 =  Gieflgrube. — 2 »» Lagerschuppen. — 3 — Knppelofen. — 4 =  Flammofen.
Hof zwischen 'Walzen* und Stahlgłefierei: 5 =  Oelbehalter. — 6 *=* Oelpumpen.
StahlgieBerci: 7 = Martinofen. — 8 =  15-t-Beschickungskran. — 9 = Giefl-Plattform. — 10 ** Gluhofen, — 11 

behalter. — 12 «  Wagen. — 13 bis 17 =  Tro.ckenkammern. — 18 — GieBgrnben. — 19 =  Wadcbraum.
Graagle fierei: 20 «= Trockenkammer. — 21 ■=* Flammofen. —« 22 bis 24 =  Kuppelofen.—- 25 =  Kernraacherei. — 

trockcnofen. — 27 =  Modcllablage-
Uechanlsche Werkstatte: 28 «* Ilandlager. — 29 =  Werkzeugausgabe. — 30 =» Montage.
I «  Terwaltungsgebaude. — I I —- Schmiede. — III =  Maschinenhaus. — IV ** Ke«selbaus. — V =  Modeilaser. — Vl =* Modell- 

tiachlereh — VII u. TUI *= Holzlager. — IX =  Wagenscbuppen. — X =  Zeltkontrolle. — XI =  Koks- nnd Kohlenlager. — 

XII *® Sandlager. — XIII =  Bahnwage. — XIV =  Yerladetunne. *

Formsand-

29 Kern-

ebenfalls 7000 PS abgeben sollen, begonnen. Die Be- 
ondigung- dieser Arbeiten, die fiir 1919 in Aussiebt ge
nommen war, konnte jedoch nicht bis dahin durch- 
gefiihrt werden, da noch ein 1050 m langer Ttinnel zu 
bohren ist.

Eine weitere bedeutende Anlage stellt die nach dem 
Entwurf von Keller errichtete Fonderie nationale d’artil- 
lerie de Nanterre zu Nanterre dar, dic mit sieben mit 
Einphasenstrom botriebenon Keller-Elektroofen (ICraft- 
aufnahme insgesamt 10 000 K W ) innerhalb 182 Tagen 
gebaut wurde. Dio Inbetriebnalime erfolgte anfangs 
■Tuli 1917. Der Materialverbrauch auf die Tonne GnĆ- 
eisen ist hier fiir einen der 1650-KW-Oefen foigender: 
Stahldrehspane 1133 kg, Koka 89,95 kg, Elektroden 
6,10 kg und Arbeitsbedarf 815 KWst. Die Anlagen mit 
einem Flachenraum von 15 000 m2 entspreehen im 
Grunde genommen denjenigen zu Livet. Der zur Koh- 
lung bestimmte Koks gelangt nach Eerkleinerung in 
einem Koksbrecher in einen Trockenofen, der die Feuch- 
tigkeit bis unter 1 o/0 austreibt. Die Gesamttagescrzeu- 
gung auf dem Werk zu Nanterre betrug 300 t, hat 
sich jedoch noch erhoht, da angesichts weiterer dringen- 
der Arbeiten sich eine Vergro(łerung dieses Werkes im 
Gaufe des Krieges ais notwendig erwiesen hat, so dali 
es jetzt 9 Elektroofen mit einer Kraftaufnahme von 
insgesamt 15 000 K W  besitzt, Eine weitere Anlage be
steht zu Limoges. Der auf diesem Werk befindliche 
lOOO-KW-Ofcn bezieht seine Kraft durch die Wasserfalle 
za Eymoutiers. SchlieBlich ist noch das Werk zu 
Vi]lefranehe de Conflent (Sociśtś des Fontes synthetiąues 
du midi, Procćdfs Ch. A. Keller) zu erwiihnen, dessen 
Ofen uber eine Kraftaufnahme von 2000 K W  verfugt.

Was die kunftige Entwicklung dieses neuen Industrie- 
aweiges anbetrifft, so halt Keller infolge der gunstigen 
'Arbeitsbedingungen und -leistungen wahrend des Krieges

fluchf&n/ę dsr 

e rsten  Arfoge

die Annahme fiir borechtigt, da(5 der Elektroofen auch 
weiterhin zur Herstellung von besonders widerstands- 
fahigen Maschinenteilen aus synthetischem GuB ein 
ausgedehntea Arbeitsfeld haben wird. Die wirtschaft- 
liehen Aussichten werden in erster Linie von der Markt- 
lage des Spanepreises abhangen. ■ Eine entselieidendo 
Bolle wird, dabei auch der Preisunterschied zwischen 
Kohle und elektriseher Wassorkraft spielen. Bemerkens- 
wert ist noch, daB in Aussicht genommen ist, dem 
im Elektroofen gewonnenen synthetischen GuB auch auf 
dem Gebiete de3 Spezialgusses unter besonderen Zu- 
-atzen, wie Nickel, Chrom usw., weiteren Absatz zu 
verschaffcu. 'Bipt.-ijng. B . Kalpem.

Die Eisen- und Stahlgiefiereien der Birdsboro Steel-Foundry 

and Machinę^ Ccmp. in Błrdsboro, Pa.

Bereits 1917 Turde auf dio Mustergultigkeit der 
yerschiedenen GieBereianlagen der Birdsboro-Comp. hin- 

gewiesen1), welche Ausfuhrungen in folgenden auf Grund 
neuerlicher Vero£fentlichungen in der amerikanischen Fach- 
presse*) erganzt seien. Die Betriebe wurden wahrend 
des Krieges zum groBen Teile ausgebaut, und es ist recht 
lehrreich, wie folgerichtig die von vomherein Torgesehenen 

Erweiterungsplane durchgefuhrt werden konnten. Man 
hatte seinerzeit freilieh an eine allmahliche Entwicklung 
gedacht, nicht an eine derart sturmische, wie sie durch 
die Anforderungen infolge des Krieges tatsachlich eintrat. 
Nichtsdestoweniger konnte aucli unter diesen Umstanden 
die Erweiterung durchaus plangemaB ausgefiihrt werden. 
Dio nunmehr m it Ausnahme der WalzengieBerei roli aus- 
gebauten Betriebe sind einander nicht nur in keiner

1) St. u. E. 1917, 27. Dez., S. 1177/80.
2) Foundry 1918, Sept., S. 415/23.
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.Weise hinderlich, sondom sio greifon —  sowoit dies br- 
wiinseht sein kann —  in durcliaus bofriedigonder Weise 
ineinander, insbesondcrc iu botreff dor Rolistoffzufuhr 
und der verschiodeuon Versattdmoglichkeiten. Eine Pru
fung des Lśgoplanes (Abb. 1) wird das ohne woiterosdartun.

Im  Norden' dos Werkes bofindet sioh dio einfach. 
iibersichtlich und zweckwjiiBig ausgestattete W a lze n - 
gioBeroi. Sie besteht in dor Hauptsoeho aus einer groBon 
rechtockigen mit jo einem 30-t- und 10-t-Laufkrane 
ausgestatteten Halle, anderen einer Langsoite dio Schmelz
anlage (ein Kuppel- und oin Flammofon) so untorgebraeht 
ist, daB, abgesehen vom Abstiche dos fliissigen Eisens, 
der gesamto Schmelzbetrieb auBsrhalb des Hauptbaues 
erledigt. werden kann. In  dor Mitto dor groBon Halle 
ist eino goriiumige, abdeckbaro GicBgrubo vorgosehen; 
eine groBo, mit zwoi Gloispaaręn ausgestattete, von 
auBcn heizbare Trockonkammer vorvollstiindigt die wich- 
tigsten Toile der Einriehtuhg. Der Botriob ist von den 
iibrigen GioBoreion vollstandig unabhangig, er verfiigt 
iiber oine Reihe eigonor Materialsohuppen, eigenen, mit 
einem 10-t-Bocklaufkrnn ausgeriisteten Formkastenhof

Abbildung i.’, Marllnoleri mit OelCeuerung.

und eigonos BahnanschluBgleis (BJ, das sich duroh die- 
GieBhallo quer uber den Formkastenhof bis unter don 
Bareich dos 10-t-Hofkranes erstreokt. Fiir dio Zufuhr 
der Rohstoffe kommt das gleiohfalls i u den Bareieh dos 
Hofkranes fallende AnschluBgleis Ba in Bjtrachb. —  
Die WalzengioBsToi h i t  seit ihrer Anlage noch keine 
Erwoiterung erłahren. Eino solehe ist in^łor Richtung 
ihrer Lingsachsi) nach Osb und West jcubrziit S3hr loioht 

ohne nonuBttsMjerte Bstriebsstorungen ausfiihrbar.
An dan Formkastenhof der WalzengieBerei sohlieBt 

sich der gleiohfalls m it einem 10-t-Bocklaufkran vor- 
sehene Hof der S tah lg ieBero i an, der seiner ganzen 
Lange nach voiii AnschluBgleise B, und der Quare nach 
vom Gleise B3 bodionb wird. Das Gleis B2 durehąuert 
auch den ncugebauten Erweiteruugsflugel derStahlgioB3rei, 
um danach an dor SchwciBaustalt vorbei in dio Mechanisjlia 
Workstatt zu treten und sie der Lange nach 7,u durch- 
ziehon. Eineń dritten AnschluB rermittelt das Gleis Bs. 
das, vom Hauptgloisc unuiittelbar abzweigend, ausschlieB- 
lich dem Versande von Fertigware diont. Dio Stahl- 
gieBerei bestand urspriinglich aus einem roohtookigen, 
fiinf gleich lange Schiffe A, B, C, D  und E utnfassendeu 
Baue. Im  schmalen Schiffe E  wurde der KleinguB und 
im breitoren (tieferen) m it zwei Laufkranen ausgestatteteu 
Schiffe D  der GroBguB geformt. Dio nassen Formen 
gelangten in dio das dritto Schiff C einnehmenden Troeken- 
kamraem, um im trockenen Zustande von den segen- 
iiberliegonden Enden der Kammern aus in das die GieB- 
halle bildende rierte Schiff B ubergofiihrt zu werdon.

Das fiinfte Soliiff A uinfaBte die Schmelzanlage. Es ist 
leicht oinzusehen, daB bei solchor Anordnung der Betrieb 
ganz gut m i t  nur einem Martinofen und einem Paar 
Trockenkammorn eroffnot werden konnte, woboi oiiie dor 
Kammern fiir don Anfang ais Gluhofon zu benutzen war. 
Dio Aufstellung eines zwoi ten und spiiter oines dritton 
Martinofens machte zunachst die Anlage weiterer Trocken
kammorn und Gluhofon notwendig, dio sich im Rohmen 
der bostohenden fiinf Hallen unter nur wenig belangroichon 
Betriebsstorungon ausfuhren lieB. Ais aber dio erwoiterto 
Schmelzanlage sich ihrer vollen Leistungsfiihigkcit niiherte, 
begann os an Arbeitsraum fiir die Formeroi und Putzerei 
zu fehlen. Einige Erleichterung brachte zwar die Vor- 
logung der Kermnacherei in oinen Anbau am nordliehon 
Endo des Schuclzbauos —  diese otwas abgelogeno An
ordnung ist nicht schlimm, da dor Verkehr m it dom iibrigen 
Betriebo sich neben und unter der Sotzbiihno leicht be- 
werkstelligen liiBt— . die Erleichterung konnte aber infolge 
ihrer Geringfiigigkeit nieht lange ausrqichen. SchlioBlich 
muBtc man sich doch ontschlieBon, durch Verlangerung 
dor Hallen A und B bis in oino Flueht mit dor wostlichen 

Wand der GraugieBoroi, Aufstellung 
weiterer Gluhofon und reichlicher 
Ausstattung des Neubaues m it Lauf- 
kranen die Anlage in der von vorn 
heroin goplanten Weise zu vervoll- 
stiindigen. Auch diese gcwissormaBon 
don SchluBstein der Stahlgiefierei 
bildende Erwoiterung konnte ohne 
nennenswerto Botriebsstorung voll- 
zogen werden, da. der Neubau auf- 
gofiihrt und m it allen Einrichtun
gen ausgestattet wurde, oho man 
zur Beseitigung dorTronnungsmauor 
zwisehen dem alten und dem neuen 
Betriebsteile zu sclireiten brauchto. 
Dioso lotzte Erweiterung brachte 
auBor der Vergr6Berung dorArbeits- 
grundflacho den groBon Vorteil einer 
wesentlichen Entlastung dos bis da- 
hin durch den Versand der Stahl- 
gioBerei und  der Mechanisohen 
Workstiitte stark uberbeanspruchten 
Gloises Bj, da nunmohr das Gleis 
B3 don Vorsand der StahlgieBeroi 
allein ubernehmen konnte.

Die StahlgieBeroi ist nioht nur in ihrer Gesamtanlago 
mustorhaft angelogt, os sind auch manche Einzelheiten 
ihrer Einrichtung recht bemorkenswort. Die drei M a r t in 
ofen fassen in Hordon von 5486 mm Liingo und 3048 mm 
Breite jo 30 t  und sind fiir Oolfeuorung eingerichtet. 
Das Breńuol gelangt aus don im Hofe untorgebrachten 
Behiltorn m it etwa 2,8 at Druck zu don Oofen, wo es 
mit PreBLuft von 4,2 at Druck zerstiiubt wird. Abb. 2 
zeigt oinon Ofen m it den einmiindendon Rohrleitungon 
und ltlBt zugloich dio Anordnung von drei Setztiiren 
orkoniien. Neben den Eintrittsoffnungon' fiir dio Oel- 
brenner sind an jedem Ofenendo vier rundo Schaulocher 
rorgesehen, die eine dauernde Beóbachtung und Rogelung 
der Fłammenbildung nnd des Schinelzyerlaufcs ermog- 
liehen. Dio Luftventile werden nach je 15 min Betriebs- 
dauer umgosetzt. Dio Oefen sind ron einor Setzbuhne 
von rund 5S m Lingo und 16 m Breito umgebcn. Zur
zeit wird noch von Hand chargiert, doch ist ein 15-t- 
Setzkran m it 1,38 m langer Sotzmulde vorgesehen und 
bereits in der Ausfiihrung begriffen.

Die fiinf m it gleichen Abmessungen (Abb. 3) aus- 
gefuhrten T rockenkam m ern  sind je 13,1 m lang, 
5,48 m breit und 3,35 m hoch. Jodo ist m it zwei Paar 
normalspurigon Doppolgleisen ausgestattet, so daB ins- 
gesamt eine m it Gleisen ausgeriistete Belagsflaehe ron 
131 m L ingę zur Verfiigung steht. Einzelheiten der mit 
Kohlen zu heizenden, m it je zwei soitlich angeordneten 
Feuaruugen und Einzolschornsteinen ausgestatteten Kam
mern sind der Abbildung zu entnehmen.
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Beraerkonswert ist auoh der jiingst orstollto Forui- 
aandlagerraum  jAbb. 4), dor sieh m it einer Laugseito 
an pino bestehende GeUindeatufo anlohnt, im iibrigen aber 
durohaus aus Boton ausgofiihrt ist. Auf seiuor Decke 
ist ein norinalspuriges Gleis vorgesehon, auf dom dor 
Rohsand zugefiihrt wird. t)er ganzc Bau ist in sochs 
Ąbteilungen von je 
etwa 6 x 3,5 X 3,5 m 
Inhalt gegliedert und 
trschoint infolge der 
gliićklichen Ausnutz 
nng des yorhandenen 

Hohenunterschiedes 
ais ganz besonders 
aweckmaBig.

Die StahlgieBerei 
erzeugt zurzeit mit 
einer Formereigrund- 
flache von 2852 m a 
und einer Putzerei- 
flache von 1116 m 2 
taglich 80 his 100 t 
guter Ware, dio zum 

uberwiegenden Teile 
aus schwierigen, zum 
Teil auch reeht sperrigen Stiiokcn, z. B. Dampftur- 
binengehausen und Lokomotivgrundrahmon, bestoht.

Die an dio StahlgieBerei ansehlieBonde GraugioBeroi 
bictet nichts sondsrlich Bomerkenswertos, doeh orsohoiut 
auch sie rooht klar und ubsrsiohtlioh angeordnet. An 
die von don Gloisen aus zuganglicho Lingseite schlieBt

sieh der Schmolzbau mit drei Kuppelofon, einem Flamm- 
ofen und zwei mittels Gloisen befahrbaren groBen Trocken- 
kammern an. Die ansehlieBonde GieBhalle wird von je 
oinom 25-t- und 30-t-Laufkrano bedient, in doren Bereich 
dio Abstiehe dor Schmolzanlagen und die Gleise der 
Trockonkammem liegen. Das dem Schmolzbau gegen-
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Abbildung 4. Formsandlagerraum.

uberliegendo Sohiff diont dor Formmaschinonarboit und 
ist m it eigener kieinor Trookenkanuner ausgeBtattot. Am 
Sudondo schlieBt sieh die sowrohl von dor groBen Halle 
wio von der Formmasch-nenhallo aus zugiingliche Modell- 
ablage uud Workzeugaussgabe an. Dio von einem normal- 
spurigon Gleise durchzogene groBcMechanisohe Work-
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Stn/tto m it ihrer Montagohallo und droi kraftigen Lauf- 
kranen bildet eine wortyollc Erganzung dor ganzen Anlage.

Garl Irresberger.

Einheitliche Benennung von GieBereierzeugnissen.

Untor Voreitz soi nos Obmanns, berat. Ing. J. Mohr- 
tens (Berlin), hielt der ArbeitsausseliuB fur einheitliche 
Bbnennung von GioBeroierzeugnisson am 8. Dezembor
1919 in Berlin eine Sitzungab'), auf der bcschlossen wurde, 
nachstehenden Entwurf fur eine Grupponeinteilung des 
Eisengusses den Mitgliedorn und Yorbanden zur Riick- 
SuBerung*) zu unterhroitcn:

EisenguB.
11 KunstguB.
2. BauguB: a)- Simie n, b) Bauplatten, Eenster usw., 

besonders HerdguB, o) Rohre und Hnhrformstuoke,
d) Kanalisationsteile.

3. Ofen- und GeschirrguB.
ł. Piano- und Elugclplatten.
5. MasehinenguB ohne besondero Abuahmevorschriften.
li. MasehinenguB nachbcsonderenAbnahmpyorschriften.
7. ŻylinderguB: a) Dampf-, Gas- und Waaserzyiinder.

b) Zylinder fur Kraf tfalirzeuge.
K. HartguB.
9. .WalzenguB.

10. GuB fur GeschoBkorper.
11. GuB mit groBer Bestandigkoit- gegen chemische Ein- 

flusse.
12. GuB mit hoher Fouerbestiindigkoit.
13. GuB fur Bloekfonnen.
14. Biemsklotze.

Die Gruppon sind durch zweekmaBige Untcrteilungcn 
zu erganzen. Dio Bezeichnung „SonderguB11 soli ais 
iiberfliissig YOrmieden werden, ebenso worden andere

’ ) Vgl. St. u. E. 1920, 1. April, S. 452.
-) AeuBerungen zu den Vorschliigen aus dem Eesor- 

krois nimmt dio Sehriftleitung von St. u. E. gerno ont- 
gogon.

Bezeichnungen, wie „H a lb s ta h l. S tah le isen " usw- 
verworfen.

Bei dor Unterteilung des Eisengusses in  bezug auf 
das Schmelzrerfahren, dic Zusammensetzung des Eisens 
und dio Festigkoit der yerschiedencn GuBarten worden 
dio Beschlusse der in Frage kommenden Fachausschusse 
fiir die neu zu schaffenden Abnahmebedingungun zu be- 
achten sein. Die Normen konnen erst nach der Beratung 
im WorkstoffausschuB gemeinsam mit dem Teehnischcn 
HauptausschuB fur das GieBereiwescn festgelegt worden.

Die Yorschlago fur Unterteilung in den Gruppen fur 
schmiedbaren GuB und StahlguB sollen von den Mit- 
arboitern der hiorfur in Frage kommenden Vcrbiinde er- 
beton werden; eine Eiorterung uber diese Gruppen wird 
infolgedesson zunachst zuruckgestollt.

Woiter wurde yorgeschlagen, die Begriffo EisonguB, 
TemperguB (sc.hmicdbarer GuB) und StahlguB cinhoitlieh 
wio folgt fcstzulegen:

EisenguB ist ein Eisen, das aus Koheiseu allein wie
• auch m it Brueheisen, Stahlabfiillen und andoron
• Sehinelzzusatzen geschmolzen in Formen gegossen, 

jedoch lceiner Nachbohandlung zwecks Schmiedbar- 
machung unterworfen wird.

Temper- oder schn iiedbaror GuB ist ein Eison, 
das wie unter 1. gogossen, das aber naehher duroh 
Ausgluhen in einem oxydierenden Mittel gefrisoht 
oder schmiedbar gemaoht wird.

S tah lguB  odor Ś tah lfo rm guB  (FluBstahl- odor 

KluBeisenguB) ist ein Eisen, das aus Roheisen und 
Stahlabfiillen m it Sehinelzzusatzen geschmolzen in 
formen gegossen wird. Es ist ohne Nachbchandlune 
geniigend schmiodbar.

Gauverband Rheinland-Westfalen des 

Vereines deutscher Ingenieure.

Die in unserer letzten Nummer angozeigte Versamm- 
litng1) ist wegen der Unruhentim  Essoner Bezirk auf tui- 
bestimmto Zoit vortagt worden.

>) Vgl. St. u. E. 1920. 18./25. Mii./.. S. 403/4.

Patentbericht.

Zurficknahme und Versagung von Patenten.

Kl. 7 a. Gr. 18, F43 054. Werkstllefeyorholer filrPilger-  
schrittwalzwerke. Wenzel Feller. Dinslaken. St. u. E. 1919.
6. Marz, S. 254.

, Kl. 10 a, Gr. 22, St 30 256. Verfahren zum l 'erkoken 
xchiecht backtndcr Kohle. Stephan, Frolich & Klupfel, 
Scharley, O.-S. St. u. E. 1917, 23. Aug., S. 782.

Kl.' 10 a, Gr. 5, Sch 50 175. Koksofeiibatterie m it zwei 
grópcn quer za'den Oefen angeordneten gcmein.ichaftlichcn 

Regeneratoren. Koksofenbau und Gasyerwertung, Akt.- 
Ges., Essen-Ruhr. St. u. E. 1918, 22. Aug., S. 784.

v K l. 10 a. Gr. 6, Sch 50 176. Kokso/en mit scnkrechten 
Heizzugtn. Koksofenbau und Gasyorwertung, Akt.-Ges., 
Essen-Ruhr. ^St. u. E. 1918, 22. Aug., S. 784.

KI. 12 o, Gr. 2, S 48 388. BlektrUchc Reinigungs- 
anlagc fiir Gase. Siomons-Sohuckortwerko, G. ra. b. H.. 
Siemensstadt. bei Berlin. St. u. E. 1919, 10. April, S. 391.

Kl. 12 r. St . 13 074. Verja.hren zur Zerlegung der 
Schwelgase atiś Holz u. dgl. in  ihre Bestandteilc zur Ge- 

winnung ton Teer, -Izdał. Holzgeist, Krex>sot6lcn uud per- 
manenten Gasen, bei wekiem den Gasen der Teergehult 
durch irtwAeft mit Teer entzogen wird. Rudolf Strobach, 

Prag-Zizkow. St. u. E. 1915, 11. Febr., S. 177.
Kl. 18 b, Gr. 16, Z 10 064. Yerfahren zur Herstellung 

hochwertigcr koUensloffreicher Eisenlegierungcn. Aloxander 
Zenzes. Huttenteehuisches Buro, Berlin-Westend. St. u. E.
1919, 24. Juli. S. 852.

Kl. 18 c, B 79 643. Schlackcnabflup. Wilhelm .Ben- 
xiuger. Koln, Hansaring 109. St. u. E. 1910. 23. Sept., 
S.9S5.

Kl. 21 h, Gr. 12, F 42 705. Elektrisr.hr. Punktechwcip- 
niaschine. Peter FiiBler, Berlin-Wilmersdorf. Łandauer 
StraBe 16. St. u. E. 1919, 17. Juli, S. 819.

Kl. 31 b, O 8119. Riitteljonnmaschinc. Dr. Carl Oot- 
ling. Berlin, Wilhebnstr. 37/38. St. u. E. 1913, U . Doz., 
S. 2082.

Kl. 31 b. Gr. 10, H 68 267. Riltlelmaschine. Hoinrieh 
Huber, Heilbronn a. N., Wollhausstr. 16. St. u. E. 1916,
15. Jun i, S. 590.

Kl. 40 b, Gr. I, C 28 124. Yerfahren zur Herstellung 
von Legierungen. Walter Cretin. Uzwil, Schweiz. St. u. K-
1919, 13, Noy., S. 1403.

Kl. 48 b, Gr. 6. K  68 362. Yerfahren zur Herstellung 
feuen-erzinkter Hohlgefdpe u. dgl. Fa. Louis KrauB. 

Schwarzenberg i. Sa. St. u. E. 1919, 10. Juli, S. 788.
Kl. 49 e. Gr. 9. B 88 608. Bruchsicherung fiir zwang- 

laufig angetriebene. Pressen. Stanzen, Scheren u. dgl. Berlin- 
Erfurter Maschinenfabrik Henry Pola & Co.. Erfurt. 
St. u. E. 1919. 25. Sept,, S. 1147.

KI. 75 c. Sch 47 578. Yerfahren zur HerstelluiUj mn 
Melalluberzugen mittels JlcJaUdamjtfes unter Yerwendung 
der eigenen Strómungsenergie des Jleialldeimpfes; Zus. z. 
Anm. Sch 44 669. Hermann Schluter, Hamburg, lminoii- 
hof 1. St. u. E. 1915, 8. April, S. 377.

Loschungen deutscher Patente.
Kl. 1 a. Nr. 274 151. Yerfahren zur Yerwe.rtung de.r 

Abwasser der Kokerci-Nelicnprodukle.ngewinnung. Gebr. 

Hinsclmaun iu Essen-Ruhr. St. u. E. 1915, 8. April, S. 377.
Kl. 1 a, Nr. 308 296. Setzmaschine fiir Kohle und Brz. 

Julius Herrmann iu Ludingliausen, Westf. St. u. E. 1919,
l. Mai, S. 483.
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KI. 1 b, Nr. 261 026. ifagndiśęher Walzenscheider 
m it cinenl aus mchreren nach dem Umfange zugescharften, 
unabhangig roncinandcr aclisial rerschiebbarcn Ringtn be- 
stehendem Walztnpol. Friod. Krupp, Akt.-Ges. Gruson- 
werk in Magdebnrg-Buekau. St. u. E. l!u| , 4. Sept.,

S. 1498.
KI. Ta. Nr. 289 ()06. Uniiiemilwttlźwerk zum Aus- 

tcalzen ron J -Tragerny m it Zusatzpatent Nr. 290 775 iu 
St. u. E. I91t>. 28. Dez., S. 1262. Vpremigte Huttenwerke 
Burbach-Eich-Dudelingon, Akt.-Ges. in Diklelingen, Lu- 
semburg. St. u. E. 1916, 21. Sopt., S. 926.

KI. 10 a. Nr. :tl2 069. Regenerpiions-Koksofen mit 
^iner Mchrznhl von Ilegencratoren. Evonco Ooppćo & Co. 

in Briis.sei. St. u. 33. 1920, 8. Jan., S. 63.
KI. 12 o, Nr. 271 201. Desinleyratorartige. Vorrichtung 

zum Rcinigen non Gasen, besteheml aus durch gtlochtc 
Troimne.ln gebildelen Kammern und in  diesen rotieremUn 

Xeńtrifugierorganen. Jean Hartmann in Bonn. St. u. E. 

1914, 16. Ju li, S. 1231.
KI. 18a, Nr. 269 241. Verfahrcn zum Einlńnden uon 

Feiner:, Gic/dstaub u. dgl. Adolf Viktor Kroll
ni Litsemięurg. St. u. 13. 1914, 9. April, S. 638.

KI. 24 e. Nr. 288 588. Gaserzeuger mit flilssiger Ab- 
juhrung der Schlacke und EinfUhrung ron Wasserdampf 
nberhalb der Schlackinschmelzzonc. Julius 1’intseh, Akt.-
1 los. in Berlin. St. u. 13. 1916, 14. Sept., S. 905.

KI. 24 f, Nr. 243 322. Wańderrost/euerung mit vor dem 
Kettinrosl licgendcm Treppenrost. Deutsche Babcoek & 
WiIcox-Dampfkesscl- Werke, Akt.-Ges. in Olierhausen, 
Khld. St. u. E. 1912, 4. Juli, S. 1122.

KI. 24 f, Nr. 270 752. Vcrfahre.n zur Hcmłettting eines 
Abschlusi<r« der Endeu wassergek-Uhlter, gewalzter Hohlrost- 
itabe an die. gemeinsamr WaStserkamnur. Robert Gra- 
bowsky in IfanHOYcr. S t.'u . E. 1914. 21. Mai, S. 893.

KI. 31 a. Nr. 281 292. Ęippbarer llerdschmelzojen mit 
neei toinklig zueinander gcslellten Oel- untl Gasfeuerungs- 
dilsen. Yoreinigte Sehmirgel- und Maschinen-Fabriken, 
Akt.-Ges., vorm. S. OppSnheim & Co. >ind Schlesinger & 
■Oo.in Hannovor-Hainholz. St. u. E. 1915.28. Okt., S. 1109.

K].49e, Nr. 271 61). Riemenabhcber an Fallhdmmern. 
lJetor Wilhelm Hassel in Hagen i. W. St. u. E. 19)4,, 
H. Okt., S. 1587.

KI. 49 f. Nr. 311 332. Z cni rier oorr ich tuny anGesenkcn 
tur holil zu pressende Blocke. Fried. Krupp Akt.-Ges.. 
Grusonwerk in * Magdeburg-Buekau. St. u. E. 1919,
16. Okt.. S. 1252.

Deutsche Reichspatente.

KI. 31 c. Nr. 313476, vom 1. Mai 1918. H e in rich  
S te in  in  O ffenbach a. M. Verfahren zur Hersldlung

ootl Kernen.
Der Kernsand wird 

unter Verwendung von 
federnden Hullen a auf, 
den gewunschten Durch - 
messer gebracht. Die 
Hiillea mitsamtder Kern- 
maase wird in eine PreB- 
YOrrichtung b ■ gebracht 
und darin auf den beab- 
sichtigten Durchmesser 
zusammengedriickt. Nach 
Aufheben des Druckes 

geht die elastischo Hulle a wieder in  ihre ursprungliche 
Form zuruęk, wodurch dor zusammengepreBtc Kern in 
ihr frei zu liegon kommt und leicht hcrausgcnommen 
werden kann.

KI. 40 a, N. 300 645, vom 13. August 1916. C. Heck-
m ann A k tio ngese llscha ft in  D u isburg . Verjahren
zur Wiedergewinnung von meiallischem Kup/er aus auf 
Eisen jiallierlcm  Kupfer.

Das kupferplattierte Eisen wird m it. Kupferstein, 
schwefelhaltigen Zwischenprodukten der KupferYerhuttung 

oder schwefelhaltigen Kupfererzen zusammengeschmolzen, 
dabei scheidet sich in  der Schmelze schwefclarmes Kupfer 
vOn dem leichteren eiscnreichen Stein.

KI. 31 b, Nr. 313 410 Yom 19. Aprfl 1918. Joseph 
H a lfo n  in  R o denk irchen  bei Coln. Enllastete 
Doppclriil dformmaichine.

Zwei Ruttclformmaschinen a und b sind mittel* 
Hebel c, Gostiinge u. dni. so mitoinander Yorbunden, daB

die Abwartsbewegung des einen Formtisches d dic ent- 
lasteto Aufwiirtsbowegung des andern Tischos o bedingt. 
Der Ańtrieb kann durch Luft, Gas oder meclianisch, 
durch Exzenter oder Kurbelwello f crfolgen. Bei mecha- 
nischem Antriob kann dio unter dem Kolben g befindliche 
Luft zunachst durch Oeffnung h ontweiclien, im  letzten 
Augenblick wird sie aber komprimiert und dadurch der 
Kolben plotzlich stoBfrci angehalten.

KI. 31 c, Nr. £01 778, vom 2. November 1916. A lfred 
SehloBhauer in  Borlin . Verfahren zum Aufbringen 
ron FUhrungsringeń an Geschossen.

Um das GcschoB a wird eine GuBform b gelegt und 
das den Fuhrungsring bildende Metali in fliissigem Zu-

stande durch ein gaaformiges Druekmittel in die. Korni b 

eingepreBt. Es kann auch in zwei Stufen gogossen werden 
und zunachst das GeschoB mit tiner unteren Sehiclit 
Metali umgossen werden, auf die dann mittels einer groBo- 
ren GuBform eine Schicht weicheresMetallaufgegossen wird.

KI. 31 c, Nr. 314 528, vom 19. Mai 1917. Kheinisch.e 
S tah lw erke in  Duisburg-M eiderich und  H erm ann  
K rasel in  D u isbu rg- R uh ro rt. Yerfahren zum dĄgen- 
den Gufl von Flufleiscn oder Stahl.

' Es wird vorgeschlagen, bei steigendetu GuB ansfcatt 
des gebrauch)ichen TricliterR eine der Blockformeu zuni

AngieBtn zu verwenden. In  der Untcrlagsplatte, auf 
welchcr dio zum Guśse beroiten Blockformen aufges.tellt 
sind, ist an der Stelle, wo die den Trichter erSetzende 
Form zum G'eBen von oben steht, eine sich nach unten 
Yerongende Vertiefung Yorgesehen, welche mit den ulirigen 
Blockformen dureh seitliche. feuerfest ausgcmauerfe K a

nale verbunden ist.
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Zeitschriftenschau Nr. 3.1)

Geschichte des Eisens.

Ein, M assclbroeher aus dom 10. Jah rh un ilo rt .*  
[St.. u. E. 1920, 19. Eebr., S. 268/9.]

Allgemeine Metallurgie des Eisens.

E in w irk u n g  von  K up fe r  au f S tah l. Untcr- 
suehungon uber oincn Kupforgohalt bis 7,u 2 %. [Cliom. 
Met. Eng. 1920, 11. Febr., S. 281; Ir. Ago 1920, 19. Febr., 
S. 555.]

E in fluC  des S ili/ .ium s auf GuBeisen. Binarcs 
(Fe-Si) und tornares (Fe-C-Si) System. EinfluB von Si 
auf den Uobergang vom Fe;C-System in das teriiiire 

' System. Dio Graphitbildung im ternaron System. [Foun-
• ilry Tr. J. 1920, Febr., S. 101/8.]

Brennstoffe.

Koks und Kokereibetrieb.
Tcm peraturwechsel in  Koksofon. Auf Grund 

yon in den I.unglcy Park Coke Works ausgefuhrten Ver- 
suchen wird iiber den Tempo raturweel sei in Koksofen, 
namentlich uber sMjpen EinfluB auf die Neboneizeu.nisse- 
gewinnung, berichtet. (Nach A. H. Middleton, Vortrag 
vor Coke Oven Manager.s Association.) [Ir. Coal Tr. Rov. 
1920, 2. Jan ., S. 20/1.]

T. B. Smith: E in ige  Z ukun ftsau fg ab on  fu r  
Koksiifen . Gasorzougor in Yorbindung mit Koksofen. 
Besehreibung eines Gasroinigungsvor{ahrens. (Vortrag 
vor Coke Óven Manageis’ Association. [Ir. Coal Tr. Rov.
1919, 20. Dez., S. 840/ł.]

Nebenerzeugnisse.
A. Fisohor: D ie V erkokung  von  Teorpech. 

[J. f. Gas bel. 1919, 6. Sept., S. 510. -  Ygl. St. u. E. 1920,
12. Fobr., S. 234/5.]

®r.»3lig. M. Doleli: Uober den E in fluB  der 
U ebe rh itzung  au f die Zusam m ensetzung  dos 
Teers. Herstellung von Urteer mittels einer einfaehen 
Apparatur, im wosontlichcn eines Entgasungsrohres. 
Besehreibung des Yerfahrens und Untcrsuchungscrgob- 
nisse. Yergleieh zwischen durch Ueberhitzung gcwon- 
nenem Teer und im Entgasungsrohr hergestelltem Urteer. 
[Mont. Kundseh. 1920, J. Febr., S. 56/7; 16. Febr., 
S.-78/9.]

Erdol.

Julius Noth: W estgalizische und oberunga- 
risehe E rdo lfo lder. Dio Gewinnung von Erdol am 
Grenzkamm von Galizien und Ungarn ist gekennzciehnct 
durch eino geringe Tiefe der Erdolhorizohte, gute QuaUtat 
und langandauernde Ausbeutungsmoglichkeit yon Robol. 
Diesen Vorteilen s^ehon entgegou: sehwierigere Bohrung 
und geringero Oelauśbeute dor einzelnen Erdolhorizonte. 

Betriehsweiso bei der Erdolgewinnung. Sogonanntes 
kanadiselies Bohnrerfahren und Schachtgraben. Die Vor- 
teile des Iotztgenannten Verfahrens werden erórtert. 
[Anz. f. Berg-, Hiitten- u. Maschinenwesen 1920, 26. Fobr., 
S. 877/9.]

Gasfernversorgung.
J. H. W. Layerick: Koksofengas fu r  don offont- 

lichen  Gobrauch. Die Vorsorgung des Sheffielder 
Bezirlts mit Koksofengas und dessen Eigenschaften. 
(Yortrag vor Midland Institute of Mining, Ciyil and 
Mechanical Engineers zu Leeds.) [Ir. Coal Tr. Rev. 1920,
13. Febr., S. 212/3.]

Erze und Zuschlage.

Wolframerze.
G. -Michel: D ie  E n tw ick lung  der W olfram- 

Indus tr io . Der EinfluB des Krieges auf die Entwick
lung der Wolf rami ndustrie. Statistisclie Angaben uber

ł) Vgl. St. u. E. 1920. 29. Jan., S. 162/9; 26. Febr., 
S. 302/9.

Wolframorzgowinnung und Hauptyerwendungsgobiete des 
Wolfranis. Einige Analysen yon Wolframstiihlen. Preis 
dos Erzes. Bestimmung des Wolfranis im Erz und scino 
liuttenniannische Gewinnung. [Tcchniquo moderno 1919, 
Dez., S. 527/31; 1920, Jan., S. 22/4.]

J . Coggin Brown: W olfram erze  in  B urm a. Die 
Gewinnung von Wolframerzen in Burma stieg von 1688 t 
im Jahre 1913 auf 4480 t im Jahre 1917. Eigenschaften 
dieses Erzes. (Vortrag vor Society of Chemical Industry.) 
[Ir. Coal Tr. Rcv. 1920, 13. Fobr., S. 220.]

Aufbereltung und Brikettierung.
Aiigemeines.

II. Menzel: D io E n tw ick lu ng  der oborsehle- 
sisehen S to inkoh lonau fbo re itung  im  19. Jahr-  
hundert, Dio Trcnnung in Stuck- und Kleinkohlen 
erfolgto zuerst untor Tago durch Handarbeit, im Jahre 
1853 uber Tago durch Rattorn. Die Riitterei wurde bu Id 
in groBerem Umfange eingefiihrt und Vorbesserungon 
yorgenommon. Trommelscheidung und Brikettiemngs- 
yersuche. Dio orsto im Jahre 1874 erbaute oborschle- 
sische Kohlenw'iische orhiolt der Schacht Orzesche. Auf- 
bereitung auf den Gruben ,,Konig“ und „Konigin Luise“ . 
[B. u. I I . Rund. 1919, 20. Okt.,'8. 1/8; 20. Nov.. S. 11/7; 
20. Dez., S. 21/8; 1920, 20. Jan ., S.31/8.]

Elektromagnetische Aufbereltung.
Jean Escard: Uebor e lok trom agnotischo  Schei- 

der.* Zweck dermagnotischen Selieidung in EisCnhutten 
und GieBereien. Einteilung der Soheider in bowegliche 
und feststehende. Au Hand von Skizzen werdon die be- 
kanntesten Bauarten besproclion: Johnson, Mechernich, 
Sautter-Harló, Eliott, Alesandor,,Edison, Sandors-Thom^ 
son, Conkling, Rowland, Van Brussel, Knowles, King, 
Wetherill, Humboldt, Fodeng, Heberle, Scott-Western, 
Ulrich, Eriksson, Forsgren, Stoinert-Kontler, Gróndal 
und Luther. Botriobswei.se und Ergobuisse bei Erzen 
und Abfallon. [Gen. Civ. 1919,13. Doz., S. 603/7; 20. Dez., 
S. 622/7; 27. Doz., S. 648/52.]

Aggtomerieren.
Joseph Horton: N ouze itlicho  K a lz in io rungs  - 

anlagen.* Die Ebbw Yalo Steel, Iron and Coal Co. hat 
in Irthlingborough eine neuzeitliche Kalzinierungsanlage 
aus Eisenboton errichtet, dereń Tagesloistung boi 16 vor- 
handonon Brennofen 2000 t betragt. E in gofiillter Ofen 
wiogt ungefahr (>00 t. Die Erze und Kohlen werden dcm 
auf dor obersten Biihuc befindlichen Bunker durch 
selbsttiitige Wagen bzw. durch ein Becherwerk, dessen 
Stundenleistung 15 t ist, zugefiihrt. [Ir. Tr. Rev. 1920,
29. Jan ., S. 351/3.]

Feuerfeste Stoffe.
Aiigemeines.

Wni. Donald: Feuerfeste S toffe . Chemische und 
physikalisclio Eigenschaften der Bestandteilo feuerfeste) 
Stoffe. Tafcln der mogliehon Vorbindungen von Sili 
katen und Aluminaten. Saures und basischcs Materiał. 
EinfluB der Herkunft. Unmóglichkeit der Normalisierung 
feuerfester Stoffe. (Yortrag vor West of Scotland Iron 
and Steel Institute.) [Journal of tho West of Scotland 
Iron and Steel Inst. 1917, Febr./Marz-Hoft, S. 121/67.]

J. W. Mellor: Ueber E igenschaften  dor fe u e r 
festen Tono.* Besprcehung der Zeit-und Temperatur- 

kuncn yon Kaolin und einigen britischon feuerfesten 
Tonen. Bericht folgt. (Vortrag yor West of Scotland 
Iron and Steel Institute.) [Journal of the West of 
Scotland Iron and Steel Institute 1917, Febr./Marz- 

Heft, S. 104/17.]
Bauxit.

H. 1.0, Chatelier und B. Bogitsch: Feuerfeste 
E igenschaften  von  tonerdeha ltig cm  M a te r ia ł. 
[Compt. rend. 1919, 169, S. 495/9, aus Phys. Ber. 1920. 

5, S. 277.]

Żeitsehrifletwerzeichnis' nebst Abkiirzungen siehe Seite 159 bis 161.



1.'April 1920. Zeitschriltenschau. S’ ahi und Eisen. -145

Dolomit.
E. C. Kreutzberg: E n tw ick lu ng  eines neuen 

D o lom itsto inbruches.*  Dor Dolomitsteinbrueh dor 
Bethlchom Steel Co. ist m it nouzoitliolion Steinbolir- 
masehinen, Zorkleinerungs- und Siebanlagen ausgcrustot 
und wird voraussielit]icli 25 Jahro lang das Werk mit 
Dolomit verśelien konnen. Dralitseilforderung nach dom 
Werk uber dem LoliighfluB; [Ir. Tr. Rev. 1920, 5. Febr., 

S. 409/13.]
Graphit.

Dr. Johannes Bohr: Der G raph it und seine wirt- 
echaftlicho Bedeu tung  fu r  die GicBeroion.* 
Gcschiclitliehcs. Statistik uber Weltgewinmmg, uber Go- 
winnung und Yerbrauch im Deutschen Reich. Be- 
sprechung der bohmischon, mahrischcn und deutschen 
Graphitlagerstatten. Amorphcr und kristalliner (Flinz-) 
Graphit. Chemisehe Untcisuchungcn zur Unterscheidung 
iles Graphits vom Diamant und der Koldc. Bestimmung 
des Kohleustoffgchnlts und Angabe einiger Apalywm von 
deutschen und ausliindischen Graphiten. Trockene Auf- 
bereitung und kombiniertes Yerfahren der trockenen und 
nassen Aufbcreitung. Preiso fur Graphit. Kunst- und 
Ersatzgriiphite. Analysen und Proiso von Ersatzgraphiten. 
Wirtschaftliche Aussichton des Graphitbergbaues. [GieB.- 
Zg. 1920, 1. Jan., S. 5/8; 15. Jan ., S. 30/3; 1. Febr., 
S. 45/9; 15. Febr., S. 57/60; 1. Mfrz, S. 78/81.] 

Feuerfester Mortel.
Raymond JI. Howe; Analyso von  feuerfestem  

Mortel.* Angaben ubor den EinfiuB von Wasserglas, 
Salz, Portlandzcment, Karborund, Aśbest und Kalk auf 
oinen plastisehon feuerfeston Ton. Versuehsergebnisso 
und zweckmiiBigo, MiSchungcn. (Vortrag, Refractories 
Manufacturer’.s Association, Chicago, Jan. 1920.) [Ir. Tr. 

Rer. 1920, 5. Febr , S. 417/9.]

Schlacken.

Hochofenschlacken.
Dr. K. Endell: Uober den Zerfa ll r o n  Hooh- 

ofonstuckschlackon.* (Bericht uber die Unter- 
Buchungen in den Jahren 1914 bis 1919.) [St. u. E. 1920.
12. Febr., S. 213/22; 19. Febr., S. 255/62.]

Baustoffe.
GuBeisen.

Ley: D ie  G es ta ltung  der S inkk ils ten.* Kri- 
tischo Besprechung bekanntor Ausfuhrungen und Vor- 
schliige fur Herstellung von Hof- und liaussinkkasten. 
[GieBerei 1920, 7. Febr.,«& 18/20.]

O. Schmidt: Yorbesscrungsm uglichkoiten  dor 
im H ande l e rh a lt lic hen  G liedorho izkorpor (Ra- 

diatoron). Die bestohendon Bauarton der Radiatoren 
sind nicht yollkommcn. Es wird dargolegt, daB zwischen 
der Gesamtwarmoabgabe eines Heizkorpors und der tat- 
sachlichen Warmeausnutzung .ein nicht unerheblicher 
Unterschied besteht. Zur Yerbesscrung der Warmcuber- 
(iihrung wird dor Einbau von Strahlblechen empfohlcn. 
Weitero Vorbc8serungsm6glichkciten. [Gcsundheits-Ing. 
1920, 14. Febr., S. 75/80.]'

StahlformguB.
Stah lguB-Schiff o. [Engineor 1919, 15. Aug., 

S. 156. ■— Ygl. St. u. E. 1920, 26. Febr., S. 298.]
D ie Verw cndung Y on  S tah lfo rm guB  bei 

Dampfkesseln. Es wird zu einem Rundsehroibon der 

franzósischen Regierung yom 8. Februar 1911, betreffond 
iHerstellung der Dampfrentile, Dampfdome usw. aus 
StahlformguB an Stelle yon GuBeisen Stellung ge- 
nomiuen. Yorschliige der Prufung doa Materials auf seine 
Herlcunft und Eignung fur Dampfkesselzwecko durch 

Kugeldruekprobe. [Gen. Civ. 1920, 21. Febr., S. 217/8.] 

Walz- und Schmiedeisen.
J. Sticghorst: S ch iffbaupro file .*  Einheiteprofil 

fur Spanton, Balkon und Schottyerstcifungen. Anfordc- 
rungen an ein solches Profil. [Sehiffbau 1920, 18. Febr., 

& 420/4 ; 25. Febr., S. 442/7; 10. Marz, S. 401/6.]

®r.-Q;ltg. H. Bosonborg: A rbo iton  deutscher 
E isenbauw erke aus den K riog s jah ron  ’ 1914 bis
1918.* [St. u. E. 1920, 12. Febr., Ś. 227/32; 19. Febr., 
S. 262/5.]

D ic  W iederhersto llung  der D onaub r iieke  
bei Cernavoda durch  die M aseh inenfabri k Augs- 
burg-N iirnberg A.-G., W erk Gustaysburg .* [Z. d. 
V. d. I; 1920, 3. Jan ., S. 9/18'; 17. Jan ., S. SS/63.] 

Eisenbeton.
T. J . Guurittc: D ie  A nw endung  yon E iso n - 

boton im  Bergbau. Besprechung von ausgofuhrton 
Eisenbotonbauten im englischen Bergbau. (Vortrag 
yor Midland Institute uf ^Mining, Civil and Mechanical, 
Enginoers, Dezember 1919.) [Ir. Coal Tr. Rev, 1919, 
26. Febr., S. 835.]

Schapor: EiBon und  E isenbeton  im  Bruckon- 
bau. [Eisenbau 1919, Aug., 8. 176/9. Vgl. »St. u. E. 
1920, 5. F(dji'», S. 203/4.]

Warme- und Kraftwirtschałt.

Abdampfverwertung:
A bdam pf tu rb in ę  und W armespeieher.* AU- 

gemeine Erorterung der Frage. Beschreibung des Ab- 
dampfauffrischers, Bauart Olbricht-Gerteis, der Ersteji 
Briinner Maschinenfabrik, in dem nasser Abdampf durch 
Ablfttze getrocknct wird. [Z. d. V. d. 1. 1920, 28. Fobr., 
S. 212/3.]

Warmemessungen.

Allgemeines.
F. Honning: G rund lagen  und M ethoden dor 

Py rom etrie.* [Phys. Z. 1919, 20, S. 34/47.] 
Thermoelektrische Pyrometer.

Waidner, DickuiROn, Muller, l lar per: E ine  Wheat- 
stone-Brucko fu r  W idorstands-Temperaturmos- 

sung.* Bcschrcibung einer Yorrichtung, um groBo Go- 
nauigkeit (0,001 °) bei Temperaturmessungen zu er- 
roichen. [Buli. Bur. Stand. 1915, 4, S. 571/90.]

Ch. 1*. Frey: Noues Kom ponsątions-Pyro- 
meter.* [Scientific Aniorican Suppe 1919, 27. Doz., 

S. 379/83.]
Optisehe Pyrometer.

Das optisehe Pyrom eter von  Łoods and 
N orthrup .*  Beschreibung eines bis zu den hochston 
Temperaturen yorwcudbaren optischen' Pyrometers der 
Leeds and Northrup Co. in  Philadelpliia. Bei sehr hohen 
Temperaturen wird das Lieht des heiBon Korpers durch 
ein zwischengesehaltetes' Sieh' um ein bestimintes -MaU 
gcdiimpft. [Fouerungsteclmik 1920, 1. Febr., S. 82/3.]

K. Gentil: D ie Messung hohor T em peraturen 
m it dem S trah lungspyrom eter. [Z. f. phys. u. 
chcm. Unterr'. 1919, 32.- S. 173/6, ans Phys. Ber. 1920,
з, S. 178/9.]

Schmelzkórper.
W. Yogol: Vorschlag fiir  T em pera turm es

sungen an  M aschinen und  A ppa ra ten . Es wird 
vorgeschlagon, kleine Stueko von Metallcgierungeń mit 
gonau. bestiminter Schmolztomperatur in Glasrohrehon 
einzuschmelzen, sogonannto MeBperlen, und diese an den 
MeBstellen einzulegen zur Feststellung, ob die in Frage 
kommcndcTempćratur uberschritten wird. [El. Kraftbe.tr.

и. B. 1920, 24. Febr., S. 46/7.]
Spezifische Warmen.

W. I’. White: Spezifische W arme bei hohen 
Temperat uron. [Sili. Journ. 1919, 47, S. 44/59; Journ. 
Chem. Soc. 1919, 110, S. 133, aus Phys. Bor. 1920, 2, 
S. 115.]

II. C. Dickinson und N. S. Os borne: Spezifische 
W arm e und Sóhnie lzw arm o iron Eis.* [Buli. Bur. 

Stand. 1015, 1, S. 49/81.]
Sonstiges.

Fink: S e lbsttiitigo  T em peraturrege lung  dor 
G asfeuerstatten .* Eingehende Beschreibung eines 
Ausdchnungspyronicters und aoine Verwendung in ver- 
schiedeneń Betrieben. [W.-Teclin. 1920, 15. Jan., S. 44/7],

Zeituchrijleimrzeiclmis nebst Abkiirzungen śiehe Seite 159 bis P il.
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A ppa ra t fu r  Tom peraturm essungen in  Gas- 
ofen.* [Ir. Age 1919, 21. Aug., S. 572.]

Feuerungen.
KohlenstauMeuerung.

®r.-Qlig. A. Wagner: K o h lens taub fcue rung  in  
Am erika . Sammeibericht uber altore amerikanisohe 

Veroffentlichungen. [Fouorungs technik 1920, 1. Jan.,
S. 58/62.]

P. Brandenburg: G ute  lOrf ah r iingen  m it  Ko li - 
lens taub foue rung  in  A m erika . Ko lilenstaub-  
feuorung  in  Dampfkessel- und Stahlworksbe- 
trieben . Schomburg: E rsa tz  von Oe lfouerungen 

durch  K oh lons taub feuerung . E in r ic h tu ng en  zu r  
Verfouerung pu lyorfo rm igcr Kohle .* Kurze Be 
riehte uber Aufsiitzo aus amorikanisohon Zeitsółiriften. 
[Feuerungs technik 1920, 15. Jan., S. 71/4.]

Dr. P. Wangemann: R io  T orfs taub feucrung  in  
Scliwodon.* Horstollung des Torfstaubes. Verwondung 
ziemlieh grobkorniger Pulver. Torfstaubfcuerungon auf 
Lokomotiyon. Versuchsergebnia.se. [Fouerun.gsteclinik 
1920, 1. Jan., S. 53/8.]

Oelfeuerung.
E. Bauricliter: Neuorungen au f dem Gebiete 

der Oelfouerungs techn ik .* Allgemeino Richtlinien 
fur die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit eines Brjjjm- 
stoffes. Beschreibung eines neuzeitlichen Niederdruck- 
olbronncrs, der den Vorteil bictet, daB durch Anordnung 
oiner gemeinsamen senkrechten Achse der Oel- und Luft- 
loitung cin Drehen des Brennors um seine Achse moglicli 
ist, wodurch dio an der Brennermundung befindliche 
Drallduso jcdorzeit zuganglieh ist. Anwendungsmoglicli- 
keit der Oelfeuerung in kleinen und mittleren Betriobcn, 
die nicht im Besitze ron Gasorzeugern sind. Beschrei- 
bung eines tiegellosen. kippbaren Oeltrommolschmelz- 
ofcns fur MotallguB. Yorteile dieses Verfalircns. [J. f. 
Gasbol. 1920, 14. Febr., S. 101/5.]

Burdon-Oelgasf euorung.* Die Fouerung soli 
fiir alle flussigen Brennstoffe geoignot sein, dio noch von 
seibst einem Vergaser zuflieBen. Si© werdon in diosem 
mit yorgewarmter Luft meehanisch gemiseht oder vorgast 
und in diesem Zustande yerbrauchsfertig den einzelnen 
Fouerstatten zugefuhrt. [Ir. Coal Tr. Bey. 1920, 23. Jan.. 
S. 115/6.]

Gasfeuerung.
G asfeueruńgen m it V ie lfaehflam m en-  und  

K re ise lflam m enbronnern .*  Kurze Beschreibung 
einiger neuer Feuerungsljauarten der Firma Smeeton- 
Wright-Furnaees Ltd., London. [Ir. Coal Tr. Rey. 1920. 
91 Jan., S. 40/1.]

Dampfkesselfeuerung.
D ie V erfeuerung von W asehbergen in  

P la itm rohrkesse ln  m it  U ntorw ind-W andorrosten  
au f der Zeclie Zentrum . Dio Versuche wurden an 
zwoi Kesseln m it normalen Wanderrosten der Firma 
Steinmuller yorgonommen, dio lediglich dureli einen 
Blechmantel gegen die AuBenluft abgeschlossen waren. 
Bei 35 %  Ruckstanden ergab sich ein Kesselwirkungsgrad 
yon 50,4 % , der durch Eir^bau yon Rauchgasyorwiirmern 
auf 60 bis 65 %  zu erhohen sein wird. [Gluokauf 1920,
17. Jan ., S. 49/52.]

Kreyssig: Versuclio m it  einem  lu ftg e k u h lte n  
S taurost.*  Es handelt sieli um den Staurost der Firma 
C. H . Weck in Dolau (RóuB). Die Yersuohe hatten ein 
befriedigendes Ergebnis. [Feuerungstechnik 1920,15. Jan., 
S. 69/71.]

Sonstiges.
N. li. Rees: R ekupera tiy feuerungen .*  All- 

gemein gehaltone Ausfiilirungen iiber Feuerungen. Be
schreibung des „Stein“-Rekuperators. [Ir. Coal Tr. Rey. 
1920, 30. Jan., S. 139/40.]

Gaserzeuger.
Allgemeines.

J. S. McClimon: Be tr ieb  eines Gas orze u gors.* 
Allgemeine Angaben uber Inbetriebsetzung und Betriebs-

woise eines Gascrzeugers. [Chem. Met. Eng. 1919,
12./19. Noy., S. 633/5.]

Krafterzeugung und Kraftverteilung.
Kraftwerke.

W. Heyden: D ie e lektrische Zugforderungs- 
an lagc M agdeburg —L.oipzig — H a lle . Das Kraft-  
work M u ldenste in .* Gesamtanordnung. Kcssol- 
anlage. [El. Kraftbotr. u. B. 1920, 14. Jan., S. 8/12.]

Hausmann: Das s taa tlie h e  D am p fk ra ftw o rk  
Vasteras in  Schweden.* Lago und allgemoino An 
ordnung. Bronnstoff-Forderanlagen Kesselhaus. Kraft- 
maschinenanlage. Schalt- und Uinformerhaus. [E. T. Z. 
1920, 5. Febr., S. 112/4.]

E. Fr. Russ: Der u n m itto lb a re  AuschluB  von 
E lek tros ta lilo fo n  an  o ffen tlicho  E lok tr iz it iits-  
werke. [E. T. Z. 1920, 15. Jan., S. 45/8.]

Dampfturbinen.
Steuerung  fiir  D a m p ftu rb in e n , B aua r t Melms 

& P fenn inger.* Kurze Beschreibung. [Z. d. V. d. I. 
1920, 28. Febr., S. 213.]

Gasturbinen.
Hans Holzwartli: D io  E n tw ic k lu n g  der^ Holz- 

w artli-G astu rb ine  seit 1914.* Bericht folgt. [Z. d. 
V. d. I. 1920, 28. Fobr., S. 197/201.] 

Kondensationsanlagen.
Dr. Lasche: Anfressungen an  Kondonsator- 

rohren. (V°r<'rag ™ r dor Deutsehen Geselischaft ffir 
Metallkunde.) [St. u. E. 1920, 12. Febr., S. 236.]

Allgemeine Arbeitsmaschinen.
Geblase.

Hubert Hormanns: D er A n tr ie b  yon Stahlwerk- 
geblason.* Es werdon im wesentlichen dio Vortoile des 
eloktrisch angetriebenen Kolbengeblases crortcrt.. [Z.d. V. 
d. I. 1920, 17. Jan ., S, 53/8.]

• Materialbewegung.
Allgemeines.

E. Bruchmann: R ic h tp u n k te  fu r  die Ausfiih- 
rung von  K ranan lagen  in H uttenw erksbetrie-  
b o n *  [St. u. E. 1920, 19. Febr., S. 249/55.]

R. P. Schroder: Zwei U rsachen fu r  das Locker- 
werden yon  N ie tanseh lusson  bei Lauf- und 
D rehkranon . E in  B e itrag  zur Bereclinung und 
A usfiih rung  der K ranc .*  Ais erste Ursache wird die 
Ungleichheit dor Umlaufgosehwindigkeiten der Laufrador 
von Laufkranen behandolt) Mittel zur Yermeidung die
ses Ucbolstandes werden angegeben; dic zweite Ursache 
ist dor Antriob yon Drehwcrkcn mit selbstsperronden 
Getrioben. [Fordertechnik 1920, 23. Jan ., S. 19/22.] 

Hebezeuge.
Carl Buthe: D ie  B edeu tung  e lok trisch  betrie- 

benor K le inhebezeuge  fu r  die In du s tr ie .*  Be.- 
schreibung einiger Elektroflascheuzuge lind Untcrflansch- 
Laufwindon dor Maschinenfabrik Ruegger & Cie., A.-G. 
in Basel. , [Schweiz. Bauz. 1920, 17. Jan ., S. 29/31.]'

H. Hermanns: Neuere Bestrebungen bei der 
A no rdnung  und  D u rchb ild ung  der K ranan lagen  
in  S iem ens-M artin-Stalilw erken.* Besprećhung 
einiger neuer Ausfuhrungen und der fur ihre Ausbildung 
maBgebenden Gesichtspunkte. Vicr Stahlworteąuer- 

sehnitte. [E. T. Z. 1920, 18. Febr., S. 148/50.]
Spille.

E lek tr ische  Sp ille .*  Kurze Beschreibung der 
Bauart der Deutsehen Maschinenfabrik und einiger Ver- 
wendungsmoglichkeiten. [Glaser 1920, 1. Febr., S. 20/2.] 

Forderanlagen.
Saugzug-K ohlenforderanlage.* Kurze Beschroi- 

bung oiner Anlage dieser Art auf dem Kraftwork in 
Nottingham zur Beforderung yon Staub- bis NuBkohlc 
mit einer Leistungsfahigkeit yon 20 Ł/st. [Ir. Coal Tr. Rct. 

1920, 16. .Tan., S. 85/6.]
Verladeanlagen.

Hubert Hormanns: Ueber eine neuartige , e lok
tr isch  botriobene Entlade-  und  S ta p e lv o rr ic h ‘
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tu ng  fu r  K o lilen  und  andere Schuttgufcor.* • 
Einige andere Ausfiihrungsformen der auch in St. u. E. 
1919,8. Mai, S. 508/10 beschriebcnen Yorrichtung. [E. T. Z. 
1920. 15. .Jan., S. 55/6.]

W erkseinrichtungen.

Gleisanlagen.
Friedrich Hassę: R ic h t l in ie n  fu r  Priyataii-  

Hchluligleise.* Verfasser erliiulert an einor ganzen 
Reihe von Beispiclen dio .fur die Ausbildung yon Priyat- 
ansehluBgleison maBgobendon Gesiolitspunkte. [Forder- 
teehnik 1920, 20. Febr., S. 37/40.]

Klaranlagen.
F o rtsch r itte  in  der K liirung  in d ua tr ie llo r  

Ab wasser.* [St. u. E. 1920, 5. Febr.’, S. 204/5.]

Roheisenerzeugung.

Hochofenanlagen.
A m erikan isehe  H ocho feuan lage  fu r  In d ie n .*

, Dio von amerikanisoher Seite erbaute Hoehofenanlage der 
Indian Iron and Steel Company, Ltd., Calcutta, umfaBt 
vorlaufig einen Hochofen (Hohe 26 m) yon 350t Łeistungs- 
fahigkeit und eine Koksofenanlage mit- Nebenprodukten- 
gewinuung von 168 Oefen. Eine Erwoiterung auf socha 
Hochofen m it don erforderlichen Koksofen, ferner dio Er- 
richtung eines Siemena-Martinwerks und eines Walz- 
werkes ist in Aussicht genommen. [Ir. Coal Tr. Rev. 
1920. 20. Febr., S. 260.]

Geblasewind.
L. C. Loewenstein: S e lbsttiitige  Rcgelung der 

W ind zu fuh r  fu r  Hochofen.* [Ir. Tr. Rev. '1918.
12. Sept., S. 003/10. Vgl. St. u. E. .1920, 12. Febr., 
S. 232/4.1

Gichtgasreinigung und -verwertung.
R. A. Borry uiid I). V. McArthur: K a ligew innung  

aus Hoclłofengas. Weltyerbrauch und Gewinnungs- 

moglichkeiten von Kali. Bei dor Gewinnung yon Kali 
aus Hocliofengasen sind die Verhiiltnisso in Schottland 
insofern yerschieden von denen anderer Lander, ais dort der 
Gebrauch von Kohle an Stelle von Koks yorwiegt. Kali- 
gowinnung aus Flugstaub, Ofenstaub und aus Reińigungs- 
rohren. Anteil des wassćrlosliclion Kalis im Staub. 
<Vortrag vor West of Scotland Iron and Steel Institute.
19. Okt. 1917.) [J. West of Scotland Ir. Steel Inst. 1917, 

<>kt./Nov., S. 9/28.]
H. Hibbert: K a ligew innung  aus b ritisehen  

Uoehofengaaen. (Barioht folgt.) [Chemical and Me
tali Engineering 1919, 10./17. Doz., S. 723/6.]

E  G. Rossiter und Cyril S. Dingley: Kaligew in-  
uung aus britisehen  Hochofen. Die yorwiegend 
m England yerhuttctcu Erze worden in bezug auf ihren 
Gehalt an Chlorkali miteinander ycrglichen. Yerteilung 
von Kali in don Hochofenerzeugnissen (Eisen, Schlacke, 
Gas). YTersuelłsergebnisse auf yerschiedenen Werken. 
(Vortrag voć Birmingham Scctiou of the Socioty of Chemi- 
,nol Induatry.) [Ir. Coal Tr. Rey. 1919, 12. Doz., S. 768/9.]

R . W. H. Ateherson: W iederyW w ondung  von 
flochof ćnf lugstaub .*  Bei der Carncgie Steel Co. 
wurden in den lotzten zelin Jahren 380 000 t  in den Hocb- 
ofen yersehmolzon. Anordnung yon Staubfiingern, -reinigem 
und -trocknem. Vergleich zwisehen dem Hochofenbetrieb 
der Inland Steel Co. und dor Mark Mfg. Co. EinfluB der 
Kóksharte auf dio Flugstauborzeugung. Gasrogulierungs- 
ventil fur senkrechte Rohre. [Ir. Tr. Rey. 1920, 19. Febr.,

9. 559/63.]

Eisen- und StahlgieBerei.

GieBereianlagen-
GioBerei f i ir  R adre ifen .*  Dic neuen Anlagen 

der Portage Foundry Co., Baberton, O., dio ais Sonder- 
heit Radreifen fur Automobile herstellt, werden be- 
achriebon. Ausachliefilicher Formmaschinenbetrieb fur 
Pormen und Kerne. StundonleLstung der Kuppelofen- 
unlage 15 t. Dio Gattierung besteht im  allgemeinen aus 
30 %  Roheisen mit hohem Mangangejialt, 55 %  GuB-

bruch und 15 %  Stahlschrott und soli folgende Ge- 
halto haben: 1,75% Si, 0,80 bis 1,00 %  Mn, 0,30 %  P, 
0,07-% S. [Foundry 1920, 1. Febr., S. 93/8.]

E ine  neue RohrongieBerei. [Foundry 1918, 
Marz, S. 115/27. -  Vgl. St. u. E. 1920, 26. Febr., S. 298/9. j

E ine  neue S tahlg ieBeroi.* Dio Machinod Steel 
Castings Go., Allianco, 0 ., wurde im Jahre 1919innerlialb 
von sechs Monaten errichtet. Sie besitzt einen sauron 
25 t-Siomens-Martin-Offen. Beschreibung des Schmelz- 
yerfalirens, der- Formerei und Kermnacherei. Gluhraum 
mit Oelfcuerung. Dio GioBerei stellt hauptsachlicli 
Wellonkupplungen und Achslager ber und soli noch weitere 
Martinofen erhalten, da auch das GieBen von WalzeYi- 
atandern aufgenommen wird. [Foundry 1920, 15. Fobr., 
S. 146/50; Ir. Tr. Rov. 1920, 12. Febr., S. 490/4.] 

GieBereibetrieb.
K. V. Wheeler: M afinahm en zur P rod u k tio n B -  

erho liung  in  der GioBerei.* Verschiedene Vorurtoilo 
gegen dio Anwendung yon Formmaschinen werden widor- 
logt, wobei besonders auf eine geschickto Bedionung der 
Formmaschine liingewieaon wird. Beschreibung der 
Arbeit.swei.se bei der Electric Steel Co., Chicago. [Foundry 
1920, 1. Febr., S. 85/7.] ^

Formstoffe und Aufbereitung.
Hc>mer F. Staley: D ie  P ru fung  yon Lehm  fur 

G ieBeroigobraueh. Anforderungen, die an den Lolim 
fur dio yerschiedenen Verwendungazwecke geatellt werden. 
Die Prufung der Bindedauer, Bindekraft, der Schmelz- 
und yerschlackungatemperatur geben ein genaueres- Bild - 

uber die Eignnng von .ijjyim fur GieBereizwecke ais dio 
chemischo Analyso. Bcaprechung der einzelnen Prufungs- 
yerfahron und PrufungBergebnisse. (Vortrag vor Ameri
can Foundrymen’s Association zu Philadelphia.) [Foundry 
1920, 1. Febr., S. 101/2.]

Modelle, Kemkasten und Lehren.
Ben Shaw- und James Edgar: D ie  Verwendung 

von G uBstucken im  S ch iffbau . Die Anfertigung 
von Modellen fur das Heckspant und das Formen dieser 
GuBatucko. ZwockmaBigo Anordnung der Formkasten. 
[Foundry Tr. J. 1920, Febr., S. 119/25.]

Formerei und Kernmacherei.
Bernhard Osann: E in fo rm en  eines gufieisernen 

Lagersch ildos in  ungetroeknetcr Form .* Be- 
achroibung dos Einfonnycrfahrens nach Modeli fur einen 

Elektromotoryon450 kg. [GieB.-Zg. 1920,15. Febr., S. 65.]
Georg Hoffmann: G esich tspunkte  bei dor

W ah l e iner Form m asch ine .*  [St. u. E. 1920, 26. Febr., 

S. 281/9-]
A. R . Bartlett: W issenswertes aus dor Kern- 

machoroi. Wirkung des Metalls auf don Kern. Wahl 
geeigneter Sande und Bindemittel fur Kerne. Sand- 
lagerung. (Yortrag yor London and Birmingham Branches 
of the Institution of British Foundrymen.) [foundry 
Tr. J. 1920, Febr., S. 109/16.]

Schmelzen.
K o lile n s taub f euerung fiir  k le ine  Flarnni- 

iifen.* Die National Malleable Castings Co., Chicago, 
hat zum Schmelzen in ihrer TempergieBcrei Kohlenstaub- 
feuerung eingefuhrt. Beschreibung der Zerkleinerungs- 
anlage und des Sclimclzyorganges, durch den sieli die 
Betriebskoston im Yergleich zur Handfeuerung wesent- 
lieh yorringert haben, wahrend die GuBorzeugung um daa 
Zwei- bis Dreifachegestiegen ist. [Foundry 1920,15. Febr., 
S. 136/9 u. 150.]

TemperguB.
A. W. Merrick: Schw efe lyerm inderung  in

.sohmiodbarem GuB. (Vortrag vor American Foun- 
drymen’s Association.) [Foundry 1919, l.O k t., S. 685/7.
—  Vgl. St. u. E. 1920, 26. Febr., S. 299/300.]

SonderguB.
Frank E. Hall: D ie  Verw endung von  H a lb s ta h l 

fu r  Gesćhosse. Nach allgemeinen Begriffserklarungen 
des Auadrucks „Halbstahl" wird auf Grund yon Ver- 
suchsergebnisaen uber Gattierung, ehemische und pbysi- 
kalische Eigenschaften yon Halbstahl berichtet. Die
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Summę aus Śilizium- und Gesaintkoldenstoff gehalt ist 
oin MaBstab zur Beurteilung' dor ZorrciBfestigkeit. Be- 
Hohreibung dos Sehmclzvorgan'ges.. ('■'(,rtrag vor American 

Institute of Mining and Motallurgioal Enginoors zu New 
York.) [Foundry 1920, lS.-Febr., S. 160/2; Ir. Tr. Revi
1920, 5. Febr., Ś. 414/6.]

H. E. Dillor; K o lbon r ingo  ais Z e n tr if  ugalgufi- 
sbiicke.* Das GieBen von Kolbenringen bei dor Wasson 
Piston Ring Co., Pjainfield, erfolgt in guBeisernon Formon. 
Kloingefugeaufnahmcn dos gogluhton M aterials. Ergeb
nisso von Kugoldruckprobon nach Brinell untor Angabe 
der Gluhzeit und Gluhtomperatur. Duroh don Zentri- 
fugalguB wird oin diehtes Gcfiigo erreicht. Dio ZorreiB- 
festigkeit ist groBer ais bei gewohnlichen Formsandgufi- 
stueken. [Foundry 1920, 15. Kebr., S. 127/32J  

GuBputzerei und -bearbeitung.
G. A. Park: Seh le ifon  und  F o rt ig s tc llo n  von 

G uBstiicken ftir l’f luge.* ZweckmiiBigc Yorfahren 
zum Schloifen und Bearboiten von Pflugseharen und 
Sehneidcn ans HartguB, gohartoteni Stahl und Flufistahl. 
[Foundry 1920, I. Fobr,, S. 91.]

E. K . Smith und W. Barr: D ic Bear bei t b a rk ć it 

von schnriedbarom  Guli. (Yortrag vor American 
Foimdrymen’s Association.) [Foundry 1919, 1. Okt., 
S. 682/4. -  Ygl. St. u. E. 1920, 26. Febr., S. 299.]

Metallurglsches.
A. E. White: E in f lu f i des Sohwofols auf ■ S ta h l 

guB.' Goringo Schwefelsteigorungen sind unwichtig. Er- 
ortorungen dor Hauptfaktoron, dio dio Qualitat boein- 
flusson. Wiclitigkoit des Gliilicns und dor Ofentcohnik. 
[Ir. Ago 1920, 12. Fobr., S. 478/9.]

H. E. Dillor: D iff us ion  von K up fe r  in  GuB- 
eisou-TemperguB. (Vortrag vor American Foun- 
drymon’8 Association.) [Foundry 1919, 1. Nqv., S. 779/80. 
Vgl. St. u. E. 1920, 26. Fębr., S. 300.]

F. J . Cook: G uB stiicko  fiu" D ioso l m otoren .* 
Ausfiihrliche Bospreoliung dor Anfordorungcn an den 
GuB fiir Zylindcr und'Kolbo n der Dioselmotoren bezuglicli 
chomischor Zusammensetzung und Festigkoitseigonsehaf- 
ton. GieBtcmperatur und Au.sgliihen. (Yortrag vor Nord- 
Óst-Kuste-Zweigyerein der Institution of Engineois and 
Shipbuildors zu New Castle-upon-Tyne, Januar 1920.-)
[Engineering 1920, fi. Febr.. S. 177/9.|

A. Fraser: Z ugkra fte  und Spannungen  in 
lo ich ton  GuBstiicken. Der Grund des Krumm- 
werdens yon GuBstiicken liegt moistons in dor ungloich- 
mafiigen Abkiihlung; auch ist dio chemische Zusammen
setzung des Eisens nicht ohne Einflufi auf die Entstehung 
von Spiinnungon. (Vortrag, gehalten auf Gonyentry 
Branch o f  tho Institution of British Foundrymon, Xov.
1917.) [Foundry Tr. J. 1920, Fobr., S. 126/30.]

Sonstlges.
G. Sehury: S po z ia lis ie rung  im  GieBerei-

goworbe. Aufruf an die Faehleute, dic Fabrikation in 
dor GieBereiindustrio so wirtśohaftlieh wio moglich zu 
gestalten und aus diesem Grund das GieBprogramm dor 
einzelnen Werko in Riicksicht auf Einrichtung und Er- 
fahrungon einzuschranken. [GicB.-Zg. 1920. 15. Febr., 
S.61/4.]

Erzeugung des schmiedbaren Eisens.

SchweiBeisen.
J . E. Flotchor: D io zuk ftn ftigc  E n tw ick lung  

dor Puddcle isonerzeugung .* Ycr besserung der Ofen- 
feuerung. Einsatz yon flussigein RoheLsen. Anwendung 
der Kohlcnstaubfeuerung. Erzeugungskosten. [Ir. Coal 
Tr. Rev. 1919, 2S. Noy.,' S. 691/4.J

FluBeisen (Aiigemeines).
D ie  genauo Ueberw aehung der S tahlorzou- 

gung.* Uebcrmittolung von Analysen, Bestellungen, 
Skizzen usw. vom Laboratorium zu den einzelnen Be- 
triebssteilen durch einen Fernsehreibapparat, don Tel- 
autograplien. [Ir. Ago 1919, 12. Jun i, S. 1569/71.]

L. 11. Ery: B łocko f i ir  S taa tsba lin ra .de r. An- 
gaben uber Zusammensetzung, Form und Abmessungen

fiir Stahlbloeko zu Lokomotiyradreifen und gewalzten 
Wagonradern. [Ir. Tr. Rev. 1919, 30. Okt., S. 1186/7.] 

Bessemer- und Thomasverfahren.
®r.»Qltg. L. C. Glaser: D io m eta llurg iscb.cn Yor- 

giinge be im  sa iircn  und basischon W indfrisoh-  
yorfahren  auf G rund  spo k tra lan a ly tisoh o r Be- 

obao litungon .*  (SchluB.) [St/ u. E. 1920, 5. Febr., 
S. 188/93.] " '

Siemens-Martin-Verfahren.
Fr. Dittmer: K ip p b a r  o M artino fen .*  Yorzuge 

der kippbaren gegenuber den feststehenden Oefen. Ab
bildung eines ‘60- bis 70-t-Ófens. [Z. d. V. d. I. 1919,
20. Dez.,'S. 1287/8.]

Elektrostahlerzeugung.
II. M. St. Jolin: P rak tisehe  Proboyersuche an 

m e ta llu rg ischen  E lek troo fen .*  Allgemeine Betrach- 
tungen uber die yorzunehmenden Messungen. SchluB- 
folgerungen betreffend Erzeugung, Kraftycrbraueh, mc- 
tallurgisehe Verhaltnis.se, Warincbilanz usw. [Chom. Mot. 
Eng. 1919, 15. Sept., S. 377/92.]

Verarbeitung des schmiedbaren Eisens.

Walzen.
Frithiof Hohngren: Der W a izyo rgang  in  t-hor- 

m isolier und  m oolum ischer H ins ic lit.*  [Jernk. 

Ann. 1919, 31. Mai, S. 87/124.]
Alfred Masso: F o rm andcrung  beim  W alzen .*  

Der Vorfasser geht yon dor yiol umstrittonen Rutsehkegel- 
theorie boi soinen Reehuungcn aus und stellt eino Reihe- 
von Formeln u. a. fiir die Breituhg auf. Dio Ansatzo kom
men tiber die iiblicho Theorie nicht hindus. [Ir. Tr. Rev.

1919, 4. Dez., S. 1512/3.]
Frithiof F. son Hohugren: Zur K e nn tn is  dos 

A rbe itsbedarf es beim W u rm walze u.*' [St. u. E.

1920, 5.Febr., S. 181/8.]
W. B. Skinkle: B es tim m ung  der Lago rre ibung  

in  W alzw ęrkon .* Es wird oine Yorrichtung angegebon, 
dio indesson auf falsoheu Grundlagen beruht und zu omom 
Ziole nicht fiihren kann. [Ir. Tr. Rey. 1920, 8. Jan.,
S. 157/9.3

Walzwerksantrlebe.
D ie G cschw ind igke itsrego lung  h i n  t e r o i ti - 

andor arigeordneter W alzgerusto .* Es wird elek- 
trischer Einzelantrieb der Goruste und elektrische Droh- 
zahlregelung yorgepehiagSn, indem der zweite Motor 
entsprechend der Bclastuug des ersten gerc-gelt wird. 

[Gen. Civ. 1919, 17. Doz., S. 666/7.]
E in  W a lzn io to r f itr 22ÓO KW .* Dor Motor dient 

zum Antriob einer TrioblechstraBc. Hauptdaten 2040 V, 
60 514 Umdr./min. Schwungrad, Sęhlupfwiderstand,
Fltissigkeitsanlasser, KurzschluBselialter. (Original Tho 

Elektricion, Art. 82, S. 696.) [Auszug E. T. Z. 1920» 
15. Jan ., S. 60/1.J

Walzwerkszubehór.
R o llgangsm otoren .*  Es werdon Gleich- und 

Woehśelstrommotoren miteinander ycrglichen und. wenn, 
auch yorsiohtig, eino gewisse Ueborlegenhoit des Gleich- 
stro m be tri e bes festge^tellt. [Ir. Coal Tr. Rey. 1920.
30. Jan ., S. 147/8.]

Blechwalzwerke. -
Willi. Klamer: A. S. N orsk Valseverk.* [St. u. E.

1920, 12. Febr., S. 222/6.]
Neues B lochw alzw erk. Kurze Besehreibung der 

von <lor Shaion Steel IIoop Co. in Lowellville gobauten 
neuenWalzwerke. Es handelt sieli u moi no Sli-ler BIcekstraBe 
ohno besonders bemerkenswerto Einzolhciten und eine 
kontinuierlicho "Uinycrsaleisen- und PlatinenstraBe yon 
534 mm Walzendurchmesser m it funf Gorusten m it wage- 
reehten und drei Gorusten mit senkreclitcn Rollen zum 
.Walzen der Kanton. Antriob ulierall olektriscli. [Ir. Tr. 
Rey. 1920, 8. Jan., S. 161/4.]

Schmieden.
F. E. Basiu Sehm iodctem pora turon  yon groBen 

B locken . Die in Kern- und Randzone yon grofieren 

Schmiedebloeken beim Erwarmen und beim Yerlasson

Zeitschrijtoicerzeichnis nibst Abkilnutujen siehe Seite 159 bis 161.
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dos Warmofens auftrotenden Tomperaturunterschiede 
Bind dic VeranlaBsung von Spannungon, dio ihrerscits zu 
RiBbildung beim Selimieden fiihren. Yerfasser macht 

. Angaben uber zweckmaBigcs Anwarmoh derartigor Błocko, 
besonders iiber dio Notwondigkoit und dic Anwendung 
einer sachgemiiBon Tempcraturmessung. Ncuo Gesichts- 
punkto onthalt der Aufsatz nioht. [Ir. Coal Tr. Rov. 1919, 
5. Doz., S. 744.]

Schmiedeanlagen.
GroBschm iede in  W isoonHin.* Kurzo Bo- 

aclireibung der im Kriege erweiterton Schmiedo der Allis- 
Chalincrs Mfg. Co. Bemorkenswcrt sind besonders groBe 

stehonde Gliihofen m it Oolfcuerung. flr. Ago 1919,
■ 25. Doz., S. 1315/9.] '

Weiterverarbeitung und Verfeinerung.
Bandeisen.

G. H. Manlove: B andeisenw alzw ork der Acmo 
Steel Goods Co. Das auf kontinuicrlichon Walzwerken 
warmgewalzte Bandeisen geht iiber ein Kiihlbott beson- 
doror Bauart und durch einen Muffelgliihofon. Dio 
Leistung betragt. 150 t am Tage bei zwoi Schichten. 
flr. Tr. Roy. 1919, 13. Nov.. S. 1317/20.]

Radsatze.
O. Jacken: Uebor das Messon boi der Rad- 

roif enbearbo itung . Wiedergabe von MeByorrjehtungen, 
die mit Endmasson und Fiihlheboln arbeiten. ■ [Glaser
1920. 1. Febr., S. lS/20.] .

WeiBhlceh.
J. R. Lamorco: E rhohung  dor W irtschaft-  

lichke it dor W e iB blechhersto llung . Sorgfalt der 
Arbeiter. Yorbesserung dor Einrichtungen. [Ir. Tr. Rev.
1919, 18. Doz., S. 1642/6.]

Warmebehandlung des schmiedbaren 

Eisens.
Allgemeines.

E in fluB  dor W arm ebehand lung  auf dio 
Langen iindcrungen von  Schm icdestuckon .* Dio 
Bedingungen, unter denen eine Vorlangorung der Ver- 
kurzung bei Schmicdestuckon von yerschiedonen Stahl
sorten (Schicnenstahl, weicher Kohjenstoffstahl, Niokel- 
Chromstahl) eintritt, worden untersucht. In  Betrncht ge- 
zogen wurden: Endselimiedctcmperatur, Gluhung> Gliih- 
temperatur, Absehreckung, Abschreckmittcl. Dio zutage 
getretenen Widerspriicbe in den Ergebnisson liarren noch 
der Aufklarung. [Ir. Age 1918, 1. Aug., S. 312/3.]

James J. Mahoń: Festigke itso igenschaften  yon 
gewalzten S tab lp la tte n .*  EinfluB der Warmobe- 
handlung auf die Gefugoausbildung und dio Ergebnisse 
des ZerreiByersuches. [Ir. Age 1918, 31. Okt., S. 1082/3.]

F. Miirtens: B ild u n g  des Gcfuges beim E r /  
starren und  soine Yerbessorung dureh G luhon  dos 
Eisens.* AUgemeino Kristallisationst-hcorie. EinfluB der 
Gluhbehandlung mohrerer Stahlsorten untorschicdlicher 
Zusammensetzung und versohicdoncr Erzeugungsverfahren 
auf Gefugoausbildung, Festigkeitseigonschaften und Kerb- 
zahigkeit. Der Aufsatz enthiilt durchwcg Bekanntcs. 

[Organ 1920, 15. Jan., S. 25/30: 1. Febr., S. 41/5.]
O ertliche  O borfliichon liiirtung . Dio ortliche 

Oberfliichonhartung bei Schmiedeison und Stahl wird 
erreicht durch eino iiuBerst scbnelle Erhitzung dor zu 
liartenden Stello mittels Flammo und nachfolgendcs Ab- 
schrecken. [Ir. Coal Tr. Rov. 1920, 13. Fobr., S. 213.]

H. J. Coe: W arm ebehand lung  yon Kohlen- 
ptoffstah l. Hartungstemperatur, Oolhartung, Wassęr- 

hartung, Oberflachenhartung — unter besonderer Beruek- 
sichtigung dor Rollo, die Phosphor beim Ilarten spieit. 
(Vortrag vor der Birmingham Metallurgical Society.) 

Pr. Coal Tr. Rov. 1920, 23. Jan., S. 118.] |

Schneiden und SchweiBen.
Elektrisches SchweiBen.

R. G. Iludson: L ichtbogonschw oiBung .* Kurzer 
Lichtbogen gunstiger ais langor Lichtbogen. [Ir. Tr. Rcv.
1919, 4. Dez., S. i515/7.]

ZcilsclirifterwerzeichnU nebst Abl

J. Sauer: D io elektrisehe SehweiBung in  
A m crika . Bericht folgt. [E. T. Z. 1920, 26. Febr., 
S. 173/6.]

Wintermeyer: D ie  neuesto E n tw ick lu n g  der 
o loktrischen SehweiBung.* Bericht folgt. [Z. f. pr. 
Masch.-B. 1920, 29. Febr., S. 89/94.]

Autogenes SchweiBen.
P. Schimpko: Der heutige  S tand  der Brennor- 

k o n s truk tio n on  boi autogonen. SchweiB- und 
Schne idappara ten .*  Das uber SchweiB- und Schneid- 
brenner Gosagte bictet nichts Ncues; oino Ncuerung 
stollt nur die Vereinigung oines SchweiB- und oines 
Schneidbrcnnors in einem Apparat dar. [Metali 1920,

10. Fobr., S. 33/5.]
D ic autogene SehweiBung von GuBoisen. 

Das in Oesterroich yielfacli ausgoprobte Verfahron ge- 
stattet, GuBeison yollig feilcnweicb zu schweiBen. Es 
bedarf dazu nur dor YerwendUng oines stark silizium- und 
kolilenstoffreichon ZusatzguBeisena. [Techniseh-Indu- 
•striellc Rundschau 1920, 1. Febr., S. 35/6.]

PrUfung.
R. Baumann: D ic B ruehdehnung  ais MaB der 

Z ah ig ko it bei gcschweiBten S tabon. Aus don 
angestellton Betrachtungen folgt, daB dio Bruehdehnung 
nur in dem Ausnahmefall in ^uyerliissigcr Weise zur Be- 
urtoilung der Zahigkoit goschweiBtor Stabe dienen kann, 
daB die SehweiBsielle nicht verdickt ist und der Bruch 
nach Ueberwindung der Zugfcstigkoit des ungeschwoiBten 
Stoffos eintritt, [Z. d. V. d. I. 1920, 7. Febr., S. 136/7.] 

SchweiBen.
C. Diegel: B eanspruchung  dos M ateria ls go

schweiBtor ży lin d r isebe r  D ruckgefiiBc fu r  Gase 
und  F luss ig ko ite n  m it  nach auBen gow olb ten 

Boden durch  inneren Druck.* Angaben uber die 
Erzielung einor moglichst hohen Featigkoit der SchwoiB- 
nahte. Die, Widerstandsfahigkeit gowolbter Bchiilter- 

biiden ist abhangig vom Durchniesser der Behaltcr und 
vom Abrundungshalbmcsser der Bodenkrempe, dereń 
EinfluB boi dor Berechming der Bodenwandstarken for- 
molmaBig zum Ausdruek gcbracbt wird. [Z. d. \. d. I.

1920, l ll Febr., S. 157/61.]

Oberflachenbehandlung und Rostschutz.
Rostschutz.

L. E. Eckelmann: Phosphoruberzug  ais Rost - 
schu tzm itte l fiir  E isen und  S tah l.*  [Met. Chem. 

Eng. 1920, 31. Dez., S. 787/89.]
K una tlichc  O xydsch ic lit ais R ostschu tz  

m itte l.*  Boschreibung eines Yorfalirons zur Erzeugung 
einer kunstlichen Oxydschicht auf GuBatucken unter be- 
sonderor Berucksichtigung von eisernen Zimmerofen. 

[Foundry 1920, 1. Febr., S. 105/7.]
Blankgluhen.

Noues vom B lankg lu hen  boarbe ite tor Mc - 
ta lie  und Legicrungen. Kurzo Beschreibung yon 
zwei patentierten Verfahron, nach denen das Gluhgut 
zum Schutz mit einem Uoberzug versehon werden soli, 
und zwar in dem einen Fali aus Borrerbindungcn, im 
andern aus Phosphor-Saucrstoff-Verbindungcn bestebend. 

[Z. f. Dampfk. u. M. 1920, 20. Febr.. S. 61.]

Eigenschaften des Eisens.
Sprodigkelt.

Gcorges Charpy und Jean Durand: E ino  Ursache 
fiir  Schienenschadon.* Durch dic dauernde beftige 
Kaltbearl^itung auf der Strcckc setzt in den Oberflachen- 
schichten dor Schicnen nach ungcfabr zehn Jahren eine 
feine RiBbildung. ein. Durch Ausgliihen der Schienen 
vor diesem kritiaohen Alter konnen die Sehaden morklich 
bohobon werden. [Ir. Ago 1920, 29. Jan., S. 331,] 

Kerbzahigkeit.
A. Cornu-Thenard: Kerbschlagyersuche. Rasche 

und fort-gesetzto langsame Beanspnichungen fuhren bei 
fast allen Stahlsorten (mit Ausnahme des besondcm 
weiohen Stahles) zu dcnsclbcn Festigkeitswerten. [Compt. 
rend. 1919, 168, S. 1315/6, aus Phys. Ber. 1920, 3, S. 129.]

rzuńgtn siehe Seite 159 bis 101.
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Sonderstahle.

Allgemeines.
A. H. Kingsbury: Das Schm ieden von Schnoll- 

drehstah len .* Die Grenzen der Schmiedetemperaturen 
und ihre Einwirkungen auf dio RiBbildung. Niiherc An- 
gabon, wio guto Ergobnisso zu erzielen sind. flr. Ago 1920, 
•29. Jan., S. 328/9.]

H , Ederheimer: S ch n ittd ru ck , Schnittgeschw in- 
d igko it, Yorachub  und  Lebonsdauer bei Ge- 
w indefriiscrn aus Schne lls ta lil.*  An Hand von 
Zahlentafeln und Kurvenblatt<irn y iiu  dio gunstigsto 
Arbeitsweise fur Fraser ermittelt. [Z. d. V. d. I. 1920,
14. Febr., S. 149/53.]

Chrom-Nickel-Stahie.
E. Kotliny: D urchg re ifung  dor V ergu tung  bei 

Nickel- und  Chrom-Nickel-StahJ.* Boricht folgt. 
ICentralbl. d. H . u. W. 1920, 15. Jan ., S. 35/6.]

J. H. S. Dickensoni N iekol-Chrom -Stahle.* 
Bericht folgt. [J. W. of So. 1918/19, April. S. 110/25: 
1919/20, Okt., S. 1/5.]

Molybdanstahle.
M olybdan  in  bando laub lichem  Sonderatah l.*  

EinfluB des Molybdiins auf dio physikalisohon Eigon- 
schafton und Warmebohandlungstemporaturen, wonn es 
ais teilweiser Ersatz von Nickel odor Obrom in Chrom- 
Molybdan-, Chrom-Nickel-Molybdiin-, Chrom-Vanadin- 
Molybdiin- und Nickol-Molybdan-Stahl dieńt. [Ir. Age
1920, 5. Febr., S. 407/9.]

V erw endung von  M o lybdan  in  Legierungs- 
s tah len . Molybdan ist kein genugonder Ersatz fur 
Wolfram. EinfluB des Molybdiins auf Legierungsstahle. 
ftr. Age 1920, 22. Jan ., S. 268/9.]

Ferrólegierungen.

DeroxydationsmltteI.
Dr. Richard Moldenke: Neue Ferro leg iorung  

zom  Desoxydieren von  gesehmolzenem  E isen . 
Ferrocer hat einen niedrigen Schmelzpunkt und eino aus- 
gesprochone Verwandtsohaft zum Sauerstoff. Angaben 
iber seino Herstellung und Vorwendung. [Ir. Age 1920. 
29. Jan., S. 324/5.]

Metalle und Legierungen.

Metalle.
Frank C. Antisoll: D ie  Zusam m ensetzung  des 

K upfors nnd  seine E igcnschaften . Einwirkungen, 
die dio physikalische Besehaffenheit des Kupfors beherr- 
Bchen. EinfluB eines Gehaltes an Sauerstoff, Schwefel
u. a. m. [Foundry'1920, 15. Febr., S. 135.]

Saurew iderstandsfah ige  E igenscha ften  von 
A lum in ium . Versucho ergeben, daB reines Aluminium 
orne grofio Widerstandsfiihigkeit gegen Salpetersaure be
sitzt und darum ais brauchbares Metali zum Bau von 
Salpetersaureturmen und Saurehebern benutzt werden 
kann. [Chem. Met. Eng. 1920, 4. Febr., S. 230/1.]

C. E. Barrs: E in f lu B  der V e run re in ig ungen  in  
B le i au f seino S au rew ide rs tands fah igke it ., Die 
Kupfergehalte sollen zwischen 0,002 und 0,05 %  bet.ragcn. 
Chem. Met. Eng. 1920, 11. Febr., S. 272.]

Legierungen.
A. J. Krynitzky: Kupfer-A lum in ium -Legierun-  

gen.* In  der Hauptsache handelt es sich um die Be- 
sprechung oiner Legiorung m it 91 %  Cu und 9 %  Al. 
An Hand des Erstammgsdiagramms wird die Gefiigeaus- 
bildung besprochen. : Der EinfluB Von SandguB und Ko- 
killenguB, von Walzen, Ziehen und Schmieden auf die 
Festigkeitseigenschaften wiid untersucht. [Chem. Met. 
Eng. 1919, 31. Dez., S. 770/1.]

O. Kammorer: Ergobnisso r o n  Lagerm eta ll-  
versuc|>en. Ala E:satz fur regolrechto Lagormetalle 
wurdo eine Ańzahl von Legierungen (Bloi-, Zink-, Magne- 
aiumlegierungen, GuBeison) unter verschiedenen Ver- 
suchsbedingungen (Lagerung der Schale, Art der Schmie- 
rung, Besehaffenheit der Druckfiache, angewandtor Druek)

40. Jahrg. Nr. 13.

gepruft und dabei festgestellt, daB dieso Legierungen sich 
unter Beobaehtung gowissor Bedingungen ais Ersatz 
eignoń. [Dt. Technik 1920, 15. Febr., S. 17/8.]

M, Leon Guillet: E in fluB  von K ad m iu m  au f die 
E igenschaften  ro n  Messing. Eine Bęeinflussung der 
mechanischen Eigenschaften (Festigkeit, Streckgronze, 
Dohnung, Kerbzahigkeit, Harto) tritt erst bei Kadmium- 
gohalten oberhalb l %  ein, und zwar in uugiinstigem 
Sinne. Diese Beeinflussung hangt zusammen mit dem 
Auftreten von froiem Kadmium im Gefuge. [Rev. M6t. 
1919, Heft 6, S. 405/15.]

E. .1. Davis: M anganbronze;* Eigentlieli handelt 
es sieli um Manganmessing, dessen Zusammensetzung in 
folgenden Grenzen liegt: 50 bis 60 %  Cu, 30 bis 45 %  Za. 
etwa 1 %  Fe, 0 bis 4 %  Mn, 0,5 bis 1,25 %  Sn. Besehroi- 
bung des Schmelzverfahrens. Bereehnung des Ersatzes 
von Zink durch die anderen Elemente. Ermittltmg der ge 
eigneten Zusammensetzung bei geforderten Eigonschaften 
(Festigkoit und Dehnung) an Hand des Messing-Diagramms 
unter Zuhilfenahme des Mikróskopes. [Foundry 1920.
1. Febr., S. 109/11.]

Warmebehandlung.
Dr. F. 0. Thompson: D ie  W arm ebehand lung  

von M eta lleg ierungon  (auBer Eisen). i Die boim 
Stahl iiblichc Warmebehandlung kann niclit‘o!iiie weiteres 
auch auf andere Legierungen (Kupftr-Nickel, Bronze, 
Messing, Kupfcr-Aluminium, Nickel-Silber u. a.) iiber- 
tragon werdon. Dor EinfluB des Abschreekens und Glii- 
hens bei versehiedonen Temperaturen auf Gofugeausbil- 
dung und moehanischo Besehaffenheit wird besprochon. 
[Ir. Coal Tr. Rev. 1920, 13. Febr., S. 203; Ironm. 1920. 
28. Febr.. S. 108.]

H. M. Brayton: D ie  W iirm ebohand lung  vou 
fi-Mossing.* EinfluB der Gluh- und Abschreoktempora- 
tur auf die yerschiedenen physikalisohon Eigenschaften. 
Verfahren zur Herstellung fester und zaher Abgusse. 
[Chem. Met. Eng. 1920, 4. Febr., S. 211/7.]

L.R.Seidell und G. J. Horvitz: Gef ugebesohaff en- 
heifc und  phys ika lische  E igenscha ften  bei der 
W arm ebehand lung  von A lum in iu m b ro n zen .*  Voń 

einer Legierung mit 90 %  Cu und 10 %  Al wurden Er- 
hitzungs- und Abkuhlungskuryen aufgonommen und an 
Hand eines Diagramms die Gefugebestandteile bestimmt. 
Abschreck- und AnlaBycrsuche’. Gefugountorsuehung. 

Hartebestimmung. ZorreiBveisuch. Eignung ais Lager- 
metall und ais Ersatz von Stahl bei Forderung von Wider- 
standsfiihigkeit gegen Korrosion. [Chem. Met. Eng. 
1919. 15. Aug., S. 179/81.]

MetallgieBerei.
3)r.*3lig. Felix Thomas: Ueber das VergioBonyon 

E lek tronm e ta ll.*  [St. u. E. 1920, 26. Febr., S. 290/7.] 
SpritzguB.

H ers te llung  und Verw ondung von  S p r itz 
guB. Geschichtliche Entwjcklung und zweckmiiBige 
Anwendung des SpritzguByerfahrens. Eigenschaften der 
Weichmetallegierungen aus SpritzguB. Messing- und 
BronzespritzguB, [Contralbl. d. H. u. W . 1920, 15. Febr., 
S. 131/2.]

Sonstiges.
P. Ludwik: Ueber d ie  A enderung  der M eta llo  

durch  K a ltre ckung  und  Leg ierung . Bericht folgt. 
[Z. f. MetaUlcundo 1919, Bd. X I, Heft 4, Nor., S. 117/22.]

G. Masing: ueber e lastisehe N achw irkung  

und  elastisehe Hysteresis boi M ota llen .* Boricht 
folgt. [Z. f. Metallkunde f920, 1. Febr., S. 33/43.]

D io  A bhang ig ke it des W iderstandes roiner 
M eta llo  v o n  der Tem peratur. Eine Zusammen- 
stellung dos mittleren Widerstandskoeffizionten reiner 
Metalle zwischen 0 und 100 [Z. f. Elektroch. 1919,
1. Okt,, S. 334/5.]

Physikalische WerkstofFpriifung.

Priifmaschinen.
Ch. Fremont: Neue A pp a ra te  zur m echa

n ischen P ru fung  dor Motalle. Beschreibung von

Zeitschrijtenverzeichnis nebst Ablciirzungen sidie Seile 1-59 bis 161.
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Apparaten zur Untersuchung der FesMgkeit dor Metalle 
mit Proben von sehr kloineir Abmessungen. [Compt. 
rond. 1010, 169, S. 228/31, aus Phys. Ber. 1920, 2, S. 75.] 

E ine  hydra.ulischo SO-t-Presse zur P riifung  
von M etallon.* [Engineering 1919, 5. Doz., S. 752.] 

Hartepriifung.
11. v. ‘Schwarz: Aus der mefcallographiaehon 

Prasis. Anwendung dor Hartepriifung zum Nach weis 
von Hartungserscheinungen. Berieht,folgt. [Z. f. Metall- 
kunde 1920, 15. Jan ., S. 1/27.]

Kerbschlagpriifung.
Neue P riif ungsm ethode auf S p riid ig ko it boi- 

zy lindrischen  M ota likorporn .*  Der Grad dor Spro- 
digkeit (es handelt sich hauptsachlich um hśirteres Ma
teriał) wird durch die Art des Bruches von eingekerbten 
Proben beim Schlag odor StoB festgeśtellt. Dio yorge- 
schlagene Priifung ist wodór neu noch gecignet, das Maił 
von Zahigkeit eines Materials quantitativ wiederzugeben. 
[Gćn. Civ. 1919, 22. Nov., S. 521.]

Magnetlsche Priifung.
M agnetische und  m echanische U ntersuohung  

von Eisen.* Berieht folgt. [Engineering 1919, 28. Nov.,
S. 708/12.]

N. J. Gebert: M agnetische U ntersuohung von 
Stahl.* Berieht folgt. [Ir. Age 1919, 21; Aug., S. 509/11.] 

R. L. Sanford: E in f luB der T em peratur au f die 
m agnetischen E igenschaften .*  Die Untersuchung 
erstreckte sieh auf GuBeisen, SchweiBoisen, Schmiedeisen 
uaeh yerschiedener Warmobehandlung. Die Messungen 
wurden yorgenommen bei Temperaturen zwisehen 0 und 
100 °. In  diesem Temperaturbereich ist der EinfluB klein 
und seine Beriicksichtigung kommt nur bei sehr genauen 
Messungen in Betracht. [Buli. Bur. Stand. 1915,1, S. 1 /10.] 

Ermiidungserscheinungen.
L. Roy: D er dynam ische  W ide rs tand  des 

Stahles. Mittcilungen uber den \Vert dynamischer 
Untersuchungen bei der Prufung von Spriingen in Metall- 
stuckcn bei wiederholten Beanspruchungen. [Compt. 
rend. 1919, 168, S. 303/7, aus Phys. Ber. 1920, 2, S. 75.] 

Sonderuntersuchungen.
Sr.-^jlig. P. Goerens und Er. P. Fischer: Ueber 

Weicheisen.* Untersuchungsergebnisse an weichem 

Siemens-Martin-Eisen, das ais Kupfcrersatz fur, Loko- 
motiyfeuerbuchsen gedachtist. Dio Prufungen ergaben, 
daB das Weicheisen sich mindestens ebonsogut yerhalt 
wie das Kupfer und wesentlieh zaher ist ais gewohnliches 
weiches FluBoisen. Mittlere Analyse des Weicheisenss 
0,057 %  C, < 0 ,0 1  %  P, < 0 ,0 1  %  Si, 0,097 %  Mn, 
0,021 %  S: [Kruppscho Monatshefte 1920, Jan., S. 5/12.] 

Sonderuntersuchungen.
3)r."3lig. M. Rudeloff: U ntersuchung  eines ab- 

gelegten D rah tse iles  m it  D rah tb ruch en  im  
In ne m  der L itzen .*  Festigkeit, Harto und Gefuge- 
untepsuchungen ergeben keinen bestimmten Anhalt fur 
die Entstehung der Drahtbruche. Dio Konstruktion der 
Seilo scheint indessen eino Rollo gespielt zu haben. [Verh. 

Gewerbfl. 1920, Jan ., S. 33/54.]
S. W. Miller: R isse iu  Sch ienen, Sehief erbruch 

und Fehlor in  Schw eiflstucken.* • Berich't folgt. 

[Met. Chem. Eng. 1919, 10./17. Doz., S. 729/33.]
D ie Festigke itse igonschaftcn  von diekwan- 

digem, sohm iedbarem  GuB.* Die Festigkeitseigen- 
, schaften, chemische Zusammensetzung und Gefiigeaus- 

bildung in tle a einzelnen Zonen von dicken GuBstiieken. 
Druckverauch. Verhaltcn von bearbeiteten und unbe- 
arbeiteten ZerreiBstaben beim Zugyersuch. Untersehied 
in der GroBe der Hysteresis bei Punkt AŁ boi gegluhtem 

und ungegliihtem Materiał. [Foundry 1919, 15. Dez., 
S. 906/8.]

Metallographie.

Prufverfahren.
Porteyin: D ie  U rśache der schlechten Ergeb- 

nisse bei QuerzerreiBproben. Dieselbe ist zu 
suchen in der Anordnunę der Schwefelseigerungen, fur

deren Nach weis an den ungeschlifienen Brucbflachen ein 
Vcrfaliren angegeben wird. [Compt. rond. 1919, 169.
S. 270/2, aus Phys. Ber. 1920, 4, S. 198.]

R . GroB:Ueber die experim ente)lc  Forschung  
der K r is ta lls tr u k tu r  m it H ilfe  der Rontgen- 
strah len . [S.-A. Jahrb. d. Radioakt. 1919, 15, S. 305/29, 

aus Phys. Ber. 1920, 5, S. 275.]
Nachw cis gceignoter A c tzm itte l fu r  d ic  ver- 

sehiedonon Legierungen, Eine Zusammeństellung 
von 30 yorschiedonen Aetzmitteln und ihre Anwendungs- 
mogliohkeit auf eine groBe Zahl namentlich aufgefuhrter 
Mctallogierungen. [Z. f. Motallkunde 1920, 1, Febr.,
S. 44/6.]

O. A. Knight: Der Nachweis von B le i in  Mes
sing und Bronze.* Durch Aetzon m it Sulfidcn, bei- 
spielsweise mit einer zehnprozentigen Losung von Schwe- 
felnatrium odor -kalium oder mit Sehwefelwasserstoff 
laBt sich die ungleiehe Verteilung sowohl von Blei ais von 
Kupfer in yorschiedonen Teilen eines Blockes nachweisen. 
EinfluB des Ausgluhens. [Ir. Age 1920, 29. Jan ., S, 327/8.] 

PrUfeinrichtung.
E lęk tr iscke r  W arm behand lungsof en. Ein 

elektrischer Warmofen der Barium-Chlorid- und Salztype 
hat sich in den Werkstatten der Westinghouse Electric 
and Manufacturing Company yorzuglich bewahrt. 

[Werkz.-M. 1920, 29. Febr., S. 100-]
E. A. Gimingham und S. R . Mullard: E in  neuer 

M ikroskop - J llu m in a to r .*  Die neue Lampe liefert ein 
stetig konzentriertes Licht von einem Punkte aus. [Chem. 

Met. Eng. 1920, 11. Febr., S. 281.]
Gefugeaufbau.

Phosphor und  Schwefel in  S tah l. Piane fiir 
umfassendo Untersuchungen, die von einem gemeinsamen 
AusschuB dreier Vorbando, der American Society for 
Testing Materials, der Railroad Administration und dem 
United States Bureau of Standards unternommen werden. 
[Ir. Age 1920, 5. Febr., S. 397/8; Chem. Met. Eng. 1920.
18. Febr., S. 297/8; Foundry 1920, 15. Febr., S. 162.] 

C. H. Desch: K ris ta llisa tionse rsche inungen  bei 

M eta llon .* [Engineering 1919, 7. Nov., S. 612/5.]
Kotaro Honda und Takejiro Murakami: Ueber 

den A u fbau  von W olf ram stah l.* Systomatische 

Untersuchungen an 53 Legierungen mit 0,23 bis 30 %  W 
und 0,2 bis 1,5 %  C. [Rey. Met. 1920, Jan ., S. 37/48.] 

Paul Niggli: B eziehung  zwisehen W aehstums- 
form en und S tru k tu r  der K r is ta lle .*  Theoreti- 
sches. Nachprufung und Bestatigung der Theorie duroh 
statische und experimentelle Untersuchungen. [Z. f. 

anorg. Chem. 1920, 24. Febr., S. 55/80.]
Henry D. Rawdon und Howard Scott: M ik ro s tru k 

tu r  yon weichem Eisen bei hohen T em pera
turen . Auszug aus einer in  Biilde vom Bureau of 
Standards herauskommenden Schrift. [Ir. Ago 1920, 

22. Jan ., S. 300.]
Cccii H. Desch: E in fluB  der Oberflachen- 

sp annung  auf die K r is ta llb ild u n g .*  [Chem. Met; 

Eng. 1919, 31. Dez., S. 773/6.]
Schlackeneinschlusse.

J. J . Cohade: H o lzfaserbruch  bei Q uerproben 
gewisser Sonderstiih lc .* Nach den Beobachtungen 
sclieint saurer Martinstahi weniger Neigung zu Holz- 
faserbruch zu haben, wahrend Molybdan- und hoch- 
kohlenstoffhaltige Nickelstilhle yermoge ihrer chemisehen 
Zusammensetzung sehlechtc Querproben erge*ben. (Auf 
der Herbstyersammlung 1919 dea Iron and Steel Institute 
gehaltener Vortrag.) [Chem. Met. Eng. 1920, 11. Febr., 

S. 259/64.]
E. G. Matin: E in fluB  der -Sehlackenein- 

schlusse au f die F e rr itaussche idung  in  S tah l.*  

Berieht folgt. [ J. Ind. Eng. Chem. 1919,1. Aug,, S. 739/45.] 
Rekristallisation.

W. Roseńhain und S. L. Archbutt: Das V erhalten  
dor am orphen Zw ischensch icht von  M eta llon  
bei dauernder B e lastung . Beobachtungen bei dem 
infolge innerer Spannungen nach langerer Zeit erfolgten

siehe Seile 159 bis IG I.Zeitschrilteni-erzeichnis nebst AbkUrzungen
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Aufplatźon boi Metallegierungen (Messingj Al-Zn-Cu, 
Bici, Kesselblech) fulirtcn zu einer Betrachtung uber don 
EinfluB, den dio rielfacli ais Ursache fiir das Aufplatźon 
angenómraene amorphe, stark unterkiihlte, ais Binde- 

. mitte) zwisehen den Kristallen wirkonde Sehieht bei 
dauernder Belastung ausiibt. Erorterung von Rekristalli- 
sationsorscheinungen sowio ihre Beseitigung bzw. Vor- 
hinderung. [Proc. Roy. Soc. 1019, (A) 96, S. 55/68, aus 
Phys. Ber. 1920, 2, S. 88.]

G. Tammann: Ueber d io  R e k r is ta llis a t io n  in  
M eta llen . Aufstellung oiner Hypothose zur Erklarung 
der Itckristnllisation. [Gottingcr Nachl., Math. PhjB. W .
1918. S. 1/11, aus Phys. Bor. 1920, 2, S. 89/90.]

Chemische Werkstoffprfifung.

Allgemelnes.
L. Mosor: D ie  R e in ig ung  von v-orflussigten 

und kom prim ie r ton  Gasen fu r  Łaborato rium s-  
zweeke.* Erzeugungsart, zu erwartende Yerunreini- 

gungen und oinfaehsto Reinigungsrcrfahren. Von den rer- 
flussigton Gason worden Kohlonsiiure, Schwefeldioxyd, 
Clilor und Ammoniak, von don komprimierten. Gasen 
Wasserstoff, Sauerstoff und Stiekstoff in Betraeht go- 
zogen. [Z. f. anorg. Chom. 1920, 24. Eebr., S. 125/42.] 

Apparate.
Ch. D. Grior: Das E lek troo fen-Łabo ra to riu ili 

des B ureau  of Mines.* Beschreibung der Umformer- 
nnd Sehaltanlagon. [Chem. Met. Eng. 1919, 29. Okt. 
5. Nor., S. 574/6.]

E  i n z e 1 b ó s t i m m u“n g e n .

Eisen.
Dr. L . Brandt: D ie B estim m ung  dos Eison- 

gehaltes in  E isenerzen m itte ls  Porm anganats. 

Neuero Entgognimg in dor Auseinandersotzung zwisehen 
B ra nd t und Schwarz. Nachweis dor von Schwarz ge- 
maehten Eohlor bezuglich des Einflussos des Kieselsaure- 
sols in salzsauror Losuug auf don Kaliumpermanganat- 
rerbrauch. [Chem.-Zg. 1920, 3. Eebr.. S. 101/3; 10. Febr.. 
S. 121/2.]

Kohlenstoff.
J. R . Caimind J. C. Maxwell: E in  o loktro ly tisches 

V erfahren zur B estim m ung  des K oh lens to ffs  
in  S tah l. Leitot man den zu Kohlonsiiuro rerbrannten 
Kohlenstoff in eine Normallosung ron Bari um hyd i o  xy d, 
so wird der zuror konstanto elektrische Widcrstand dor 
Losung je nach der Menge der ausgefalltou Bariumionen 
(Ba(OH), + CO, =  B »C0 , + II,O ) mehr oder wenigor 
rerandort. Dieso yeranderung des elektrischen Widor- 

! standes kann ais MaB fiir die rorliandono Kohlenstoff 
menge dienen. [Ir. Ago 1920, 12. Febr., S. 492.] 

Schwefel.
L. A. Goldenberg: B es tim m ung  r o n  Schwefel 

und  Chrom im  S tah l. Bestimmung des Schwefel* 
durch Losen in Schwefelsauro und des Chroms maB- 
analytisch durch Pcrsulfat in dersclben Ein wago. [Chem. 
Met. Eng. 1919, 12./19. Nor., S. 628.]

C. Hofrichter: E in  neuer Schwefolbestim- 
m ungs-Apparat.* Ein Apparat ohno Gummirerbin- 
dungen, aber m it vielen Schliffon. [Chem.-Zg. 1920, 
5. Febr., S. 110.]

Gase.
H. F. Smith: P ru fu n g  r o n  G eneratorgas auf

■ Re inho it. Bestimmung des Gehaltes an Staub und Teer
durch mehrfaehcs Filtrieren durch Papierfilter. [Ir. Age
1919, 21. Aug., S. 493/4.]

Uebor B ostim m ung  und  Nachweis ro n  
W asserstoff. Kolorimetrisches Verfahren, das zur Be- 
stinunung kleiner Wasserstoffinengen ausgearbeitet wurde. 
Eine Molybdansaurelosung wird m it etwas kolloidaler 
Palladiumiosung rermischt, diese durch Zusatz ron 
Schwefelsauro in geringer Menge zum Gerinnen gebracht 
und durch diese Mischung das zu untersuchende Gas 
hindurchgcleitet. Die Molybdiinsaure wird infolge Re
duktion durch Wasserstoff mehr oder weniger blau ge-

fiirbt. Kohlcnwassorstoffe, wie Mothan, Aethylen und 
Azetylen, goben dieso Reaktion nielit. [ J. f. Gasbel. 1920, 
7. Febr., S. 91/2.]

J. D. Edwards: A nw endung  dos In tcrfe rom otem  
zur Gaaanaly.se. Erklarung des Intorferometcrs und 

seiner Arbeitsweise. Anwondungsbeispiolo boi der Unter
suchung ron Rauchgascn und sonstigen GaSgomischen. 
[Chem. Met. Eng. 1919, 29. Okt./5. Nor., S. 560/5.]

Sonstige MeDgerate und MeCverfahren.

A. H inz: D ie  Messung ro n  Wassor- und  Luft- 
mengen.* Aufstellung einigor Rechnungstafeln fur 
Dusenmessungen. [Gluckauf 192Ó, 31. Jan., S.8/5/9Lj

N euzo itlie he  ReiBstocke und  HohenmeB- 
stabe. Es werden die Yortoilo ron ReiBstocken m it rer- 
stollbarem MaBstab, die den AnreiBor dor Umreehnung 
ontheben, erortert. [Kruppselie Monatshefte 1920. Febr., 
S. 27/9.]

Uebor d ie  zweckm iiB igste S chnabe ls to llung  
boi Schiobelohron. Es wird die ZweckmaBigkoit der 
Schnabelstollung nach auBen, gereehnet von MaBtoilung, 
gegenuln-r der fast allgemein gebrauchlichen nach innen 
nachgewiesen. [ICruppsche Monatshefte 1920, Febr.. 
S. 23/6.]

Normung und Lieferungsvorschriften.
Allgemelnes.

E. Heyn: L ie ferbod ingungon  und  Abnahm c- 
weson. (Vortrag ror der Deutsehen Gesollschaft fur 
Atotallkundc.) [St. u. E. 1920, 19. Febr., S. 235/6.]

D I-N orm en. [St. u. E. 1920, 19. Febr., S. 269.J
Erich Hofmann: Zur Frage dor N orm alza lilen-  

reihe und ihrer Anw endung .* Der Verfasser empfiehlt 
80 _  '  . 

die Re ihe '/iO  Anwendung. Kritik an den Yorschlagon 
ron Dobbelers. [Betrieb 1920, Febr., S. 197/204.] 

GuBeisen.
B orich t iiber dio zwoito S itzu ng  dos Ai- 

beitsausschusses fu r  d ic  Boncnnung  ro n  GiriBe- 
reierzeugnisson. Dio Arbeiten sollon im engsten Zu- 
sammenhang m it dem Teehnisehen HauptiiusschuB fur 
GieCereiwesen (St. u. E. 1919, 30. Okt., S. 1305) gofuhrt 
werden. Es wird beschlossen, alloń Vorbanden in Form 
eineś Fragebogens eino Grundlage fur die beabsichtigtori, 
Arbeiten zu iibermitteln. Yon den drei Hauptgruppon: 
EisenguB, TemperguB und StahlguB soli mit den Arboitcn 
fur die Gruppo EisenguB begonnen werden. Yorschlage 
zur Unterteilung des Eisćngusses. [GieB.-Zg 1920, 
15. Febr;, S.71/2; rgl. St. u. E. 1920, 1. April, S. 442.]

Vorschliige zur N orm ung  ro n  guBeisornon 
H auss inkk iis ten . Der ArboitsausschuB zur Normali- 
sierung ron guBeisernen Kanalisationsgegcnstandon hat 
oine Rundfrago zur Normung ron Haussinkkastcn ar- 
lassen. Die einzelnen Fragen und die oingegangonen 
Antworten werdon erortert und dio beteiligten GieBereicn 
um weitere Stellungnahmc aufgefordert.. [GieB.-Zg. 1920,
15. Febr., S. 69/71.)

Allgemeine Betriebsfuhrung.

AUgemeines.
M. H. Potter: P lanm aB igke it in  der Betjioba- 

fuh rung . Ebcnso wie bei der mechanischen Ausfuhrung 
halt der Yerfasser genaue Regeln fur dio Erledigung der 
Arbeit bei der Betriebsfuhrung fur zweckmaBig. [Ir. Age
1919, 27. Nor., S. 1449/51.] ‘

Arbeitsverteilung.
Dr. Ernst Guth: A rbe it , E rm udung  und  Un- 

f all.* Ergebnisse ron lieobachtungcn auf der Poldihuttc. 
[Z. f. Gew.-Hyg. 1920, Jan ., S. 1/7.]

Zeitstudien.
Z e its tu d ie n  i i i  der Form erei.* Bericht iilwr 

die Arbeiten ron 11. F. Kennedy und J, C. Pendleton (rgl. 
St. u. E. 1915, 30. Dez., S. 1326/S). [Giefierei 1920,
7. Febr., S 17/8.]

Zeiischriflenveneichńis nebst Abkurzungcn siehe Seite 159 bis IG I.
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Gesetz und Recht.

Dr. Johannes Popitz: D ie  U ebergangsyorschrif'  
ten nach dcm neuen Umsatzsteuergesetz. [Deut- 
sches Stcuerblatt 1920, Febr., S 261/8.]

Dr. R . Schmidt-Ernsthausen: Erlosclion von im  
Kriege e rte ilton  E r laubn isson  zur E rr icb tu ng  
und Aenderung und  zum  B etriebe gewcrblicher 
Anlagen. [St. u. E. 1920, 20. Febr., S. 314.]

Arbeiterfragen.

A. Zciler: G runds iitz liches  zur Frage des 
„g leitcnden Lohnm aBes". Tritt fiir die gleitende 
Lohnskala ein, will aber fur don Aufbau nicht dio „Index- 

ziffern" zugrunde legen, sondern die Bezuge sollen der 
Durchschnittshohe dos Volkseinkommens angepalit wer
den. [Soziale Praxis 1920, 25. Febr., S. 481/5.]

Dr. Karding: E in  Vorsuch m it  g le itcnden  
Lolinon. Auf Veranlassung des Lohn- und Arbeitsamtca 
ist in Flensburg m it Zustimmung des Arbeitgoberver- 
bandes und des Gewerkschaftskartells ein Abkommen go- 
troffen, wonaeh dio Lohne monatlich festgesetzt werden 
je nach den Kosten des Normalbedarfes. Die Brauchbar- 
keit des Abkommons zoigt sich darin, daB’ dio Stadt 

Flensburg ihren Arbeitern dio gleiche Abmachung zu- 
gestanden hat. [Industrio- und Handelszoitung 1920,
8. Febr., Nr. 33.] ■ .

John H. Klee: P ram iensystem  in  dor Modell- 
machorei. Auf Grund der bei der Westinghouso Electric 
and Mfg. Co. gemachten Erfahrungen werden die Er- 
gebnisso der Anwendung oińes Pramionsystems gcschil- 
dort. Wahrend die Zahl der Angestellten um 35 %  er- 
maBigt werden konnte, stiegen dio Lohne' um 83 % . 
[Foundry 1920, 1. Febr., S. 92.]

Dr. Blum: Rech te  und  P flic h to n  des Arbeit- 
gebers im  Betriebsrategesetz. [Der Arbeitgeber
1920, 1. Febr., S. 31/3.]

Dr. Hoffmann: Zw angsyersieherung gegon Ar- 
bcitslosigkoit. Geht auf dio Ursaehen der Arbeits- 
losigkeit und dio Grunde oin, dio gogen eino Arbeits- 
losenyersicherung sprechen, sehildcrt das sogonannte 
Genter System und dio Zwangsversioherung gegon Ar- 
bcitslosigkeit in England und setzt sieh schlieBlich m it 
dem Entwurf oines entsprechenden Gesetzes in Deutsch
land auseinandor. [Recht und Wirtschaft 1920, Febr., 
S. 33/6.]

Rudolf Wissel: Zur Frage dor schiedsgoricht- 
lichen Be ilegung  yon A rbe itss tre itig ko ito n . 
[Recht und Wirtschaft 1920, Febr., S. 36/9.]

Dr. W. Waldschmidt: D ie  S te llu ng  des Unter- 
nehmers im  Betriebsrategesetz Die Stellung, die 
den Unternehmern im Betriebsrategesetz zugemutet wird, 
ist zweekwidrig, unrerdient und unwurdig; sie lalimt jede 
Arbeitsfreude. [Deutscho Wirtsehaftszeitung 1920,
15. Jan., S. 21/6.]

Heinr. Gohring: D ie  soz ia lpo litisc lien  Er- 

rungenschafton im  neuen D eu tsch land . [St. u. E.
1920, 5. Febr., S. 209/11.]

Hans Kraomer: Gogenwarts- und  Z u k u n fts . 
Aufgaben der Z en tra la rbo itsgcm e inseha ft der 

industr ie llen  und  gow orblic lien  A rbe itgeber und  
A rbeitnehm er Deu tsch lands. [Deutsche Wirtschafts- 
Zeitung 1920, I. Febr., S.44/8.]

Wirtschaftliches.
Dr. Richard Ehrenberg: Deutsche K ra ftk u ltu r . 

[St. u. E. 1920, 5. Febr., S. 193/203.]
Der G esetzentw urf fu r  don „S iedlungsyer- 

band R uh rko h lenbe z irk " . [St. u. E.1920, 12. Febr., 
S. 245/6.]

Dr. Alfred Schmidt, Essen: D ie  Preisentw iek- 
lung der deutschen K oh le . Schildert die ungeheure 

Preissteigerung der Kohle. Wahrend dio Preiso bis zum 
1- September 1918 das Zwei- und Dreifache dęs Preises 
Tom 1. Januar 1913 betrugen, maehten sie am 1. Februar

1920 das 9- bis 22fache dioses Preises aus. Da aber dio 
Kohle stark m it Steińen yęrmengt ist, ist sie in Wirklich- 
keit noch teurer, ais dio Preisnotierungen besagen [Wirt- 
schaftsdienst 1920, 27. Febr., S. 136/8.]

Otto Buschbaum: Neue Wege zu r  Yorbossorung 
des deutschen VerkehrswesenB. Nicht Erneuerung 
und yorsiehtigo Yerbesserung des Bisherigen, sondern 
grundlegondo Rcformen der Yerwaltung und groBziigigo 
Durchfuhrung neuer technischer Gedanken sind notig. 
Empfohlen wird dio Einfiihrung yon Guterwagen mit 
moglichst groBer Tragkraft, Umbau und Neubau dor 
Ladeanlagen, Gemeinwirtschaft im Verkehrswesen durch 
Heranziehung allor Kreise, die an moglichst zweekmaBiger 
Verkehrsgestaltung und billigen Frachtsatzen interessiert 
sind, und endlieh eine moglichst scharfo Dezentralisation 
des gesamten Verkehrswescns. [Zeilimg des Yereins 

doutscher Eisenbahnyerwaltungen 1920,11. Febr., S. 121/5;
14. Febr., S. 135/41.]

Dr. Ramin: D ie  Bedeutung  s taa tliche r  Zwangs- 
m aBnahm o und  d ie Z ukun ftsauss ich ten  derwest- 
deutschen Eison- und  S tah lin dus tr io . [Deutscher 
Die'nst 1920, Fobr., S. 21/2.]

Dr. F. Eulenburg: D ie deutsche A usfuhr und  
dic Le ipz igor Mcsse. Zu den.Momenten des Wieder- 
aufbaus des deutschen Wirtschaftslebens gehort yor allem 
auch die Aufnalimo der Handelsbeziehungen zum Aus
lande. Die Leipzigor Messo bietet hierzu oin Mittel, zu- 
mal da dor deutscho Handel nicht mehr in alter Weiso 
allonthalbcn das Ausland selbst aufsuohen kann, sondern 
yersuchen muB, es in  starkorer Wreise zu uns heruber- 
zuziehen. [Wirtsehaftsdienst 1920, 20. Febr., S. 118/21.] 

Artur Norden: D ie  B edcu tung  der Messo fu r  
den AuBenhandel. [Wirtsehaftsdienst 1920, 20. Febr., 

S. 117/8.]
P raktiseher Vorsehlag zur Behebung der 

V a lu tasohw ierigko it. Der schwcdische Volkswirt 
Hendrik Axelsen schlagt in Anlehnung an dio naoh dem 
Siobonjahrigen Kriege gesehaffene Hamburger Buchfiih- 
rungsmunze yor, daB die leitenden Banken dor Weit 
eino obensolcho Wert<:inheit einfuhren und garantieren. 
[Deutscher Dienst 1920, Febr., S. 20/1.]

Eduard Rosenbaum: D ie  W irtscha f ts p o lit ik
dos Friedons von Vorsailles. IY . Binnensohiff- 
fahrtspolitik. Y. AbschlieBende Botraehtungen. [Wirt
sehaftsdienst 1920, 13. Febr., S. 101/4; 27. Febr., S. 133/6.] 

3)r..Qng. Wilhelm Pothmann: Das Manganerz- 
problem  in  der K riegszo it. Besprechung der in 
folge Absperrtmg yom russischen Manganmarkt in  den 
Ententolandorn und in Doutschland getroffenen MaB
nahmen zur Bekampfung des Mangels an Manganerzen. 
Dio Angaben uber Deutschland’ stiitzen sich auf den 
Bericht yon Slt.-gng. O. Petorsen gelegentlieh der Haupt- 
yersammlung dos Vereins deutscher Eisenhuttenleute vom
4. Marz 1917. [Weltwirtsehaftlichcs Archiy 1919, 1. Okt.,

5. 153/61.]
Verkehrsfragen.

Z uk iin ftig o  B auarton  Ton E isenbahnw agcn . 
Bei gesehlossenon Guterwagen wird eine Steigerung der 
Tragfahigkeit uber 40 t  kaum mehr ais yorteilhaft an- 
gesehen. Bei offenen Guterwagen dagegen ist eine Steige
rung unvorkonnbar. 90-t-Wagen sind nicht mehr un- 
gewóhnlieh, 110-t-Wagen probeweise im Betrieb. Mog- 
lichkoiten der Verringerung des Eigengcwichts der Wagen 
durch Yerwendung yon Edelstiililon. [Railway Age 1920,
2. Jan ., S. 31/2.]

B ildung und Unterrichtswesen.

Neugestaliung der Hachschulen.
A. Schilling:Zur A usb ild ung  der. S tud ie renden  

des M aschinenbauwesens auf den Teehnisehen 
Hochseliu lon. [Z. d. V. d. I. 1920, 14. Febr., S. 154/7.]

3)r.'Qng. Heidebroek: Z ur Re form  der Studien- 
p lane  an Technischen Hoehsehulen. (Vortrag 
yor dem ersten’ allgemeinen Deutschen Studententag in 
Wurzburg, Juli 1919.) [St. u. E. 192Ó, 19. Febr., S. 265/8.]

Zeit$chri/lenverzeichn%s nebsl AbkUrzungen siehe Seite 159 bis 161.
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Statistisches.
AuBenhandel der Vereinigten Staaten Im Jahre 19191).

Einfuhr (In t zu 1000 kg) Auufubr (In t zu 1000 kfj

1919 1918*) 1919 1918*)

Kohlen (Anthrazit- und Fettkóhle) . . t 992 749 1 355 584 22 771 511 24 781 817
im Werte v o n ....................................... $ 5 473 105 6 898 466 120 336 973 107 880 545

K oks ........................................................... t 14 956 27 367 * 650 381 1 531 098
im Werte ;v on ....................................... 8 140 653 221 880 5 128 119 11 861 408

E isen e rz ................................................... t, 484 084 800 067 1 012 514 1 276 485
im Werto v o n ....................................... $ 2 385 689 3 464 304 4 308 746 5 535 090

Roheisen ............................................... 103 292 35 266 328 401 273 888
Schrott, Bruelieisen........................ <80 130 64 750 27 203 2 195
SeliwoiBstabeisen.......................................
F luBstateisen................................... .1 1 971 1 493

61 518 
563 102

64 384 
588 541

Rohblocke, vorgewalzte Blocke, Bram men

16 530 41 734 262 559 1 814 768
7 S00 119 903 150 906

Eiseribfthnsehienen....................................... 17 280 8 844 662 888 460 794
‘ — ■ — 51 651 51486

Verzinkte Fein- und Grobbleche . . .  A
SchweiBeisenbleche...................................1
Feinbleehe aus FluBeisen....................• • (
Grobbleeho....................... ...........................J
Panzerplatten. und -bleche........................

1 113 1 541

103 268 
40 534 

188 313 
721 403 
14 416

69 845 
41 410 

166 042 
560 821 
29 719

WeiB- und Mattbleehe, Blechschrott. . . 5 586 6 829 207 805 262 686
B aue isen ....................................................... 1 173 3 560 366 560 236 453
Staeheldraht ................................... — — 103 078 238 854
Sonstiger D r a h t ........................................... — — 193 263 159 744
Geschnittene N i ig e l ................................... — __ 2 968 3 886
Sehienennagel............................................... — — ■ 25 168 10 129
D rah ts t ifte ................................................... — 91 219 79 989
Sonstige Niigel u sw .................................... — — 16 490 11 981
Roliren und Rohrenverbindungsstueke . . ' — 279 955 148 284
Schrauben, Bolzen, N ie te n ........................ — 40 380 28 787

— 3 439 2 903
Radiatoren und guBeiserne Hausheizungs- 

kessel............................................................ _ _ 4 732 . 2 903

Zusammen 327 423 171 817 4 478 216 5 461 398

Gesaintwert der Eisen- und Stahlerzeug- $ S s s
nisse unter EinschluB der yorstehend 
ńicht aufgefilhrten................................ , 26S80 164 24 947 077 | 969 273 732 1 035 299 567

Wirtschaftliche Rundschau.
Neue Kohlenpreiserhohungen. — Infolge der schon 

gemeldeten3), mit dem 1. April oingetretenen Erhohungen 
der Lohne und Gehalterim Bergbau hat dor Roichskolilen- 
Ycrband in oiner Sitzung vom 1. April folgendo Preis- 
erhóhungon  cinschl. Kohlen- und ' Umsatzsteuer be- 
schlossen: Fur don Bezirk des Rhcin isch-w estfali-
schen K o h len synd ika ts : Fettkohlen, Gas- und Gas- 
flammkohlen 24, — bis 29,60 .¥.; EBkohlen 23,50 bis
32,80 .(£; Magerkohlen(Osten) 23, — bis 33,50 M ; Mager- 
kohlen(Westen) 22,70 bis 37,40 J i ; Koks 13,70 bis 42,80 .£  ; 
Sehlamm- und minderwertige Feinkolilen 8,20 .fł; Mittel- 
produkt-undNaehwasehkohlen4,10 .K. Fur den Bezirk des 
O ste lb ischen B raunkoh lensynd ik a ts : a) Nicder- 
iausitzer Gruppe: Briketts 40,30 J i, Forderkohle 12,20 M, 
Siebkohle 13,40 .!(, Stuekkohle 14,60 .11; b) Frankfurter 
Grupj)e: Briketts 50,40 J i, Forderkohle 15,25 J i, Sieb
kohle 16,80 J i, Stuekkohle 18,30 o) Forster und Gor-

Ł) Monthly Summary of Foreign Commeree of the 
United States 1919, Dezember. — Vgl. St. u. E. 1919,
3. April, S. 365.

s) Beriehtigtc Zahlen.
3) Ygl. St. u. E. 1920, 18./25. Mtirz, S. 410.

litzer Gruppe: Briketts 45,40 M , Forderkohle 13,75 J i, 
Siebkohle 15,15 J i,  Stuekkohle 16,50 J i. Beim Mittel- 
deutschen B raun k o h le n sy n d ik a t kosten mehr: Bri- 
ketts und NaBpreBsteine 40,30 J i, Forderkohle 12,20 J i, 
Siebkohle 13,40 J i, Stuekkohle 14,60 J i,  Grudekoks
53,80 J l. Beim R he in isehen  B raunkoh lenb rike tt-  
sy nd ik a t betragt der Aufsehlag fur Briketts 18,30 .&•
— Die O b er sch  le  a i s che  K o  h le n k o  nyo  n t io  n hat 

den Kohlenpreis m it Wirkung ab 1. April um 20 J i
i. d. t a u s s e h l ic B l i  oh Steuern erhoht.

Gesehaftsordnung fur den Reiehskohlenrat. — Auf 
Grund der Ausfuhrungsbestimmungen zum Gesetz uber 
dio Regelung der Kohlenwirtschaft. vom 21. August 1919 
-n-ird jetzt im  Roichs-Anzciger1) die Gosehaftsordnung fur 
den Reiehskohlenrat bekanntgemacht. Dor, Raummaugel 
verbietot uns ein niilieres Eingohon auf dieausfuhrlichc 

Bekanntmachung. W ir besohranken uns auf diesen 
Hinweis.

Der Zollvertrag zwischen dem Deutschen Reiche und 
der Schweiz. — Wie in einer Bekanntmachung8) des

1) 1920, 27. Marz, Nr. 65.
! ) Reichs-Gesetzblatt 1920, Nr. 52; S. 339/40.
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Rcichsminiśters des AouBeron vom 16. Marz 1920 mit- 
geteilt wird, ist durch Vercinbarung mit der Sehweize- 
rischen Regierung dor Zeitpunkt, an dem der Zoll- und 
Handolsrertrag zwischen dcm Deutsehen Reiche und der 
Schwoiz vom 10. Dezember 1891 sowie der Zusatzyertrag 
vom 9. Noverabor 1904, dic bekanntlicli scliwoizcrischer- 
seits zum 17. Marz 1920 gekundigt worden waren1), auBer 
Kraft tritt, liinausgeschobcn worden. Dio AuBorkraft- 
tretung des Vortrages kann jedorzeit erfolgon, wenn er 
von oinem der beiden Lander m it oiner Frist von drei 
Monaten gekundigt wird.

Internationaler WirlschaftskongreB in Frankfurt a. M.
— Nach oiner Mitteilung dos Frankfurter MeBamtes wird 
dor ICongroB am Freitag, don 30. April 1920, eroffnot 
werden. An Vortriigen sind yorgesehen:

Sanistag, den 1. Mai, yormittags: M ax W arburg , 
Hamburg: Dio Valutafrago. — Staatssekretar a. D. 
Dr. August M iillo r, Berlin: Die Intornationalo Rege
lung der Rohstoffrersorgung.

naehinittags: Direktor F r ie d r ich  Lapp , Peters
burg und Bankier M as B rodsk i, Kiew: Der Wiedcr- 

ointritt RuBlands in den intornationalon Handolsyorkehr.
— Dr. H. K arr, Manchester: Die wirtschaftliche Kon- 
solidierung Europas. — Direktor H erm ann  K urz , 
Ziłrich: Dio Stellung der Scliweiz im Internationalen 
Handolsyorkohr. — D. v. Sahor, Amstordam: Dio Auf
gaben dor noutralen Liindor boi dor Wicderanknupfung 
des Handclsyerkehrs.

Sonntag, den 2. Mai, yormittags: O tto  H uó , Borlin: 
Die Internationalo Regelung dor Kohlonwirtschaft. — 
Karl Legion, Borlin: Die Internationale Regelung des 
Arbeitsyertrags. — Konsul Fr. Scheil: Die wirtschaft

lichcn Entwicklungsmoglichkoiton Argentiniens. — Sek- 
tionschcf R iodo l, Wion: Dio wirtschaftliche Lago Deutsch- 
Oestorreichs. — Dr. H j. Unger, Zurich: Dio Sprachcn- 
frage im Weltvorkehr. —

Dio Teilnehmer an dom KongreB werden geboten 
sich moglichst umgchend bei der Geschaftsstelle des Kon- 
gresses: Handelskammer Frankfurt a. M., anzumcldcn. 
Dio Toilnehmerkarte betragt 20 JL

Vora spanischen Eisenerzmarkt. — lin  Jahro 1919 
sind nicht nur die spanischen E senerzpreise gesunken, 
sondern auch dio Vorrate auf den Gruben haben infolge 
Schiffsraummangels stark zugenommen, so daB einzelnc 

Bergwerke die Forderung woitestgehend einscliranken 
muBten. Gleielizeitig hat die Nachfrage nach Erz, nament- 

lich aus GroBbritannien, bedeutend naehgelassen, so daB 
sich dio spanischc EinbuBc auf dem Erzmarkto ermessen 
laBt. Die E iśenorzyersch iffungen  ab B il bao2) stell- 
ten sich in den letzten fiinf Jahren wie folgt:

1915 ............................ 2 309 579 t
1916 ............................  2 619 475 t
1917 ............................  2 072 519 t
191S ............................  2 253 428 t.
1919 . . . . . . . . 1 513 997 t

Im Jahre 1919 sind also 739 000 t  Erz weniger aus 
Bilbao ausgefiihrt.worden ais im Yorjalirc, und die Vor- 
rate haben sich yergroBert, obgleich die Ausbeute seibst 
bedeutend naehgelassen hat. Am 31. Dezember der letzten 
fiinf Jahre waren in don Niederlagen an Eiscncrz 
vorhandcn

191 5 ............................ 1 030 000 t
1916 ............................ 760 000 t
1917 ............................ 609 000 t
191S............................ 300 000 t
1919............................ 780 000 t

Demnacli waren am Endo des Jahres 1919 480000 t 
mehr vorhanden ais im Vorjahre.

Mit Rucksicht auf die gegenwartigen Zustfinde in 
England, d. h. dio Zahl der erloschenen Ocfen, die Ar-

1) Vgl. St. u. E. 1919, 10. April, S. 398.
2) Reyiśta Minera 1920, 16. Jan., S. 42/3.

beitcrfragen, don Kohlcnmangcl, die Schiffsraumknapp- 
heit laBt sich fur das laufendo Jahr die Entwicklurg des 
Erzmarktcs nicht yoraussagen.

Eino Bclebung erhofft Spanien von Deutschland, 
das in  jiingster Zeit ais Kiiufer aufgetreten ist. Es ist 
jedoch fraglicli, ob die deutsche Industrie bei ihrer jetzigen 
Wirtschaftijlagc und dcm schlcchten Stande der deutsehen 
Mark so umfangreielio Kiiufe tatigen kann, um dadurch 

Spanien einen Ausgleich fur die fchlcndcn englischen 
Bezicher zu bicten.

Eine neue englische Verordnung iiber den Handels- 
verkehr mit Deutschland. — Die bishor in England gel- 
tenden Bostimmungen iiber den Handelsrcrkohr zwischen 
•England und Doutschland sind durch die Vollziehung des 
Fricdensyortragcs und durch dio Voroffentlichung eines 
Kronerlasses, der den 10. Januar 1920 ais den gesetz- 
liohon Zeitpunkt des Kriogsondcs bezeichnet, auBer Kraft 
gosotzt worden. Das Board of Trade Journal1) teilt dio 
neuen Bcdingungon mit, unter denen in Zukunft der Han
del mit deutsehen Staatsangehorigen und mit in Deutsch
land tatigen Einzelpersonon und Firmen gestattet ist.

Der Handel mit Deutschland untorliegt danach im 
allgemeinen keincn anderen Besehriinkungen ais solchen, 
die auch fur den Handel mit sonstigen fremden liindern 
geltcii. Allo Waren konnen nach Deutschland ohne beson
dere Erlaubnis ausgefiihrt werden, mi.t Ausnahmc derjeni- 
gen auf denListen„A“ und,,B“ der Ausfuhryerbotsliste; 
fur dieso mufi dio Ausfuhrorlaubnis von der Ein- und Aus- 
fuhrbewilligungsabteilung des Handelsamtes nachgesucht 
werdon. Ebonso konnen allo Waren aus Doutschland nach 
GroBbritannien oingefiihrt werden, mit Ausnalimo der- 
jonigen Guter, deren Einfuhr aus anderen Landem cinor 
Beschriinkung untorliegt. Es wird jedoch an die Be- 
achtung der folgendon fur den Geschaftsyorkchr mit 
doutschon Staatsangehorigen geltenden Bestimmungcn 
orinnert:

a) Alleś Eigontum, Rechte und Interesson innerhalb des 

Britischen Reiches, welche deutsehen Staatsange- 
hórigon beim Inkrafttroten des Friedonsvertrages 
(10, Januar 1920) gohortón, untórliogen, mit Aus- 
nahmo der seit Wiederaufnahmo des Handels mit 
Deutschland (12. Juli 1919) erworboncn, der Rege
lung durch den Friedonsrortrag, d. li. kein Untcr- 
nohmon wirtsehaftlicher oder geldlicher Natur ist 
orlaubt, welches die Lieferung, den Yorkauf oder 
die Uebortragung eines solehen Eigentums, solchor 
Rechte oder Interesson zum Gcgcnstand hat. 

b f  Der Ausgleich alleT bestolienden Handelsforderuiigen 
zwischen britischen Staat«angehórigcn, dio ihren 
Wohnsitz in GroBbritannien haben, und deutsehen 
Staatsangehorigen m it dem Wohnsitz in Deutschland 
muB m it Ausnahme der Forderungcn, die aus geschiift- 
licliem Vcrkohr seit dem 12. Ju li 1919 Btammen, 
durch dio Vermittlung dor Abrechnungsstello fur 

feindliclie Scliulden (Clearing Office for Enemy 
Debts) geschchen: jodes Geschiift, welches den Aus

gleich odor dio Uebortragung solclier Seliuldcn zum 
Gegenstand hat, ist daher yerboten.

Britischen Staatsangehorigen und Firmen steht es 
yollig frei, Geld in deutsehen Geschaftsunternchmcn an- 
zulegcn und Firmen oder Zweigstollen in Deutschland ein- 
zurichtcn, soweit nicht deutsche RegierungsmaBnahmcn 

entgegenstehen.

Die Berechtigung der deutsehen Staatsangehorigen, 
in GroBbritannien Handel zu treiben, Gcschafte zu er- 
richten und Eigentum zu orwerben, ist durch diefolgen- 
den besondoren Einschrankungen begrenzt, die fur dio 
Staatsangehorigen von Deutschland, Oesterreich, Ungarn, 
Bulgarien und der Turkei in gleicher Weise gelten:

a) Fur einen Zeitraum von drei Jahren, vom 23. Fcbruar 
1919 an gereclmet, durfen keine Staatsangehorigen 
der bben erwiihnten Lander nach GroBbritannien

l ) 1920, 19. Februar, S. 284.
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ohne besondero Erlaubnis oinreisen oder dort langer 
ais droi Monato yerbleibon (Ausnahmen sind in  Ab
schnitt 10 dor „Alions Restrlction Act 1919“ fur 
Porsonen yorgesehon, die alt oder gebrechlich sind 
und' vor dom ICrioge in langjahrigon bcsondoren Bo- 
ziohungen zu GroBbritannien gestańden haben).

b) Fur densolben Zeitraum bleibon Staatsangohorige der 
oben orwilhnten Lander- ausgeschlossen yom Land- 
erworb und jeglicher Gesohiiftsboteiligung in oiner 
„Sehlusselindustrio"1) oder an GesellsChafton, weleho 
in GroBbritannion registrierto Schiffe besitzen.

o) Fur oinen Zeitraum von funf Jahren nach Beendigung 
des Kriegos darf kein Goschaft der niehteisenhaltigen 
Metali- und Erzihdustrio2) von Staatsangohorigen der 
oben erwahnten Lander betrioben oder unter ilirem 
EinfiuB oder ihror Aufsicht gef uhrt werden, es sei donn ■ 
mit ausdrucklichor Genelimigung des Handelsamtes.

d) Fur oinenZeitraum yon funf Jahren nach Beendignng 
dos Krieges und auch fernorhin so lango, bis das 
Parlament eino andero Bestimmung trifft, darf kein 
Bankgoschaft in England zugunsten odor unter der 
Aufsicht eines Angohorigen der obcnorwiihntcn Staa- 
ton botrieben worden.

e) Kein Angehoriger der erwahnten Staaten darf ais 
Kapitan, Offizior oder Mitglied der Besatzung eines 

onglischen in GroBbritannien registrierten Schiffes 
ansrestellt sein..

J) Vgl. St. u. E. 1919, 9. Okt., S. 1227/30.
2) Ygl. St. u. E. 1918, 4. April, S. 290/2.

Die Regelung der

Nachdom vor oinigor Zeit der Reiehswirtschaftsrat 

beim Reichswirtschaftsministerium und der Reichsrat 
dom Regierungsontwurf oiner Y ero rdnung  zur Roge- 
lu n g  der E isenw irtscha ft zugestimmt'hatto, ist auch 
der Sechsto (Volkswirtschaftlieho) AusschuB der Na- 
tionalyorsammlung dieser Verordnung am 31. Marz 1920 
beigetreten, die nunmohr m it Wirkung ab 1. April ver- 
offentlicht wird1). Damit ist ahnlich wio in dor Kohlon- 
und Kaliindustrio ein gesotzmaBigór Zustand geschaffon 
worden, yon dem man eino Entwirrung der jotzigen yer- 
worrenen Zustande in dor deutschen Eisenindustrie 
erhofft.

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung hat eine Ent

wicklung ihren yorlaufigon AbschluB gefundon, dio sehon 
liingorc Zeit zuruckroieht und ihre Wurzeln in den durch 
die Kriogsyorhaltnisse bedingten bcsondoren Einrichtungen 
des damaligen Wirtschaftslobens hat. Dor ungluckliche 
Ausgang des Krieges, dor Vorlust des gerade fur dio Eisen
industrie so wiehtigon Lothringen m it seinen Erzsehatzen, 
die Abtrennung des Saargobiotes und die Aufhebung dor 
Zollgemoinschaftmit Luxemburg ist dann fiir die Leistungs- 
fiihigkeit dor GroBeisonindustrie von nachteiligstem Ein
fiuB gcweson, ganz abgesohen yon don ungeheuren Schwie
rigkeiten, die den Werken aus dem Mangel an Rohstoffen, 
wie Kohle, Erz, Kalk, und aus der yerminderton Arboits- 
leistung der Arbeitersehaft erwuehsen. Die Lago auf dem 
Eisenmarkto hat sich durch dieso Dingo so schwierig go- 
staltot, daB auch nach Ansicht fuhrender Manner der 
GroBeisonindustrie die an sich erwunschto sofortige Ruck- 
kehr zur freien Wirtschaft bei FriedensschluB m it Ruck- 
sicht auf dio Stotigkeit unseres Wirtschaftslebons untun- 
lich und nur ein allmahlicher, yorsiehtiger Abbau der 
Kriegszwangswirtschaft ais moglićh orschien. Dio Regie
rung hat ihrerseits stets den Standpunkt yertroten, daB 
eine Freigabo der Eisenwirtschaft so lange eino Unmog- 
lichkeit sei, ais der tatsachliche Bedarf nur zu einem 
Drittol gedeckt werden konne. Das miisso unbedingt 
schwerste MiBstiindo auf dem Eisenmarkt zoitigen, zu- 
mal da auch die Gesehaftsbetatigung mancher beteiligten 
-Kreisc, die sich zum Teilerst nouordings dem Eisengeschaft 
gewidmet hatton, nicht immer den Gnindsatzen des elir- 
lichen Handels entspreche. Dio Industrie hat yersucht,

l) Roichs-Gesetzblatt 1920, N r .'65, S. 435/44.

Mit obigen Vorbolialten stolit es jedoch Deutschen 
nunmohr froi, Aktien odor Anteile an onglischen Firmen 
oder Gcsellschaften zu erwerben und Goschaftshauser 
oder Zweiggeschafte in GroBbritannien zu orriehten. Sio 
unterliegen lediglich den fur dio fremden Volkor vor- 
gesohenen allgemeinen Bcschrankungen.

United States Steel Corporation. — Nach dem neuesten 
Ausweise des nordamerikanischen Stahltrustes belief sich 
dessen Auftragsbestand zu Endo Januar 1920 auf 
9 434 008 t (zu 1000 kg) gegon 8 397 612-1 zu Endo De
zember und 6 791 216 t  zu.Ende Januar 1919. Wio lioch 
sich dio jeweils gobucliten Auftragsmengen am Monats- 

schlusso wiihrend der droi letzten Jahro bezifferten, ist 
aus folgender Zusammenstellung ersichtlich.

1918 1910 1920
t . t t

31. Januar . . ,. 9 629 499 6 791 216 9 434 008
28. Februar . .. 9 437068 6 106 960 —
31. Miirz . . . . 9 153 830 5 517 461 —
30. April . . . 8 881 752 4 877 496 —
31. Mai . . . . 8 471025 4 350 827 —
30. Juni . . . . 9 061 568 4 971141 —
31. Juli . . . . 9 025 942 5 667 920 —
31. August . . ,. 8 899 187 6 206 849 —  '
30. September . 8 430 671 6 385 192 — .
31. Oktober. . . 8 486 946 6 576 231 —
30. November . 8 254 65S 7 242 383 —
31. Dezember . . 7 497 218 8 397 612 —

Eisenwirtschaft.

diesem Gcdanken dor Regierung durch Grundung des 
„D ou tsohen  S tah lbundos*1 (am 10. April 1919) 
Rechnung zu tragon, in welchem Fragen grundsatzliclicr 
A rt m it Behorden, Yorbrauchern und Arbeitnohmern 
behandelt werden. Er ubernimmt insbesondero die 
oinhoitlicho Regelung dor Preiso und Lieforbedingungen 
fur alle Stahl- und Walzwerkserzeugnisse; die Fest

setzung yon Preisyerandorungen u. dgl. untorliegt dom 
Gutachten dor betoiligton Handler- und Vorbrauoher- 
kreiso und ist von der joweiligon Gonehmigung des Roichs- 
wirtschaftsministoriums abhangig.

Dio Regelung dor Eisonwirtschaft auf dieser Grund- 
lago orschien aber dor Regierung nicht ausreicliend, um 
don Gogensatz zwischen Eisonerzeugern und -yorbrauchern 
auszugloichon, sondern sio suchto zu diesem Zwecko oinon 
S e lbstyo rw a ltungsko rpor aus allen betoiligton Krei- 
sen auf froiwilligor Grundlage zusammonzubringen. Die 
Meinungsyorschiedonheiten uber diesen freiwilligon Solbst- 
yerwaltungskorpor waren aber so gowaltig, daB der Yer
such im Jun i 1919 wiedor aufgegeben worden muBte. 
Nunmohr schlug dio Regierung im September 1919 der 
GroBoisenindustrio die Herboifuhrung yon einheit- 
liohen  In lan d sp re iso n  mittels einer Ausgleichs- 
kasso vor, woboi sio von dem Gedankon ausging, daB 
oine dor Hauptursachon der Preistreiboroi und der durch 
sio bedingten Verwirrung auf dem Eisenmarkto in den 
yerschiedenen Eisenpreison bestande. Dio Eisenindustrie 
liat dieso Regierungsyorsehlago einer oingohenden Pru
fung unterzogen, ist aber zu oinom ablehnonden Ergebnis 
gekommen, da es unmoglich soi, eino Ausgloichskassc 

einzuriehton, dio den besonderon Vorhilltnisson dor Eison- 
wirtschaft gerecht werde und dio nicht auf oine Bevor- 
zugung des Auslandseisens und oine Zurucksetzung der 
Inlandswirtschaft hinauslaufo. Ferner soi es unmoglich, 
in dor Ausgleichskasse so zu yerfahren, daB die untuch- 
tigen und ruckśtandigen Worko nicht yor don fortsohritt- 

lichen Werken beyorzugt wurden; dio nach der Richtung 
im Bergbau mit den Ausgleichskassen gemachten Erfah
rungen rieten zu groBter Vorsioht. Endlieh seien mit dei 
Ausgleichskasse dio sehwerwiegendston Eingriffo in die 
Tatigkeit der Eisen schaffenden und yorarboitenden In
dustrie sowio des Handels yerkniipft, woil ohno Mono
polisierung, d. h. ohno staatliehe Beschlagnahme und 

Yerteilung des Eisens, das yerfolgto Ziel nicht zu orroichcti
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waro. Auch dieso Verhandlungen muBten daher Endo 
Noyember ais aussichtslos aufgegebon werden.

Nunmehr ontsohloB sioh das Reichswirtscliafts- 
ministorium, oine Ordnung dor Eisonwirtschaft ohne die 
freiwillige Mitarboit der Industrio durchzufuhron, und 
legto Anfang Dezember 1919 dom Volkswirtsehaftliehon 
AusscliuB dor Nationalyorsammlung oinon ontsprechondon 
Entwurf zur Bogutachtung vor. Dor Entwurf sah zunachst 
dio Horbeifiihrung einheitlicher Inlandspreiso duroh eino 
Ausgleiohskasse vor. Weitor sollto dio Sicherstellung 
des Y o rd ring lichen  In la n d sbo da r fo s  dadurch ge- 
wahrleistot worden, dafl fur don Kommissar des Reichs- 

wirtsehaftsministeriums in Diissoldorf das Reelit dor Be- 
schlagnahmo vorgesehon wurdo. Der von don Worken be- 
notigto Bedarf an  Doyison zur Bezahlung der aus- 
liindisohen Erze sollto dadurch gosichert werden, daB 
solche Worko boi der Zuteilung von Ausfuhrbewilligungon 
unter Hintansotzung dor ubrigon Inlandsrohstoffo yerarboi- 
tenden Worko boyorzugt wurdon. SchlieBlich sollto dio 
im Friedcn ubliclio E in fu h r  von Eison aus dem Saar- 
gebiet, Lothringdn und Luxemburg nach Suddeutsch- 
land dadurch begunstigt werden, daB dem Einfuhrondon 
Zusohusso aus der Ausgleichskasso gewahrt wurden,, 
die es ormoglichten, dio oingefuhrten Gutor zu don oin- 
hoitlichon Inlandsproison abzusotzon.

Der Volkswirtschaftlicho AusscliuB boschloB jedoch 
nach oingohondon Boratungon, dio GroBoisenindustrio 
noclunals aufzufordorn, untor łfitwirkung der Regierung 
einen Sclbstvorwaltungskorpor zur Regelung dor Eison
wirtschaft zu bildon, unter Hinzuziehung dos Handworks, 
des Handels und der Vorbraucher, dor Angestolltón und 
Arbeiter. Die GroBoisenindustrio orklarto sieh auch sofort 
beroit, sieh an dom Selbstyorwaltungskorpor zu beteiligen, 
lehnto abor in oinor EntechlioBung dio Vorantwortung fiir 
dio Erreichung dor in dem Sólbstvorwaltungskorper vor- 
folgten Ziole ab. Dor ArboitsausschuB des Doutschon 
Stahlbundos bcfaBto sieh nunmehr mit' dem Entwurf 
einer Yorordnung uber die Bildung eines solchon Selbst- 
yerwaltungskorpers, und in oiner Bosprechung mit den 
Vertrctorn der Behórdo am 9. und 10. januar 1920 in 
Berlin wurdo dieser Entwurf yorgelegt und durchge- 
sprochen. Das Ergebnis der Bosprechung war ein nouer 
Entwurf, der am 15. Januar 1920 dor Hauptyorsammlung 
zur Genehmigung yorgelegt wurde und dio Untorlage fur 
dio weiteren Verliandlungen mit don Bchorden in Berlin 
bildeto. Das Reichs wirtschaftsministorium schloB sieh 
im allgemeinen don Yorschlagon dor GroBoisenindustrio 
an und yerarboiteto sio in Entwurfen, dio m it den ubrigon 
betoiligten ICroison durchboraton wurden. Neben dor 
Eisen schaffondon Industrio wurdo yorhandclt mit dem 
organisierton Eisenhandel, dem Schrotthandel, dem Hand- 
werk, den Eisen vorbrauchenden Boliorden, den Eisen 
verbrauchenden Industrien und mit den yorschiedenen 

Arbeitnehmoryorbandon. Das Ergebnis der Verhandlungen 
war dann der eingangs erwahnto Regierungsentwurf. dem 

sieh die eise nerzeugende Industrie letzten Endes a nsclilieRen 
muBte, obwohl ihre Bedenken gegen zahlreiche Bestirn- 
mungen dos Entwurfes unverandert bestehen geblieben 
sind. Der Entwurf hat inzwischon die Zustimmung dor 
zustandigen Stollen erlangt und ist damit rechtswirksam 
gewordon. Wir lassen dio Vorordnung hier im Wortlaut 
folgen:

Y o r o r d n u n g
z u r  R e g e l u n g  d e r  E i s e n  w i r t s c h a f t .

Voin 1. April 1920.

Auf Grund des § 1 dos Gesetzes iiber eine vcr- 
einfachte Form der Gesetzgebung vom 17. April 1919 
(Reichs-Gesetzbl. S. 394) wird von der Reiclisregiorung 
mit Zustimmung des Reichsrates und des von der 
Nationalyersammlung gewalilten Aussdiusses folgendes 
verordnet: '

§ 1. Zur Regelung der Eisenwirtseliaft wird ein 
S e l b s t v e r w a l t u n g s k o r p e r  getildet, dem die 
Reehtsfaliigkeit verliehen wird und der dic Bezeich- 

nung „ E i s e  n w i  r t s e h a f  t s b u n d“ erhalt. Sein 
S i t z  ist D u s s e l d o r f .

§ 2. Der w i r t s c h a f t  l i c h e  n. R e g e l u n g  
durcli don Eisenwirtschaftsbund unterliegon folgendo 
Erzeugnisse:

G r u p p e I.
a) Roheisen.
b) Ferromangan und Forrosilizium (soweit es im 

Hochofen erzeugt wird).
c) Sehrott (Eisen- und Stahlsehrott alley Art, GufJ- 

bruch und Spiine).

G  r u p p e I I .

a) Halbzeug (rohe,. vorgewalzte und vorgeschmiedete 
Blocke und Braminen, Kniippel, Platinen, Breit- 
eisen und Puddelluppen).

b) Eisenbalin-Oberbaumaterial (Eisenbahnscliienen,auch 
Rollen- und sonstige Schienen, Eisenbahnscliwollen, 
Lasdien und Unterlagsplatten, Ilakenplatten, Rad- 
lenker u. dgl.).

c) Formcison (I- und U-Eisen von 80 mm Hohe und 
mehr, sowio Zoreseiseii).

d) Stabeisen (Stabeisea iin engeron. Sinne, d. h. alles 
Walzeisen in Staben, weldies nicht in  einer der 
anderen Gruppcn ausdriicklich aufgefiihrt ist; 
IJniversalei8en; Bandeisen. Hicrzu gehort aueh 
Rund- und Quadrateisen von mehr ais 13 mm 
Starkę, Flach- und Profileuon von mehr ais 13 mm 
Bre> te bei :nehr ais 5 mm Dicke, auch wenn ea 
in Ringen geliefert oder wdterverarbeitet wird; 
desgleidien aufgeliaspeltes Bandeisen und Streck- 
draht, d. li. Walzdraht, der kalt oder warm ge- 
streckt und geschnitten wird und nicht in dio 
Verfeinerung ubergeht).

e) Walzdraht (alles Walzeisen in Ringen).
f) Bleche (Bleche aller Art, aueh mit metallischem 

Ueberzug vcrsehen, einschl. Riffel- und Warzen- 
bleeho; Bleche mit sonstigen Walzmustern. Sio 
werden eingeteilt in Grobbleche von 5 mm Dicko 
und dariiber, Mittelblecho von mehr ais 1 mm Dicke 
bis unter 5 mm, Feinbleche von 1 mm Dicke oder 
darunter; forner geschweifito Rohre uber 5 mm 

Durdimosser).
g) Schmiedeeisorne Rohren (geschweiBte Rohren, naht- 

lose Rohren und dio zugehorigen Kategorierohre 
mit Ausnahmo der Muffenrohre).

h) Rollendes Eisenbahnmatorial (Eisenbahnradsatzo, 
Eisenbahnachsen, Rader und Radreifen).

Der Reidiswirtschaftsminister ist befugt, naeh Ver- 
standigung mit dem Eisenwirtschaftsbund dio Rcilie der 
vorgenannten Erzeugnisso durch Verordnung zu er- 
weitern oder zu boschranken. Erfolgt diese Yerstiin- 
digung nicht, so entscheidet der Reichswirtschafts- 
minister mit Zustimmung des Reichsrates nach An- 
horung des Reichswirtschaftsrates oder eines von ihm 
gebildeten Ausschusses. Bis zum Zusammentreten des 
Reichswirtschaftsrates tritt an seino Stelle der beim 
Reichswirtschaftsminister gebildote Wirtschaftsrat.

§ 3. Der Eisenwirtschaftsbund wird gebildet ausYer- 
tretern von Erzeugern, Hiindlern und Verbraudiern, 
urid zwar sowohl von Unternehmern wio von Arbeit- 
nehmern. Ais Handler kommen nur Firmen in  Frage, 
die schon vor dem 1. August 1914 in Deutschland 
im Handel sregister eingetragen waren.

Der Eisenwirtschaftsbund hat folgende O r g a n e :  
Vollver.=ammlung,
Arbeitsausschusse,
Vertrauensmann.

§ 4. Die V o l l v e r s a  m m 1 u n g besteht aus 
70 ordentliehen Mitgliedern, und zwar aus:

34 Mitgliedprn der Erzeuger,
12 „ des Handels,
24 „ der Verbraueher.

Innerhalb dieser drei Gruppen sind Untcrnehmer
und Arbeitndimor in gleicher Anzahl yertreten.

Fiir jedes Mitglied kann ein Stellyertreter ernannt 
werden, der jedoch bei Anwoscnheit des ordentliehen 
llifgliedea nur beratonde Stimme hat.
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§ 5. Die ordentlichen M i t g l i e d e r  sowio ihre 
Stellvcrtrcter werden wio folgt ernannt:

E r z e u g e r - U n t e r n c h m e r :
3 Mitglieder fiir dio Hoehofenwerko vom Roheisen- 

verband,
14 Mitglieder fiir die Stahl- und Walzwerkc und zu- 

gleich fiir den Werkshandel vom Deutschen Stald- 
bund. ,

I I  a n d e 1 s - U  n t e r n e h m o r :
2 Mitglieder fiir den Sehrotthandel (und zwar ein 

Mitglied aus don Kreisen des Schrott-Grofibandels 
und der Schrott-Aufbereitungsanstalten und oin 
Mitglied aus den Kreison des Schrott-Mittol- und 
-Klcinbandels) vom Zentralvcrband dc3 Deutschen 
Grofthandols,

3 Mitglieder fiir den Eisen- und Stahlhandel von 
der wirtsebaftlichen Yereinigung der Eisonhiindlcr 
Deutsohlands,

1 Mitglied fiir die gewerblichen Genossensehaften 
vom Reichsverband des Deutschen Ilandwerks.

V e r b r a u c h o r - U n t o r n c h m e r :
1 Mitglied fiir die Eisenbahnverwaltungcn vom 

Reichsverkehrsministerium (im Benehmen mit den 
Eisciibabnverwaltungen der Liinder),

1 Mitglied zur Vertretung der iibrigen Eisen ver- 
brauchenden Behorden gomein am voni Reichssehatz- 
miiusterium, Rcichsministerinm fiir den Wieder- 
aufbau, Reichsarbeitsmimstcrium (Reichskommi-ear 
fiir das Wohnungswesen), Roidispostministerium 
und Reiebsfinanzministcrium,

1 Mitglied fiir den deutschen Sehiffbau vom Reidis- 
ausschuil fiir den Wiederaufbau der Ilandelsflotte 
(im Benehmen mit dem Yerein deutscher Schiffs- 
werften und dem KriegsansschuIS der deutschen 
Recdercien),

1 Mitglied gemeinsam vom Deutschon Eisenbau Yer- 
band und vom Yerband Deutscher Dampfkcssel- 
und Apparate-Bauanstalten,

1 Mitglied gemeinsam vom Yerein deutscher Eiscn- 
gieCcreion und vom Vcrein deutsdier Stahlform- 
giefiereten,

1 Mitglied gemeinfam vom Yerband Deutscher
Waggonfabrikcn und vom Yerband Deutscher
Lokomotiv-Bauanstalten,

1 Mitglied gemeinsam vom Yerein Deutscher Ma- 
schinenbau-Anstalten und vom Zentraiverband der 
deutschen elektrotcclmischen Industrie,

1 iOtglied vom Eisen- und Stalilwaren-Industrie-
bund Elberfeld,

1 Mitglied gemeinsam vom Yerein deutscher Motor- 
fahrzeug-Industrieller und vom Verband deutscher 
Fahrrad-Fabriken,

1 Mitglied fiir dio Ecin- und Weifibloch verarbei- 
teride Industrie von der Gosamtvci'einigung dor 
Woifi- und Eieinblech ycrarbcitenden Industrie im 
Benehmen mit dcm Yerbande der deutschen Mc- 
tallwarenindustrie,

2 Mitglieder fiir die IlandWerksinnungen vom Reiehs- 
verband des deutschen Ilandwerks.

H a n d o l s  - A r b e i t n c h m e r :
17 Mitglieder fiir die Arbeitnchmer der Eisen und 

Stahl erzeugenden Industrie von der Zentral- 
arbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerb- 
lichon Arbeitgeber und Arbeitnchmer Deutschlands. 

E r z e u g e r - A r b e i t n e h m e r :
2 Mitglieder von der Arbeitsgcmeinsdiaft freier An- 

gestelltemerbande, Berlin N\V -52, Werftstr. 7, 
2 Mitglieder vom Gewerkschaftsbund der Angestell- 

ten, Berlin SW, SchutzenstraJłe 29/30,
2 Mitglieder vom Ge?amtverband deutscher Angc- 

siolltenGewerksehaften (Gewcrkschaftsbund kauf- 
mannischer Angestelltenvcrbiinde), Berlin C, Ger- 
traudtenstra0e 20 21.

Y o r b r a u c h e r  - A r b e i t n c h m e r :
12 Mitglieder fiir die Arbeitnchmer der Eisen ver- 

' brauehenden Industrie uud des Ilandwerks' von

der Zentralarbeitsgomcinschaft dor industriellen 
und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnchmer 
Deutschlands.

Bei der Ernennung der Mitglieder ist darauf Be- 
dacht zu nelimen, da(5 moglichst alle Fachgebiete des 
betreffenden Wirtscliaftszweiges und allo Bczirke 
Deutschlands cntsprechend ihrer Bedeutung vortreten 

sind.
Dio Bennung der Mitglieder hat innerhalb zwei 

Wochen nach Inkrafttreten der Yerordnung zu erfolgen. 
Geht sie innerhalb dieser Frist beim Reichswirtschafts- 
ministerium nicht ein, so besetzt dieses die offert ge- 
blicbenen Stellen.

Der Reicliswirtsehaftsminister ist befugt, nach Yer- 
standigung mit dem Eisenwirtschaftabund eino Aendo- 
rung der Gcsamtzahl der Stimmcn oder der Ycrteilung 
yorzunehmen. Erfolgt dieso Vcrstandigung nicht, so 
ist nach § 2, letzter Absatz, żu vcrfahrop.

§ G. Der Eisenwirtschaftsbund gibt sieli eine 
G e s c h i i f t s o r d n u n g ,  die der Genehmigung des 
Reidiswirtscbaftsministers bedarf. W ird sie nicht inner
halb vier Wochen nach ErlaB dieser Yerordnung vor- 
gelegt, so orliiBt sic der Rcichswirtsehaftsminister.

§ 7. Dio Vollversammlung bildet nach Bedarf 
A r b o i t s a u s s c h i i s s e .  Zuniichst werden gobildet:
a) ein AusschuB fiir dio Regelung des inliindischen 

Yerkehrs m it Roheisen, Ferromangan, Ferrosilizium 

und Schrott,
b) cin AusschuB fiir die Regelung des inliindischen 

Verkehrs von Stahl- und Walzwcrkserzeugnissen,
o) cin AuBcnhandelsausschuB fiir dio Regelung der 

Ein- und Ausfulir der in § 2 genannten Erzeug- 
nisse. Ihm werden die fiir diese Erzeugnisse 
żurzeit tiitigen Zentralstellcn fUr Ein- und Ausfuhr 
eingegliedert,

d) fiir Einfuhr von Halberzcugnissen und Walzfabri- 
katen aus dem Saargebiet und Łothringen ist cin 
UnterausschulS zu bilden, in dcm 5/g der Stimmcn 

auf Siiddeutschland entfallen.
§ 8. Die Arbeitsaussdiiisso werden von der Voli- 

vei-sammlung gewahlt. In  dic Ausschiisso konnen auch 
Nicbtmitglicder der Yolhersammlung gcwtihlt werden.

Jede der drei Gruppen Erzeugung, Handel und Yer- 
brauch muli in den Arbeitsausschiissen vertreten sein; 
keine der drei Gruppen darf dic absoluto Mehrheit 
erhalten. In  jedem ArbeitsausschuB mussen Arbeit
geber und Arbeitnchmer in gleicher Anzahl vcrtreten 
sein. "Mit Zustiuimung der Arbeitnchmer der Yollrcr- 
sammlung kann dio Zalil der Arbeitnehmer in den 
Arbeitsausschiissen bis zu drei vermindert werden.

§ 9. Der V e r t r a u e n s ni a n n wird von der 
Yollversammlung auf Vorscliliig der Erzcugcrunter- 
ncluner gewiililt. Fiir den Ycrtrauensmanń sind einer 
oder mehrere Stellvertreter zu wahlen, dic bei ■ seiner 
Behinderung gemafi der Gesdiiiftsordnung in Tatigkeit 
treten. Der erste Stellvertreter des Yertrauensmannes 
ist auf Vorschlag der Erzeuger (Arbeitnehmcr) zu 
wahlen.

Der Yertrauensmann sowie seine Stcllvertreter sind 
die .gesetzlichen Yertrcter des Eisenwirtschaftsbundes.

§ 10. Die Vollver.:ammlung des Eisenwirtschafts
bundes leitet die Eisenwirtschaft einschlieClich der 
Ein- und Ausfuhr nach wirtschaftlichen Grundsiitzen 
unter Oberaufsicht des Reiehes nach MaBgabe der 
folgenden Paragraphen. Sie stellt allgemeinc Ridit- 
linien auf, deren Ausfiihrung den Arbeitsausschiisscn 
uud dem Yertrauensmann obliegt. Sic bcaufsiditigt 
die Arbeitsaussehiisse und den Vertrauensmann und 
kann von diesem jederzeit Berieht erfordern.

Die Arbeitsaussehiisse bearbeiten die in ihr Fach- 
gobiet gehorigen Angclegcnheiten und boschlieBen im 
Rahmen der von der Vollversammlung aufgestellten 
Riditlinien. Sie konnen von dem Yertrauensmann jeder
zeit Berieht cinfordern.

Der Yertrauensmann hat die Richtlinien und dic 
Bcschlusse der Yollrersammlung und dor Arbcitsaus- 
sdiusse im einzelnen auszufiihren.
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§ 11. Alle inlandischen Werke, welche die in 
§ 2 genannten Erzeugnisse (auBer Schrott) horstellen, 
sind \erpflichtct, einen von dem Eisenwirtschaftsbund 
zur D e o k u n g  d e s  d r i n g e n d o n  I n l a n d s -  
b e d a r f  s zu bestiunmenden Teil ihrer Erzeugung vor 
ganzer oder teilwelsor Erfiillung ihrer sonstigon Liefer- 
pfliehten und vor Dockung ihres Eigenhedarfs zur Iler- 
stellung von in § 2 nieht genannten Erzeugnissen dem 
Eisenwirtschaftsbund zur Verfiigung zu stellen. Eiir 
die monatlich zu liefernden Mengen des dringenden 
Inlandsbedarfs miissen dio Spezifikationen spiitestens 
am 1. des Monats den Werken vorliegen.

Der Reiehswirt§fc-haftsminister bestimmt naeh Yer- 
stiindigung mit dem Eiscriwirtschaftsbund die festzu- 
setzenden Mengen fiir jedes dieser Erzeugnisse und bo- 
zeichnet den Verbrauch, der zum dringenden Bedarf 
gerechnet wird. Erfolgt dieso Verstiindigung nicht, so 
•ist nacih § 2 letzter Absatz zu Yerfahren.

Zur Durchfiihrung dieser Verpflichtung sind Yon 

allen beteiligten Werken nach naherer Bestimmung des 
Eisenwirtsehaftsbundcs Lieferungrgemeinschaften fiir 
die einzelnen .im § 2 genannten Erzeugnisse (auBer 
Schrott) zu bilden. Dic zustiindigen Arbeitsausschiisse 
rcgeln die von den Liefcrungsgemcinsehaften zu be- 
wirkenden Lieferungen. Die Lieferungsgemoinscliaften 
bestimmen die Lieferungspflichten der einzelnen Werke.

Die beteiligten Werke haben bei Nichtinnehaltung 
der vorstehenden Yerpflichtung eine Bufie zu ent 
richten, dereń Hohe yom Eisenwirtsehaftsbundo fe3tzu- 
setzen ist und zwisclren dem jeweiligen Inlandspreis 
(§ 12) der niclitordnungsgemafi abgelieferten Menge 
und dem Preise, zu dem dieso Menge im Auslande zu 
beschaffen ist, liegt. Fiir dio Leistung dieser Bulle 
haben die Werke dem Eisenwirtsehaftsbundo innerhalb 
eines Monats 'nach Aufforderung atisreicliende Sicher
heit zu entrichten. Dio naheren Grundsiitze iiber Art 
und Bemessung der Sichcrheitsleistung werden von dem 
Eisenwirtsehaftsbundo aufgeatellt. Auf die Festsetzung 
der Bufie uud der Sicherheitsleistung findet § 343, 
Abs. 1 des Biirgerlichcn Gesetzbuches cntsprechendeAn- 
wendung. Strcitigkeiten werden im ordentliehen Reclits- 
wego entsehieden.

Kommt ein Werk der Vcrpflichtung zur Leistung 
der Sicherheit innerhalb dor angegebonon Frist nicht 
nach, so kann der Reiehswirtsehaftsminister den An- 
sprueh des Eiscnwirtschaftsbundes auf Leistung eines 
der Hohe der Sicherheit entsprechenderi Barbetrages 
fiir vollstrcckbar erklaren. Der beigetriebene Bet rag ist 
akdann vom Eisenwirtschaftsbund ais Sicherheit zu 
hinterlegen. Auf dic Beitreibung finden die landes- 
rcchtlichen Yorschriftcn iiber dio Beitreibung offent- 
licher Abgaben entsprechendo Anwendung.

Sofern es zur Sieherstellung des dringenden In- 
landsbfedarfs erforderlieh erscheint, kann das Eigentum 
an den im § 2 genannten Erzeugnissen (aufier Schrott) 
durch Anordnung des Rcichswirtschaftsministers oder 
einer von ihm bestimmten Stelle gegen eine die jewcils 
festgesetzten Preise (§ 12) nicht Ubersteigende ange- 
messeno Entschiidigung ontzogen wejrden. Strcitigkeiten 
iiber dio Hohe der Entsfchiidigung entscheidet das 
Reiehswirtschaftsgericht. Im  ubrigen trifft der Reiehs- 
wirtschaftsminister die naheren Bestimmungen iiber das 
Enteignungsverfahren mit Zustimmung des Reichsratos.

Unter der gleiehen Yoraussetzung konnen bezUglich 
der im § 2 genannten Erzeugnisse (auBer Sclirott) Be- 
standsaufnahmen, Durehsuehungen und Beselilagnahmen 
durch den Reiehswirtsehaftsminister oder eine yon ihm 
bestimmte Stelle angeordnet werden. Der Rcichswirt- 
schaftsminister erlafit die naheren Bcstimmungen mit 

Zustimmung des Reichsratcs.
Die Vorriite auf den Werken werden bis zur Hohe 

einer lialbcn Monatscrzeugung von yorstelicnden Be-. 

stimmungen (Abs. 6 und 7) nicht betroffen.
§ 12. Der Eisenwirtschaftsbund rcgelt die P r e i s e  

und V e r k a u f s b e d i n g u n g e n  der unter § 2 

genannten Erzeugnisse (aufier Schrott) fiir den Absatz 
im Inlande,

Der Reicliswirtschaftsminister kann bestimmen, dafi 
Inlandsproiso einheitlich fiir das Reichsgebiet festgesetzt 
werden miissen und dafi dieso Preise auch fur die 
Verkiiufe, an Hersteller von Ausfuhrerzeugnissen gelten.

Dio vom Eisenwirtschaftsbund festgesetzten Preise 
gelten ais Hochstpreise im Sinne dc3 Hochstpreisgesetzes 
vom 4. ■ August 1914 (Reichs-Gesotzbl. S. 339) in  der 
Fassung der Bekanntmaehungen vom 17. Dezember 1914, 
vom 22. Marz 1917 und der Vcrordnung vom 17. Ja 
nuar 1920 (Reichs-Gesetzbl. fiir 1914 S. 5 u. G, 
fur 1917 S. 253, 1920 S. 94).

Abreden, die den vom Eisenwirtschaftsbund fest
gesetzten Yerkauff.bedingungen zuwiderlaufen und solcho 
Abreden, dio oine Umgehuńg der Preiso und Verkaufs- 
bedingungen bezwecken, sind nichtig.

§ 13. Fur jedes der in § 2 genannten Erzeugnisse 
kann der Reiehswirtsehaftsminister nach Anhorung des 
Eiscnwirtschaftsbundes und unter Beaehtung des § 11, 
Absatz 1 eino Hochstmenge festsetzon, fiir dio eine 
Ausfuhr gestattet werden darf.

Der Reicliswirtschaftsminister hat nach Verstandi- 
gung mit dem Eisenwirtschaftsbund eino R  e g e 1 u n g 
d e r  A u s f u h r  von den in § 2 genannten Erzeug
nissen und von Eisenfcrtigfabrikatcn zu treffen, welche
a) die Deckung des Devisenbedarfcs der Eisen- und 

Stahlindustrie fiir schwcdisches Erz oder sonstige 
in Valuta zu zahlendo ausliindischo Rolistoffo und 
Lebcnsmittel und

b) einen teilweisen Ausgleidi der erhohten Ge- 
stehungskosten. boi der Yerwcndung auslandischen 
Erzes ermoglieht.

Erfolgt dieso Verstandigung nieht, ist nach § 2, 
letzter Absatz, zu Yerfahren.

§ 14. Der Reichswirtschaft-sminister kann nach 
Anhorung des Eisenwirtschaftsbundea eine I i  o g e 1 u n g 
d o r  E i n f u h r  von Schrott, Roheisen, Stahl- und 
Walzwerksprbdukten treffen, welche yerhindert, dafi 
das billigerc Inlandsmaterial im freien Handel ais 
Auslandsmaterial yerkauft wird, und welche ferner eino 
Begiinstigung der Einfuhr durch Beteiligung an dom 
durch die Ausfuhr von Erzeugnissen gemafi § 2 (aufier 
Sclirott) und Eisenfcrtigfabrikatcn erzielbaren Melir- 
gewinnen gestattet.

§ 15. Der Reiehswirtsehaftsminister wird ermiieh- 
tigt, nach Anhorung des Eiscnwirtschaftsbundes eine 
R o g e l u n g  d o r  S c h r o t t  w i r t s e h a f t  herbei- 
zufiihrcn, welehe die Zufiihrung und dio Vcrteilung des 
Einschmelzmaterials an die yerbrauchenden Werke er- 
leiehtert und seino Preise auf eino Hohe beschrankt, 
die fiir Stahlkernsehrott in einem Yon ihm zu be
stimmenden Verhaltnis zum Preise des Siegerlander 
Stahleisens (§ 12) steht und fiir die iibrigon Schrott- 
sorten entsprechend abgestuft ist. , Dio yon ihm in 
Ausfiihrung dieser Bestimmung festgesetzten Preise sind 
Hochstpreise im Sinne des Hochstpreisgesetzes.

Soweit es zur Yorsorgung der Grofieiscnindustrie 
mit Schrott erforderlieh erscheint, kann das Eigentum 
an Schrott durch Anordnung des Reichswirtschafts- 
ministers oder einer von ihm bestimmten Stelle gegen 
eine die jeweils festgesetzten Preise (Absatz 1) nicht 
ubersteigende, ańgemessene Entscbadigung entzogen 
werden. Strcitigkeiten iiber dio Hohe der Entschiidi
gung entscheidet das Reichswirtschaftsgericht. Im  
ubrigen trifft der Reiehswirtsehaftsminister mit Zu
stimmung des Reichsratcs die naheren Bestimmungen 
iiber das Enteignungsvcrfahren.

Unter der gleiehen Voraussetzung konnen beziiglich 
aller Arten von Schrott Bestandsaufnahmcn, Durch- 
suchungen und Beselilagnahmen dureh den Reiclis- 
wirtscbaftsniinister angeordnet werden. Der Reichswirt- 
schaftsminister erlafit die naheren Bestimmungen mit 
Zustimmung des Reichsrates.

§ 16. Der Reiehswirtsehaftsminister wird ermiieh- 
tigt, im Einvcrnehmen mit dein Reichsjustizminister 
zu bestimmen, dafi Zuwiderhandlungen gegen die von 
ihm in Ausfuhrung der §§ 14 und 15 zu erlassenden 
Yorschriften mit Gefiingnis bis zu einem Jahr und mit
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Geldstrafe bis zu fiinfhunderttausond Mark oder mit 
einer dieser Strafen bestraft werden nnd dafi neben 
der Strafe die Gegcnstiindc, auf dio sich dio straf- 
baro Handlung bezieht, eingozogch werdeą konnen, 
ohno Untersehied, ob sio dom Tater gehoron odor nieht.

§ 17. Der Eisenwirtsehaftsbund ist ermachtigt, 
zur Deckung der Unkoston der Yerwaltung und des 
Biiros des Vertrauesmannes und dor Kommissare des 
Reiehswirtschaf tsministeriums U m l a g o n  von don 
Werken dor Eisen und Stahl erzougendon Industrie 
und von don HSndlcrn. sowio Gebiihren fiir dio Er- 
teilung von Ein- und Ausfuhrbewilligungen zu erheben. 
Die Hohe der Umlagen und Gebiihren wird durch die 
Vollversammlung festgesetzt. Sio kann dieses Roeht den 
Ausschiissen iibertragon. Ueber die Entlastung der Ge- 
sohiiftsfiihrung und dio Yerwendung ctwaiger Ueber- 
schiisśo sowie der au3 den Bufien (§ 11, Absatz 4) 
eingehenden Betrago besohliefit die Vollversammlung.

§ 18. Der Eisonwirtschaftsbund und dio ihm zu- 
geteilten Kommissare dos Keichswirtschaf tsministeriums 
sind bercchtigfc, von den Erzeugern, sowie von den 
Handlera und don Verbrauchern A u s k u n f  t iiber 
Verhaltnisso der Eisenwirtschaft nach MaGgabe der 
Verordnung uber dio Auskunftspflicht vom 12. Ju li
1917 (Reichs-Gesetzbl. S. 604) ru verlangen. •

§ 19. D a s  R e i c h  f i i h r t  d i o  A u f s i o h t  
i i b o r  d o n  E i s e n w i r t s o h a f t s b u n d .  Seine 
Befugnisse worden vom Reichswirtschaftsministor aus- 
geiibt. Der Reichswirtschaftsministor ordnet einen oder 
mehrere Kommissare ab, die zu allen Sitzungen der 
Organe des Eisenwirtschaftsbundos oinzuladen sind. Der 
Vertrauensmann odor seine Stellvertretor sind ver- 
pflichtot, den Kommissaren die von ihnon gowiinschten 
Auskunfte und Untorlagen Uber dio Geschaftsfuhrung

des Eisenwirtschaftsbundos zu geben. Auf Yerlangen 
des Reichswirtsehaftsmiuisters sind dio Organo des 

Eisenwirtschaftsbundos zu Sitzungen zu berufen.
Soweit, nach dieser Verordnung und nach den vom 

Reichswirtsehaftsminister gomafi Ermachtigung dieser 
Verordnung zu erlassenden Ausfiihrungsbestimmungen 
Aufgaben vom Eisonwirtschaftsbund, seinen Organen 
odor den Lieforungsgcmoinschaften zu, orfiillen sind, 
■wird der Reichswirtschaftsministor ermachtigt, eine 
andere StoUe mit ihrer Durchfuhrung zu beauftragen, 
falls dieso Aufgaben innerhalb oiner vón ihm gestollten 
Erist naeh Auffordoruńg nicht erfiUlt worden sind.

Dem Reiehswirtsohaftsminister steht bei Beschlussen 
und Wahlen, dio seiner Ansicht nach offentliche Inter- 
ossen gefahrden, ein durch seinen Kommissar auszu- 
iibendes E i n s p r u o h s r e o l i t  m it aufschiebender 
WTirkung zu. Erfolgt zwisehen dem Reichswirtsehafts- 
minister und dem Eisonwirtschaftsbund binnen zohn 
Tagen keino Verstandigung, so cntscheidot der Reichs- 
wirtschaftsminister nach Anhorung dos Reichswirt- 
schaftsrates oder seinos zustandigen Ausschusses end- 
giiltig.

Bei Abstimmungen in dor Vollvorsammlung nnd 
den Arbeitsausschiissen steht einor Minderhoit, dio bei 
der Vollvorsammlung mindestons sechs Stimmen, bei den 
Arbeitsausschiissen die Mehrheit der Anwosenden einer 
Gruppe umfassen mufi, die Borufung an den Reiehs
wirtschaf tsminister zu. Das weitero Verfaliren erfolgt 
naeh MaCgabo dos vorhorgeliondon Absatzes.

§ 20. Diese Yerordnung tritt m it dom 1. April 1920 
in Kraft.

Die Verlangerung des Stahlwerksverbande3. (Reiehs- 
Gesetzbl. 1919 S. 2187) tr itt zu einem vonr Reichswirt- 
sehaftsminister zu bestimmenden Zeitpunkt aufior Kraft.

Bucherschau.

Nernst, W., o. o. Professor und Direktor des physik.- 

chem. Instituts ań der Universitat Berlin: Die theo- 

retischen und experimentellen G rund lagen des 

neueh Warmesatzes. (Mit 21 Fig.) Halle (Saale): 

Wilhelm Knapp 1918. (VII, 218 S.) 8°. 13,20 JL

Bekanntlich hat Nernst im Jahre 1906 ein neues 
thermodynamisches Theorem aufgestellt, das nicht mit 
Unreeht ais der dritte Hauptsatz der Thermodynamik 
bezeichnet wird. In  demselben Umfańg und Sinne wie 
der erste und zweite Hauptsatz ist auch das Nernstsche 
Warmetheorcm ein Erfahrungssatz. Es gibt nicht nur 
unmittelbaro Erfalirung wieder, sondom es verfeinert 
und yerscharft die grobo Erfahrung zu eińom ideellen 
Gesetz und zu einem Genauigkeitsgrade, der uber die 
unmittelbaro Erfahrung hinausgeht. Die groben Er- 
fahrungen, die 'Nernst in seinem Wiirmetheorem ver- 
feinert, sind vor allem die Thomsen-Berthelotsche Regel 
(Warmetonung bei chęmischen Reaktionen ais ange- 
jiiihertes MaB dor Affinitat) und die Tliomsonsche Glei- 
chung (Warmetonung der Galvanischen Zelle ais ange- 
nahertes MaB fur die elektromotorischo Kraft der Ele- 
mente). M it oiner seltenen Kiihnheit und Treffsicherheit 
hat Nernst von hier aus sein Warmethcorem ausgedruekt: 
„Die Kurvon der Energie und freien Energie haben im 
absoluten Nullpunkte nicht nur gleiche Ordinate, sondern 
auch gleiche (horizontale) Tangente".

Die Entdeekung dieses allgemeinen Satzes bildet 
nach Ansiclit des Beriohterstattcrs cinos der schonsten 
Beispiele zu dem letzten Grundsatz aller naturwissen- 
5chaftlichen Forschung, dem Grundsatze namlich, daB

die.Naturgesetze so einfach und schon seien wie nurirgend 
denkbar. In  dor Helmholtzschen Zusammenfassung der 
beiden ersten Hauptsatzo blieb eine Willkurlichkeit offon, 
die sich matliematisch ais Wahl einer Integrationskon- 
stanto darstellt; diese Integrationskonstante galt es, 
einheitlich und einfach zu bestimmen. Nernst leistet 
dies durch die Forderung seines Warmesatzes und 
gelangt dadurch zur wirklichen zahlenmaBigen Bestimmung 
der chemischen und elektromotorischen Tatsachen auf 
Grund reiner Warmemessungen und zum endgultigen 
AbschluB der allgemeinen Thfcrmodynamik fiir festó und 
fliissige Korper. DaB die Nernstsche Losung dieser Grund- 
frage sich m it der davon unabhangigen und parallel laufen- 
den Entwieklung der Ouantentheorio beruhrt, ist ein 
fur die Geschichte der Wissenschaft besonders wortyolles 
Zusammentreffen, DaB das Nernstsche Theorem aueh 
fur den gasformigen Zustand neue Gesiehtspunkte liefert 
und zu esperimentellen Fragestellungon („Entartung der 
Gase“) anregt, sei hier nur nebenbei erwahnt.

Ein besonderer Reiz der Nemstsehen Darstellung be
steht darin, daB sie, wie der Titel sagt, nicht nur die theo- 
retischen, sondem auch die experimentellen Grundlagen 
des Gebietes zeichnet. Alles, was die Nernstsche Forschungs- 
statto an geistvollen kalorimetrischen Verfahren in uber 
hundert Untersuchungen zutage gefordert hat, ist hier 
ubersichtlich yerarbeitet. Die Messung der spezifischen 
Warmon bei tiefsten und hochsten Temperaturen und 
Drucken nimmt dabei wie łtillig einen hervorragonden 
Platz ein. Es kann nicht ausbloibon, daB dieso Verfahren 
und Ergebnisse auch fur den „angewandten" Chomiker und 
Huttenmann von unmittelbarer Bedeutung sein werden.

Professor A . Somtnerfdd.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslos
Beachtet die 45. Listę der Stellung Suchenden auf Se ite  137/39 des Anzeigenteiles,


